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Vorbemerkung

Die Rezension eines Buches sollte nicht nur dessen Inhalt in geraffter Form wiedergeben, sondern 

sich zudem kritisch damit auseinandersetzen. Em soldier Anspruch sowie die Tatsache, dass durch 

die Behandlung eines Fragenkatalogs zwischen verschiedenartigen Disziplinen wie Vor- und Friih- 

geschichte, provinzialromischer und klassischer Archaologie, Volkerkunde, Sozialwissenschaften 

und Anthropologic das zur Diskussion stehende Werk in hochstem Mafie mterdisziphnar angelegt 

ist, stellen im vorliegenden Fall eine besondere Herausforderung dar. Es durfte kaum einen Anthro- 

pologen geben, der sich in der aktuellen Literatur aller beteiligten Nachbardisziplinen hinreichend 

auskennt, um alien Aspekten gerecht werden konnen. Dasselbe gilt fur Prahistoriker vice versa. In 

Absprache mit der Redaktion der Fundberichte aus Baden-Wiirttemberg sollte daher fur diese Be- 

sprechung der Schwerpunkt auf dem Bezug zu naturwissenschaftlich-statistisch-anthropologischen 

Methoden und Aussagemoglichkeiten liegen.

Zum Inhalt

Unter dem o.g. Titel prasentiert J. Muller in der seit 1989 von verschiedenen Instituten zur Ver- 

offentlichung von Examensarbeiten und aktuellen Forschungen genutzten und federfuhrend vom 

Institut fur Ur- und Friihgeschichte der Universitat Kiel herausgegebenen Reihe „Universitatsfor- 

schungen zur prahistorischen Archaologie" die Ergebmsse einer Tagung, die vom 21.-22. Februar 

2004 unter gleich lautendem Motto und mit 20 Teilnehmern an der Professur fur Ur- und friihge- 

schichtliche Archaologie der Otto-Friedrich-Universitat Bamberg stattgefunden hat. Ziel der Ver- 

anstaltung war die Untersuchung der Rolle von Alter und Geschlecht im sozialen Gefiige und 

diachronen Vergleich ausgewahlter neolithischer bis fruhmittelalterlicher Populationen Mitteleu- 

ropas. Abweichend vom iiblichen Modus in Form von Einzelvortragen aufterten sich die einzelnen 

Referent(inn)en jeweils alternierend zu einem vorgefertigten Fragenkatalog. Als Fachvertreter fur 

die Anthropologic war H. Bruchhaus aus Jena und als Reprasentantin der Klassischen Archaologie 

A. Schwarzmaier aus Berlin hinzu gebeten worden. Der Band gliedert sich in elf chronologisch 

geordnete Beitrage von insgesamt 20 Autoren mit Umfangen zwischen fiinf und 45 Seiten.

Am Beginn steht der Beitrag von M. Jung uber „Mdglichkeiten und Grenzen des diachronen Vergleichs 

von Grabfunden“ (S. 11-17), in dem einige wesentliche erkenntnistheoretische Grundlagen zum 

Hauptthema andiskutiert werden. Auf eloquente Weise wird vom Autor u. a. auf den Unterschied 

zwischen biologischem und sozialem Geschlecht hingewiesen. Ein besonderes Augenmerk gilt au- 

Eerdem den allgemeinen Problemen des diachronen Vergleichs von Grabern, deren Anlage und 

Inventar nicht durchgehend direkt und ausschheEhch vom Alter und Geschlecht des Bestatteten 

abhangen, sondern zuvorderst die jeweiligen kulturspezifischen Todes- und Jenseitsvorstellungen 

widerspiegeln. Am Beispiel des spathallstattzeitlichen Fiirstengrabs von Hochdorf werden die unter- 

schiedlichen Deutungsmoglichkeiten vorgestellt, die bei der Interpretation von Grabausstattungen
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grundsatzlich in Erwagung zu ziehen sind: Beigaben, die die Reise ins Jenseits oder das Weiterleben 

ebendort ermoglichen, solche, die zum personlichen Besitz des Verstorbenen gehdren, quasi mit 

ihm gestorben und damit fiir die Nachwelt unbrauchbar geworden sind, sowie diejemgen Gegen- 

stande, die moglicherweise als Relikte der Bestattungszeremonie(n) angesprochen werden konnen. 

Der „etwas rhapsodische Charakter“ dieser Ausfuhrungen wird vom Autor selbst bereits in seiner 

Vorbemerkung angemerkt und ist dem o. g. Modus der Veranstaltung am „Runden Tisch“ geschul- 

det. In der Tat hatte sich der Leser an dieser einfuhrenden Stelle einen etwas ausfiihrlicheren Beitrag 

gewiinscht, der u. a. auch auf die - je nach kulturellem Kontext - problematische Definition von 

Sonderbestattungen, die Deutung von Siedlungsbestattungen oder das vielfach anzutreffende Kin- 

derdefizit Bezug nimmt.1

Unter Annahme einer ausgepragten Arbeitsteilung bauerlicher Gesellschaften und in Anlehnung an 

die von J. Luning 1996 propagierte Grobeinteilung des Neolithikums in drei Chronologieperioden2 3 

prasentiert J. Muller im zweiten Abschnitt Fakten und Deutungsansatze „Zur Rolle von Alter und 

Geschlecht in neolithischen Gesellschaften Mitteleuropas“ (S. 19-25). Gleich zu Beginn und spater zum wie- 

derholten Mai weist er auf ein entscheidendes Desiderat bin - dass die Aussagemoglichkeiten dazu 

infolge haufig fehlender anthropologischer Untersuchungen erheblich eingeschrankt sind. Fiir das 

Friihneolithikum werden auf der Basis von Beigabenausstattungen, sog. epigenetischen Merkmalen 

und Isotopenanalysen u.a. Hmweise auf eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung sowie patrilo- 

kale Verhaltmsse konstatiert. Der Zugang zu exotischen Giitern wie Spondylusmuscheln scheint 

prinzipiell nicht altersabhangig gewesen zu sein, „bei ausreichender Stichprobengrohe“ deutet sich 

hinsichtlich anderer Ausstattungsgegenstande aber durchaus eine derartige Korrelation an. Diese 

Aussage bezieht der Autor auf das Beispiel des bandkeramischen Graberfelds von Aiterhofen-Od- 

miihle, wonach die „Chance, mehr als zwei Dechsel mit ins Grab zu bekommen“, mit hoherem 

Alter zunimmt. Aus der Grafik in Abbildung 1 (S. 20) geht hervor, dass lediglich zwei von sechs 

senilen Mannern mit jeweils drei Dechseln ausgestattet waren, alle jiingeren mannlichen Individuen 

(auch Kinder und Jugendliche!) maximal mit zwei Steinbeilen. Da ein sender Mann kernes und drei 

weitere Manner dieser Altersstufe nur je ernes bei sich hatten, ergibt sich fiir die senilen Manner 

insgesamt ein Durchschnittswert von 1,8 Steinbeilen. Die juvenilen kommen bei gleichem Rechen- 

ansatz auf 1,5, die adulten auf 1,6 und die maturen auf 1,2 Dechsel pro Individuum. Problematisch 

erscheinen in diesem Zusammenhang die (geringe) Anzahl sender Individuen sowie die zugrunde 

liegenden Alters- und Geschlechtsdiagnosen, die im Rahmen einer Diplomarbeit von R. Lanter- 

mann vor liber 25 Jahren durchgefiihrt wurden? In dieser Stu die werden sieben Manner als send 

ausgewiesen, einer davon als „ca. 60“, ein zweiter als „Anfang 60“, zwei als „eher mannlich“ mit 

uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen und die restlichen fiinf als „mannlich“ eingestuft, allerdings 

ohne dass jegliche Beckenreste erhalten waren. Die Bestimmung des Sterbealters basiert auf der 

Obliteration der Schadelnahte sowie der Zahnkronenabrasion - nicht auf histologischen Methoden, 

die heute iiblicherweise mit einbezogen werden. Die Grenze zwischen spatmatur und send ist auf- 

grund dieser Kriterien kaum verlasslich zu ziehen. Speziell die Verwachsung der Schadelnahte ist ein 

eher vages Knterium, das Vorhandensein von Naht- bzw. Schaltknochen vermag die Obliteration

1 Unter anderem S. Kolbl, Das Kinderdefizit im friihen Mittelalter - Realitat oder Hypothese? Zur Deutung demo- 

graphischer Strukturen in Graberfeldern (Diss. Tubingen 2003). - J. Orschiedt, Bandkeramische Siedlungsbestat

tungen in Siidwestdeutschland. Archaologische und anthropologische Befunde. Internat. Arch. 43 (Rahden 1998). - 

I. Schwidetzky, Sonderbestattungen und ihre palaodemographische Bedeutung. Homo 16, 1965, 230-247. - 

U. Veit, Studien zum Problem der Siedlungsbestattung im europaischen Neolithikum. Tiibinger Schr. Ur- u. 

Frtihgesch. Arch. 1 (Munster, New York 1996). - 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. Frtihgesch. Baden-Wiirttemberg 53 (Stuttgart 1994) 85-106.

2 J. Luning, Erneute Gedanken zur Benennung der neolithischen Penoden. Germania 74/1, 1996, 233-237.

3 R. Lantermann, Anthropologische Untersuchungen an den Skeletten des bandkeramischen Graberfeldes von 

Aiterhofen, Lkr. Straubing-Bogen (Diplomarbeit Frankfurt/Main 1980). Siehe auch Chr. Peschel, Regel und 

Ausnahme. Linearbandkeramische Bestattungssitten in Deutschland und angrenzenden Gebieten, unter besonde- 

rer Beriicksichtigung der Sonderbestattungen. Internat. Arch. 9 (Buch am Erlbach 1992).
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zu verzogern, traumatische Ereignisse wirken womoglich beschleunigend und dazu kommt nock 

ein gewisser Unterschied zwischen den Geschlechtern. Mit hoherem Alter zunehmend weicht das 

biologische z.T. erheblich vom chronologischen Alter ab. Die Abnutzung der Zahne ist auber von 

genetischen Faktoren insbesondere von der Nahrung und deren Zubereitung sowie der Verwen- 

dung des Gebisses als „dritte Hand“ abhangig. R. Lantermann erwalint in ihrer Studie wiederholt 

die auffallend geringe Zahnkronenabrasion der von ihr als semi eingestuften Manner und Frauen. 

Eine spater durchgefiihrte zahnmedizinische Dissertation am selben, lediglich durch wenige Graber 

erganzten, Skelettmaterial weist dem entsprechend als altestes Individuum der gesamten Serie eine 

spatmature Frau und keine einzige senile Person aus.4 Eine Nachuntersuchung und Evaluation der 

anthropologisclien Daten ware demnach dringend geboten, um den Archaologen eine solide Aus- 

gangsbasis zur Interpretation unterschiedlicher Beigabenensembles an die Hand geben zu kbnnen. 

Fiir das Mittelneolithikum wird das Graberfeld von Trebur mit bevorzugter Schwemebeigabe bei 

Mannern und Scliafsbeigabe bei Frauen angesprochen. Altersabhangige Unterschiede scheinen dort 

bei der Wegzehrung furs Jenseits nicht bestanden zu haben. Hinsichtlich des Jung- und Spatneoli- 

thikums wird u. a. das Problem der Kollektivgraber thematisiert.

Im Endneolithikum zeigen sich deutliche alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede in Grab- 

bau, Totenhaltung und Ausstattung. Die Archaologen nehmen „eher egalitare Gesellschaften“ an. 

Nach einer Modellrechnung von Chr. Strahm wird diskutiert, ob der schnurkeramische Graberbe- 

stand Bohmens als reprasentativ fiir diese Kultur anzusehen sei (S. 24) .5 Demnach ware eine zusatz- 

liche Bestattungssitte, die womoglich keine Spuren hinterlassen hatte, nicht anzunehmen. Um diese 

These halten zu kbnnen, bliebe neben der absoluten Zahl an Grabern allerdings noch zu priifen, ob 

auch die demographische Struktur der Bestatteten ein plausibles Bild ergibt. In friiheren Arbeiten 

war noch konstatiert worden, dass ein erheblicher Anted der Bevblkerung nicht in den Grabern ver- 

treten sei (S. 48). Die Klarung der alters-, geschlechts- und sozialschichtenspezifischen Reprasentanz 

ist allerdings von alles entscheidender Bedeutung fiir jegliche Theorienbildung auf der Grundlage 

von Grabfunden iiberhaupt. So liegen z.B. in den drei bislang untersuchten grbBeren Skelettserien 

aus dem Taubertal die Anteile von Subadulten zwar bei 60% und mehr, und erfullen damit den 

demographischen Erwartungswert, allerdings fehlen Neugeborene in den jeweiligen Ensembles fast 

vollstandig, unter den Erwachsenen ist kein einziges explizit als send einzustufendes Individuum 

festzustellen und der Maskulmitatsindex, der bei paritatischer Verteilung beider Geschlechter einen 

Wert um 1000 ergibt, liegt in Tauberbischofsheim-Dittigheim bei 1571 in Tauberbischofsheim-Imp- 

fingen bei 2667,6 was auf einen betrachtlichen Manneriiberschuss hinweist: Anhaltspunkte genug, 

um tiber weiter differenzierte Bestattungspraktiken - vielleicht im Zusammenhang mit Migrations- 

bewegungen, gruppenspezifischen Lebensformen oder der gleichzeitigen Nutzung verschiedener 

Nekropolen - nachzudenken.

Bezogen auf das Fruhneolithikum hatte man sich noch eine Erbrterung der bandkeramischen Brand- 

graber gewiinscht, die in unterschiedlichen Prozentsatzen auf verschiedenen Friedhbfen angetroffen 

wurden, alleine in Aiterhofen fast ein Drittel aller Grablegen ausmachen und vielleicht noch deutli- 

cher eine von Status, Ethnie oder sonstigen Parametern abhangige Bestattungsform dokumentieren 

als Variationen innerhalb der Korpergraber.7

4 N. Baum, Palaodontologische Untersuchungen an Skeletten aus dem bandkeramischen Graberfeld von Aiterhofen- 

Odmiihle, Kreis Straubing-Bogen, Niederbayern (Diss. Erlangen, Niirnberg 1988).

5 Chr. Strahm, Tradition und Wandel der sozialen Strukturen vom 3. zum 2. vorchristlichen Jahrtausend. In: 

J. Muller (Hrsg.), Vom Endneolithikum zur Friihbronzezeit: Muster sozialen Wandels? Tagung Bamberg 2001. 

Univforsch. Prahist. Arch. 90 (Bonn 2002) 175-194.

6 V. Dresely, Schnurkeramik und Schnurkeramiker im Taubertal. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttem- 

berg 81 (Stuttgart 2004).

7 z.B. I. Trautmann/J. Wahl, Leichenbrande aus linearbandkeramischen Graberfeldern Siidwestdeutschlands - 

Zum Bestattungsbrauch in Schwetzingen und Fellbach-Oeffingen. Fundber. Baden-Wtirttemberg 28/1 (Stuttgart 

2005) 7-18. - Veit (Anm. 1).
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Den mit Abstand umfangreichsten Beitrag zum Gesamtwerk steuerte ein zehnkopfiges Autorenkol- 

lektiv aus dem Institut fur Ur- und Friihgeschichte und Archaologie des Mittelalters der Umversitat 

Freiburg bei: S. Dornheim, B. Lissner, S. Metzler, A. Muller, S. Ortolf, S. Sprenger, A. Sta- 

delbacher, Chr. Strahm, K. Wolters und R. R. Wiermann, ,,Sex und gender, Alter und Kompetenz, 

Status und Prestige: Soziale Differenzierung im 3. vorchristlichen Jahrtausend“ (S. 27-71). Dem o. g. Tagungs- 

konzept entsprechend werden bier die einzelnen Fundkomplexe und Zeithorizonte nicht kompakt 

prasentiert, sondern - wie im Titel ausgewiesen - unter bestimmten Aspekten fraktioniert vorge- 

stellt. Daraus ergeben sich insgesamt 39 (!) Einzelabschnitte mit jeweils wechselnder Autorenschaft. 

Emzelne Details zu den angesprochenen Populationsstichproben oder Fundprovinzen miissen vom 

Leser aus bis zu funf verschiedenen Passagen zusammengestellt werden.

Gleich zu Beginn wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass jegliche kulturelle Entwicklung in 

die gegebene Klimaentwicklung und Landschaftsgeschichte eingebettet ist. So sind die zweite Halfte 

des 4. Jahrtausends von starken klimatischen Scliwankungen, das 3. Jahrtausend von einer markan- 

ten Warmphase und im jiingeren Abschnitt durch starkere Niederschlage gepragt.

Zu den Parametern, die abhangig vom Geschlecht unterschiedlich gehandhabt worden sein kon- 

nen, gehoren Grabbau, Totenhaltung und Beigabenausstattung. Sie verweisen auf das kulturelle 

Geschlecht (gender), anthropologische Untersuchungen hingegen ausschlieftlich auf das biologische 

Geschlecht (sex), wobei wir heute im Einzelfall nur vermuten konnen, welches von beiden seinerzeit 

den entscheidenden Impuls fur ein bestimmtes Totenritual geliefert hat. An dieser Stelle seien die 

sog. „Weibmanner“ oder berdache erwahnt. Hierzu liefern ethnographische Analogien keine fertigen 

Erklarungsmuster, sondern lediglich Anhaltspunkte zur Erweiterung des interpretatorischen Spiel- 

raums.

Von besonderer Bedeutung ist die „bipolar geschlechtsdifferenzierte Totenlage“, die bereits U. Fi

scher in seiner legendaren, nunmehr funfzig Jahre alten Abhandlung uber das Saale-Gebiet als 

typisch fur die Schnurkeramtk beschrieben hat.8 Danach wurden die Manner in rechtsseitiger Hock- 

lage mit dem Kopf im Westen und die Frauen in linker Seitenlage mit dem Kopf im Osten nieder- 

gelegt. Die einander entgegen gesetzte Orientierung der Geschlechter findet sich ebenso in glocken- 

becherzeitlichen Grabern (jedoch mit bevorzugter Nord-Siid-Ausrichtung und Blick nach Osten) 

sowie in bronzezeitlichen Nekropolen, in denen allerdmgs die Frauen eher als rechts- und die Man

ner als linksseitige Hocker angetroffen werden. Diese „Norm“ kam indes keineswegs durchgangig 

zur Anwendung. Auf dem grofiten bisher untersuchten schnurkeramischen Friedhof im Taubertal 

in Lauda-Konigshofen stimmt die geschlechtsspezifische Seitenlage nur in knapp 23% der Graber 

mit den Erwartungen tiberein. Lage und Ausrichtung waren hier bei der Anlage von Grabern fur 

Manner und Frauen offenbar weniger „wichtig“ als z.B. die Ausstattung mit bestimmten Beiga- 

ben. Immerhin liegen aus dem gesamten Taubertal inzwischen Daten fiber 253 Individuen aus 165 

Grabern vor, von den meisten davon auch anthropologische Untersuchungen - viele aufgrund des 

schlechten Erhaltungszustands jedoch nur mit Naherungscharakter. Keramische Gefafie und Stein- 

beile erscheinen erst im Erwachsenenalter als geschlechtsspezifische Beigaben, bei jiingeren Indivi

duen treten sie bei beiden Geschlechtern auf (S. 33 f.). Eine Aussage, die sich laut Abbildung 2 auf 

lediglich drei mature von insgesamt acht erwachsenen Frauen und laut Abbildung 3 auf jeweils ein 

mannliches und weibliches Individuum der Altersstufen infans I und juvenil stiitzt. Einschrankend 

dazu sei auf den - im Gegensatz zu den unweit gelegenen, o.g. Friedhofen - deutlichen Uberschuss 

an weiblichen Individuen (Maskulinitatsindex = 821)9 dieser Serie sowie die prinzipiell heikle, nur 

mehr auf morphognostischen und morphometrischen Merkmalen basierende Geschlechtsdiagnose 

an den Skelettresten von Subadulten hingewiesen, die die zugrunde liegende Datenbasis als aufierst 

diirftig und die Deutungsmoglichkeiten trotz giinstig erscheinender Ausgangssituation bestenfalls

8 U. Fischer, Die Graber der Steinzeit im Saalegebiet. Studien uber neolithische und friihbronzezeitliche Grab- und 

Bestattungsformen in Sachsen-Tliiiringen. Vorgesch. Forsch. 15 (Berlin 1956).

9 M. Menninger, Die schnurkeramischen Bestattungen von Lauda-Konigshofen. Steinzeitliche Hirtennomaden im 

Taubertal? (Dissertation Tubingen 2005).
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als tendenziell beschreiben lassen. Ein Phanomen, dass ebenso in anderen Skelettserien eine Rolle 

spielt (s.u.). Fur die Graber mit Mansfelder Keramik hebt die Autorin das eklatante Defizit an an- 

thropologischen Untersuchungen noch einmal explizit hervor.

Aus dem Glockenbecherkomplex liegen u. a. Frauen mit Armschutzplatten und Kupferdolchen, also 

eigentlich „typisch mannlichen Attributen“, vor. Ein weiterer Hinweis darauf, dass wir den zugrunde 

liegenden Kanon noch nicht hinreichend durchschaut haben, dieser vielleicht auch schon damals nur 

als grobe Richtschnur gait oder ausschliefilich von bestimmten Bevolkerungsgruppen eingehalten 

und ausgeiibt wurde. Aus demselben Kontext sind erneut Brandgraber iiberliefert, mit graduell 

abnehmender Haufigkeit aus dem Verbreitungsgebiet von Osten (Ungarn 90%, Mahren 23%, Polen 

13%) nach Westen (Bayern 8%, Mitteldeutschland 3%). Welche ,Normen‘ sich hinter einer derartig 

abweichenden Bestattungsform verbergen mogen, bedarf noch einer naheren Erorterung.

Fur die altere Friihbronzezeit wird beispielhaft auf das Graberfeld von Singen am Hohentwiel Bezug 

genommen.10 Aus 95 Grabern sind 97 Individuen nachgewiesen. Doch in uber 60% (!) der Graber 

waren keine Skelettreste erhalten, lediglich 39% der Individuen konnten anthropologisch altersbe- 

stimmt und 21% einem der beiden Geschlechter zugewiesen werden. Neugeborene fehlen komplett 

und Hinweise auf geschlechtstypische Rituale konnen im Endeffekt nur von sieben (teilweise sogar 

nur tendenziell als) Frauen- bzw. elf Mannergrabern abgeleitet werden. Dazu kommt ein vermu- 

teter Fehlbestand von einigen Dutzend Grabern, die im Randbereich der Nekropole abgegangen 

sind - also mit Sicherheit keine ausreichende Datenbasis.

Fiir das mit fiber 700 Bestattungen grobte friihbronzezeitliche Graberfeld Mitteleuropas (Franzhau- 

sen, Niederdsterreich) wurden insgesamt 31 „Abweichungen“ beziiglich Orientierung, Seitenlage 

und/oder Ausstattung festgestellt, allerdings sind nur vier davon „sicher anthropologisch bestimmt“ 

(S. 40). Bei gestorten bzw. beraubten Grablegen wurden die Beigabenensembles anhand von Griin- 

farbungen am Skelettmaterial rekonstruiert, aus verschiedenen Parametern ein sog. „Sozialindex“ 

berechnet und daraus eine vierstufige Sozialstruktur abgeleitet. Angesichts unwagbarer taphonomi- 

scher Prozesse und (Metall-) Beigaben, die moglicherweise zu weit vom Knochen entfernt lagen 

um entsprechende Spuren zu hinterlassen, erschemt diese Vorgehensweise zwar legitim, aber mit 

erheblichen Pramissen und Unsicherheiten behaftet.

Hinsichtlich Alter und Kompetenz steht an vorderster Stelle der wichtige Hinweis, dass im archao- 

logischen Kontext das Alter eher sozial als durch eine exakte Zahl an Lebensjahren definiert 1st. 

Erkennbare somatische Veranderungen wie Stimmbruch, Bartwuchs und Menarche, die Ausbildung 

verschiedener korperlicher Merkmale wie Grobe und Fitness sowie das Erlernen bestimmter Fahig- 

keiten, erste Jagderfolge o. a. diirften fur die anstehenden rites de passage - unterschiedlich gewich- 

tet - eine entscheidende Rolle gespielt haben. Durch die Variation zwischen friih- und spatreifen 

Individuen ergibt sich zudem zwanglos eine gewisse Spannweite beziiglich des chronologischen 

Lebensalters.

Fiir die bohmischen Schnurkeramiker wurden aus einer grofien Sammelserie Zusammenhange zwi

schen dem Sterbealter und Grabgrubengrofien, Armhaltungstypen und/oder Beigaben erkannt. Mit 

dem Erreichen des etwa 50sten Lebensjahres (matur II) setzt bei Mannern offenbar die Beigabe einer 

Axt oder eines Keulenkopfes, bei Frauen die Ausstattung mit Kupfer-, Muschel- oder Zahnschmuck 

aus. Die zugehdrige Grafik (Abb. 5) weist 13 von 25 Mannern der Altersstufe matur I, sechs von 12 

Mannern der Altersstufe adult II und sieben von 18 Mannern der Altersstufe adult I mit entspre- 

chenden Beigaben aus. Von 16 Frauen der Altersstufe matur I war eine, von den 10 Frauen der Al

tersstufe adult II waren zwei und den 19 Frauen der Altersstufe adult I acht Individuen mit besagtem 

Schmuck ausgestattet. Die als matur II (zwei Manner und acht Frauen) und send (zwei Manner und 

vier Frauen) erfassten Individuen waren beigabenlos beigesetzt worden. Damit stehen 55 „jtingere“ 

Manner (adult I bis matur I) mit insgesamt 26 Axten oder Keulenkopfen, d. h. durchschnittlich fast

10 R. Krause, Die endneolithischen und friihbronzezeitlichen Grabfunde auf der Nordstadtterrasse von Singen am 

Hohentwiel. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttemberg 32 (Stuttgart 1988).
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ein halbes dieser Steingerate pro Mann, vier „alteren“ Mannern (matur II bis semi) ohne Steinge

rate gegeniiber. Bei den Frauen ergeben sich fur 45 Individuen mit 11 mal Schmuckbeigabe ein 

entsprechender Durchschnittswert von 0,24 (d. h. nur etwa ein Viertel der „jiingeren“ Frauen war 

mit derartigen Pretiosen versehen) bzw. 12 „altere“ Frauen ohne derartiges Beiwerk. Unterzieht 

man diese Werte emem Signifikanztest nach Pearson (x2-Test),u ergibt sich, dass die beobachteten 

Haufigkeiten mnerhalb der Zufallsgrenzen liegen, d. h. die „Merkmale“ Alter und Beigabe in die- 

sem Ensemble statistisch gesehen unabhangig voneinander sind. Gleichzeitig erscheinen der - auf 

Mitte der 60er Jahre publizierten Untersuchungen basierende - absolute Sterblichkeitsgipfel bei den 

friihmaturen Mannern sowie die Relation zwischen den Mannern der Altersstufe matur I und matur 

II von 25:2 auf der Basis neuerer Methoden zur Altersbestimmung iiberpriifungsbedurftig.

Fur das Taubertal wurden mit steigendem Alter zunehmend groBere Grabgruben ermittelt, lediglich 

bei maturen Frauen werden sie wieder kleiner. Falls die GroBe der Grabgrube ein Statussymbol war, 

ein deutlicher Hinweis auf altersabhiingige Veranderungen des Sozialprestiges. Unter den Grabern 

der alteren Friihbronzezeit mit dem hochsten Sozial-Index linden sich erneut keine senilen Indivi

duen, wobei unter den 38 anthropologisch Altersbestimmten aus dem Singener Gesamtensemble 

von knapp einhundert Individuen msgesamt iiberhaupt nur vier Manner als spat- (bzw. hoch-) matur 

bis semi (entsprechend 50 Jahre oder alter) und eine Frau explizit als senil eingestuft wurden. Ein 

Unterschied in der GrabgrubengroBe zwischen Subadulten und Erwachsenen ist ebenfalls nicht 

festzustellen. In Franzhausen kann dagegen den senilen Frauen durchweg ein hoherer Sozial-Index 

zugewiesen werden, die GroBen der Grabgruben korrelieren nicht eindeutig mit dem Sterbealter. Es 

zeigt sich, dass wir im gegebenen Untersuchungsgebiet und -zeitraum mit erheblichen regionalen 

und diachronen Unterschieden zu rechnen haben.

Status und Prestige linden Ausdruck in bestimmten Ausstattungsmerkmalen, die auf einen speziellen 

Personenkreis schlieBenlassen, z.B. Handwerker, herausgehobene Personlichkeiten, berdacheo.H. und 

emem Objekt wird dann Prestigewert zuerkannt, wenn es sich dutch die Verwendung ausgesuchten 

Materials gegeniiber der Masse heraushebt, eine besonders aufwandige Verzierung aufweist oder 

dessen Anlertigung mit einem hoheren Arbeitsaufwand einher ging. Zudem gilt Status als instituti- 

onalisierte, d. h. vererbbare Einrichtung. Nach dieser Definition kann fur das 3. Jahrtausend v. Chr. 

eine deutlich stratifizierte Gesellschaft angenommen werden. Ganz allgemein lasst sich feststellen, 

dass Kinder und Jugendliche mit hochwertigen Beigaben auf bestimmte Verwandtschaftsbeziehun- 

gen {lineages?) hindeuten, deren soziale Position offenbar mit emem entsprechenden Zugangsprivileg 

gekoppelt war. Da Kinder noch kein Prestige erworben haben konnten, handelt es sich bei derart 

herausragenden Gegenstanden um Statusobjekte (S. 47). Entsprechend ausgestattete Kindergraber 

sind aus schnurkeramischem, glockenbecher- und Iriihbronzezeitlichem Kontext nachgewiesen.

Ein Mannergrab mit besonders hoher Zahl und Qualitat prestigetrachtiger Giiter ist aus dem bohmi- 

schen Vikletice iiberliefert. Dem Bestatteten, der als big man, Lokalhauptling oder head zu bezeich- 

nen ist, und der im Zentrum einer Grabergruppe liegt, die ebenfalls hochwertige Beigaben enthielt, 

wird eine „institutionalisierte Fiihrungsposition“ zugeschrieben (S. 48). In den schnurkeramischen 

Grablegen des Taubertals wird u.a. Tierzahnschmuck als Statussymbol diskutiert, ebenso die An- 

bringung und Trageweise der (Camden-)Zahne als Ketten oder Besatz von Kleidungsstiicken, De

cken o.a. Bezug nehmend auf die aus Thiiringen bekannten „Fransenketten“ (ein- oder mehrreihig 

aufgezogene Tierzahnc) werden deren Trager auch als „Kettenhocker“ bezeichnet. Wahrend dort 

offenbar vorwiegend Frauen in geschlechtstypisch linker Seitenlage auf diese Weise ausgestattet 

wurden, deuten die anthropologischen Untersuchungen der entsprechenden Graber im Taubertal 

eher auf mannliche Individuen hin. Keine grundsatzlichen Unterschiede in beiden Fundprovm- 

zen bestehen hinsichtlich der Beigabe von Beilen bei Mannern und Keramik bei Frauen. Hierbei 

stellt sich allerdings die Frage, inwieweit Geratschaften des taglichen Bedarfs als Statusobjekte zu

11 P. Ihm, Statistik in der Archaologie. Problem der Anwendung, allgemeine Methoden, Seriation und Klassifikation. 

Archaeo-Physika 9 (Bonn 1978). - E. Weber, Grundriss der biologischen Statistik fur Naturwissenschaftler, Land- 

wirte und Medizin (Jena 1964).
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bezeichnen sind, bzw. ob der Begriff „Status“ prinzipiell mit einem hierarchischen Grundgedanken 

verbunden wird oder lediglich der Kennzeichnung einer bestimmten Personengruppe dient, die 

womoglich alleine durch Tatigkeit, Alter oder Geschlecht defimert 1st. Graduelle Varianten zwi- 

schen Bbhmen und dem Taubertal sind angesichts der bereits auf engem Raum feststellbaren lokalen 

Abweichungen zwischen den drei Nekropolen des Taubertals nicht verwunderlich.

Fur die Mansfelder Gruppe zeigen sich prestigetrachtige Unterschiede u.a. anhand von Grabbau 

und Muschelbeigabe. Die sog. Mansfelder Wannen und Tonzylinder sind wohl im Zusammenhang 

mit der Salzgewinnung zu sehen. Deren Besitzern wird eine tragende Funktion innerhalb der Ge

sellschaft zugeschrieben.

In der Ostgruppe der Glockenbechergraber gelten Kupferdolche und Armschutzplatten sowie Grab- 

hiigel mit Kreisgraben als Privileg. Da auch einige Frauen entsprechend ausgeriistet waren, muss 

diesen ebenso eine Fuhrungsposition zuerkannt werden. Spatestens an dieser Stelle ware allerdings 

zu diskutieren, ob die Ausstattung im Grab tatsachlich ein Spiegelbild des taglichen Lebens darstellt? 

Hervorzuheben 1st, dass vereinzelt auch glockenbecherzeitliche Brandgraber mit reichen Beigaben 

gefunden wurden. Besonderes Augenmerk verdienen die in verschiedenen Provinzen nachgewie- 

senen Nachbestattungen, die sich fast ausschliefilich auf Vorbestattungen der Schnurkeramik oder 

Einzelgrabkultur beziehen. Die „Prestige-Indikatoren“ sowie die Behandlung der Skelettreste der 

Erstbestattungen sprechen fur komplexe Bestattungsriten und eine bewusste Kontinuitat liber meh- 

rere Belegungsphasen hinweg.

In der alteren Friihbronzezeit Siiddeutschlands finden sich Manner, Frauen und Kinder innerhalb 

der Gruppe mit dem hochsten „Sozial-Index“, jedoch keine Senilen. Wie bereits erwahnt, waren 

auf dem Graberfeld von Singen am Hohentwiel iiberhaupt nur eine handvoll spatmatur-semle bzw. 

senile Individuen nachgewiesen worden, so dass wir uber diese Altersgruppe eigentlich keine nahe- 

ren Aussagen machen kbnnen. Die vierstufige fruhbronzezeitliche Sozialstruktur der Bestattungs- 

gemeinschaft von Franzhausen I weist in der hochsten Stufe bei den „Mannern“ Individuen der 

Altersstufen infans II bis senil und bei den „Frauen“ solche von juvenil bis senil auf. Zummdest hier 

erfahren die Uber-60-jahrigen gegeniiber denjiingeren und maturen Erwachsenen offenbar keinen 

Ansehensverlust.

In der „entwickelten Friihbronzezeit“ ist die deutliche hierarchische Gliederung der Gesellschaft v. a. 

durch die Gold- und Depotfunde eindrucklich belegt, u. a. in den bekannten Prunk- und Haupt- 

lingsgrabern der Aunjetitzer Kultur. Die Aufteilung der sozialen Stratigraphie ist zweifellos mit dem 

Zugang zur und der Kontrolle iiber die Metallverarbeitung einher gegangen.

Unter der Zwischeniiberschrift Erinnerungsmerkmale und Selbstdarstellungen wird auf das weitgehende 

Fehlen von Grabiiberschneidungen (d.h. oberirdische Kennzeichnung) und die im Gegensatz zur 

Mehrzahl der als (Einzel-)Flachgraber konzipierten Grablegen bisweilen nachweisbare Uberhiige- 

lung verwiesen. Beide Phanomene kbnnen als „Erinnerungsmale“ gewertet werden. Im Bbhmischen 

konnten vereinzelt auch Steinkistengraber nachgewiesen werden. Die dortigen Grabhiigel waren 

scheinbar mannlichen Erwachsenen vorbehalten. Als Besonderheit der Friihbronzezeit ist die Stein- 

kammer von Treuchtlingen-Wettelsheim zu nennen, in der Skelettreste von mindestens 15 Personen 

(auch Kinder) angetroffen wurden, die offenbar sukzessive eingebracht worden waren. Selbstdar

stellungen treten im Laufe des Neolithikums in Form lebensgrofier anthropomorpher Stelen in der 

Alpenregion und siidlich davon in Erschemung.

Der folgende Beitrag von F. Falkenstein fiber „Aspekte von Alter und Geschlecht im Bestattungsbrauch- 

tum der nordalpinen Bronzezeit“ (S. 73-90) beginnt mit der nomenklatorischen Gegeniiberstellung 

„funktioneller anthropologischer“ (Alter, Geschlecht, Konstitution usw.) und „intentionaler archao- 

logischer“ (z.B. Grabbau, Bestattungsart, Beigabenausstattung) Daten. Daneben betont der Autor 

den „Filtereffekt“ der individuellen Projektion des jeweiligen Bearbeiters auf den zu interpretie- 

renden Befund. Anhand „locker miteinander verbundener“ Fallbeispiele werden in ansprechender 

Form und aufiergewbhnlich praziser Ausdrucksweise vier Aspekte in ihrem Bezug auf Alter und 

Geschlecht der Bestatteten abgeklopft: Steinkistengraber, Urnengrbften, Armnngtracht und Kollek- 

tivgraber.
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Hinsichtlich der steinernen Kammergraber der Hiigelgraberbronze- und Urnenfelderzeit, die sich 

in puncto Ausrichtung und Vorherrschaft von Korpergrabern markant von den zeitgleichen Erdbe- 

stattungen absetzen und damit eine herausragende Statusgruppe reprasentieren, ergibt sich keine Be- 

vorzugung einer bestimmten Altersgruppe oder eines der beiden Geschlechter. Daraus kann gefol- 

gert werden, dass alle Angehdrigen eines definierten Sozialverbands gleichermaBen beriicksichtigt 

wurden. Neben der geringen Zahl anthropologisch determinierter Individuen werden als glaubhafte 

Hmweise auf jtingeres Sterbealter (z.B. Sauggefahe, Tonspielzeug) oder Geschlecht (Manner: Waf- 

fen, Rasiermesser und MetallgefaBe vs. Frauen: mehrteiliger oder paariger Trachtschmuck) und in 

Anbetracht der altersspezifischen Unscharfe lediglich Erwachsene (adult-senil) und Nichterwachse- 

ne (infans I-juvenil) einander gegeniiber gestellt. Durch die bewusste Vergroberung des Datensatzes 

ergeben sich tatsachlich statistisch relevante Groftenordnungen.

Beziiglich der UrnengroBen wird fur 642 LeichenbrandgefaBe, meist sekundar verwendete Haus- 

keramik, ein Index aus GefaBhohe und Bauchdurchmesser berechnet. Die wenigen anthropolo

gisch bestimmten Leichenbrande sowie die methodischen Unsicherheiten bei der Bearbeitung von 

Brandknochen erlauben allerdings bestenfalls, Tendenzen festzustellen. Demnach scheint die Ur- 

nengrofie bis hin zu den Maturen und Senilen mit dem Sterbealter des Bestatteten zu korrelieren. 

Dass erwachsene Frauen insgesamt im Mittel etwas kleinere Urnen als Manner aufweisen, konnte 

demnach - wie vom Autor selbst in Erwagung gezogen - auch mit deren durchschnittlich niednge- 

rer Lebenserwartung zusammenhangen. Fur die weibliche Armringtracht lasst sich auf der Basis des 

altersbedingt steigenden Durchmessers unabhangig von Trachtvarianten ebenfalls eine eindeutige 

Korrelation zum Sterbealter darstellen.

Der wahrscheinlich auf permatalen Sterblichkeitsrisiken basierende, hohe Anteil anjiingeren Frauen 

(juvenil-fruhadult) scheint mit dem Anlegen des paarigen Ringschmucks als mogliches Zeichen der 

Verheiratung bzw. Mutterschaft einher zu gehen.

Unter den Kollektivgrabern finden sich Korperbestattungen, birituelle Gruppierungen und Brand- 

graber. Fur die Beurteilung der Brandgraber wurden die Altersangaben aus den o. g. Grtinden in vier 

Stufen zusammengefasst: foetal und neonatus, infans I und II, juvenil, adult und alter. Die Alters- 

verteilung insgesamt verkorpert offenbar einen reprasentativen Querschnitt der Bevolkerung. Die 

haufigste Kombination ist Erwachsener und Kind auch deswegen, weil sie bei der anthropologischen 

Bearbeitung von Leichenbranden leichter zu erkennen ist als z.B. die Vergesellschaftung zweier 

(evtl. gleichgeschlechtlicher) Erwachsener. Auch beim Nachweis von Mann und Frau im selben 

Leichenbrand gilt es, die methodischen Standardkriterien zu beachten: doppelte Teile, Reprasenta- 

tivitat nach Korperregionen und Menge. Der Verbrennungsgrad mag verschieden sein, da auch der 

Zeitpunkt der Emascherung nicht identisch sein muss. Aus diesem Grund wird bei den birituellen 

Kombinationen diskutiert, ob der eingeascherte „Partner“ nicht womoglich schon langere Zeit vor 

dem Korperbestatteten verstorben sein konnte. Der Verbrennungsgrad kann jedoch auch innerhalb 

einer Einzelbestattung stark variieren und so, durch unterschiedliche Schrumpfung verschiedener 

Skelettregionen, tiber vermeintliche Robustizitatsunterschiede und abweichende Farbung das Vor- 

liegen einer zweiten Person suggerieren. Ein Sachverhalt, dem auch von den Leichenbrandbearbei- 

tern selbst nicht immer gebiihrende Beachtung zuteil wird.

Der chronologischen Gliederung folgend, prasentieren S. Burmeister und N. Muller-Scheessel 

mit „Der Methusalemkomplex - Methodologische Uberlegungen zu Geschlecht, Alter und Sozialstatus am Bei- 

spiel der Hallstattzeit Siiddeutschlands“ den zweitlangsten Beitrag des Gesamtwerks (S. 91-125). Dieser 

basiert in weiten Teilen auf der 1999 abgeschlossenen und ein Jahr spater publizierten Dissertation 

des Erstautors.12 Um Redundanzen weitestgehend zu vermeiden, sei daher an dieser Stelle auf die 

2004 erschienene Rezension dieser Arbeit hingewiesen.13 Dort wird sowohl auf die Handhabung

12 S. Burmeister, Geschlecht, Alter und Herrschaft in der Spathallstattzeit Wtirttembergs. Tubinger Schr. Ur- u. 

Friihgesch. Arch. 4 (Munster u. a. 2000).

13 J. Biel/J. Wahl, Besprechung S. Burmeister, Geschlecht, Alter und Herrschaft in der Spathallstattzeit Wiirttem- 

bergs. Tubinger Schr. Ur- u. Friihgesch. Arch. 4 (Munster u. a. 2000). In: Bonner Jahrb. 201, 2001 (2004) 505- 

509.
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der verwendeten Seriations- und Wichtungsprogramme (archan87/gebuhr, emfache und kanonische 

Korrespondenzanalyse, materialimmanente Beigabenauswertung) als auch die raumliche und zeitli- 

che Gliederung der spathallstattzeitlichen Fundprovinzen im Siidwesten detailliert eingegangen.

Von anthropologischer Seite ist anzumerken, dass insbesondere die Frage der Reprasentanz hin- 

sichtlich der Relation und Aussagemoglicbkeiten z.B. von Grabhugelgrabern zu Flachgraberfeldern, 

Korpergrabern zu Brandbestattungen und demographischen Struktur einzelner Fundkomplexe nur 

marginal behandelt wird. Unter den mehr als einhundert korperbestatteten Individuen vom Magda- 

lenenberg sind z.B. Kinder und Jugendliche nur mit 16,3% vertreten, Neugeborene und Sauglinge 

fehlen komplett und lediglich fur zwei der acht Leichenbrande liegen verwertbare Geschlechtsdi- 

agnosen vor.

In ihrem Vorspann weisen die Autoren auf die vielfach fehlenden anthropologischen Untersuchun- 

gen hin, die fur eine Analyse altersabhangiger „unabdingbare“, hinsichtlich geschlechtsspezifischer 

Strukturen „nutzliche Voraussetzungen“ seien (S. 92). Aus ihrer Sicht sind demnach anthropologi- 

sche Untersuchungen nicht (unbedingt) notwendig, um bestimmte Merkmale von Grabbau und 

-ausstattung als geschlechtstypiscb klassifizieren zu konnen. Fiir die Fundlistenseriation der Grabin- 

ventare vom Magdalenenberg (Tab. 2) sowie aus Nordwiirttemberg (Tab. 3) mit jeweils 93 Fund- 

einheiten werden 28 bzw. 19 anthropologisch Geschlechtsbestimmte als ausreichend erachtet (S. 

96), d. h. nur wenig mehr als 30% bzw. knapp uber 20% des Bestandes. Zoge man davon noch die 

lediglich eingeschrankt diagnostizierten Individuen ab, blieben nur mehr acht (9%) bzw. neun (10%) 

als eindeutige Vergleichsbasis fiir eine abgesicherte geschlechtsspezifische Ausstattung iibrig.

Erwartungsgemab lassen sich typisch mannliche (Waffen) und weibliche (Schmuck) Beigabenin- 

ventare gegeneinander absetzen. Neben regionalen und chronologischen Varianten erwahnen die 

Autoren zu Recht auch noch die grofie Zahl „arm“ ausgestatteter oder beigabenloser Griiber/In- 

dividuen (S. 98), die ebenfalls alle Altersstufen und beide Geschlechter enthalten, sich aber einer 

soziologischen Beurteilung entziehen.

Zur Erorterung evtl. Altersabhangigkeiten werden die Untersuchungen zweier Anthropologen an 

den Skelettresten aus (bis auf eine kleine Teilserie) verschiedenen Graberfeldern verglichen, um im 

Fachjargon sog. Bearbeitercluster zu belegen (S. 100 f). Mogliche reale Unterschiede werden als 

„eher unwahrscheinlich“ eingestuft, dazu angenommen, „... die Methoden diirften bei beiden Bear- 

beitern dieselben sein Die Legende zur vergleichenden Darstellung (Abb. 1) weist allerdings ei- 

nen nicht genannten Anted nach einem nicht genannten Modus „geringer gewichtet(er)“ Individuen 

aus, so dass die Ausfiihrungen fiir den Leser im Einzelnen nicht nachvollziehbar sind. Gerade der 

detaillierte Abgleich der zugrunde liegenden Bestimmungsmethoden ware jedoch fiir die endgiiltige 

Beurteilung der Ergebnisse von entscheidender Bedeutung gewesen.

Fiir beide Geschlechter wird ein vierphasiger Lebenszyklus postuliert: Die Kindheit im 1. Lebens- 

jahrzehnt ohne geschlechtstypische Ausstattungsmerkmale, das 2. Lebensjahrzehnt mit ersten Hin- 

weisen auf mannliche und weibliche Inventare, das jiingere Erwachsenenalter (ca. 20 bis 40 Jahre), 

in dem bei Mannern erstmals Waffen mitgegeben wurden und die Sterblichkeitskurve der Frauen 

ihren - durch perinatale Risiken verursachten - Gipfel aufweist, sowie das altere Erwachsenenalter 

(fiber 40 Jahre), in dem einige Manner mit exzeptionellen Beigaben von besonders hohem Status- 

wert ausgeriistet wurden. Nachdem zunachst die Groben der Grabkammern mit dem Alter der Be- 

statteten beiderlei Geschlechts ansteigen und auch bei maturen und senilen Mannern diesen Trend 

beibehalten, bei den alteren Frauen dagegen wieder abnehmen, scheint das Senioritatsprmzip in 

der jiingeren Hallstattzeit nicht durchgehend angewendet worden zu sein. Nach dem Schwerpunkt 

der Waffenbeigabe bei spatmaturen und senilen Mannern wird konstatiert, dass Bewaffnung und 

Kampftechnik offenbar kaum Widerhall in der Grabausstattung gefunden haben (S. 104).

Der anschliebende Beitrag iiber „Horizontale Sozialstrukturen auf den Urnenfriedhofen der vorromischen 

Eisenzeit in Schleswig-Holstein" von St. Knopke (S. 127-136) versucht, erste Hinweise auf eine „seg- 

mentare“ Gesellschaftsstruktur der sog. Jastorfkultur aufzuspiiren. Als Materialgrundlage dienen 

dabei die vier Nekropolen aus Grob Timmendorf, Schwissel, Jevenstedt und Neumiinster-Ober- 

jorn mit insgesamt 2660 Grabern. Das Graberfeld von Schwissel gilt als fruhester Beleg fur einen
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Frauenfriedhof. In der alteren vorromischen Eisenzeit herrscht die Brandgrabsitte, Beigaben sind 

allgemein sparlich, gleiclizeitig typologisch sehr variabel, im Schnitt mehr als die Halfte der Graber 

beigabenlos, Waffen eine absolute Seltenheit. Wahrend in den alteren Phasen verschiedentlich noch 

klemere Grabergruppen angetroffen werden, die beide Gescblechter und alle Altersgruppen enthal- 

ten und mit verwandtschaftlichen Beziehungen einher gehen konnten, setzt sich in den jtingeren 

Abschnitten die „Flachenbelegung“ durch, die vom Autor eher als Zeichen ernes iibergeordneten 

Stammes-Zugehdrigkeits-Gefuhls gedeutet wird.

Aus dem o.g. Gesamtensemble werden 562 Graber, zu denen sowohl archaologische als auch an- 

thropologische Datensatze vorliegen, hinsichtlich des Urnenvolumens in Relation zum Sterbealter 

des Bestatteten untersucht und dabei die von Seiten der Anthropologen gegebenen Altersspannen 

mit dem jeweiligen Minimal- und Maximalalter fur jedes Individuum beriicksichtigt. Es ergibt sich 

(erwartungsgemaft) eine eindeutige Korrelation von der kindlichen fiber die jugendliche bis zur 

adulten Altersgruppe - etwa ab 50 Jahren sinkt dann das Urnenvolumen wieder ab (wobei altere 

Personen insgesamt jedoch mit deuthch genngeren Fallzahlen belegt sind). Das Sterbealter scheint 

also tatsachlich einen gewissen strukturierenden Einfluss gehabt zu haben. Unterschiede zwischen 

mannlichen und weiblichen Individuen lassen sich dagegen nicht feststellen. Als zweites wurde 

dem Zusammenhang zwischen Leichenbrandmenge (bzw. -gewicht) und dem Fassungsvermogen 

der Urnen nachgegangen. Zwischen diesen beiden Parametern konnte keine statistisch relevante 

Abhangigkeit gefunden werden.

In diesem Kontext ware vielleicht noch ein Verweis auf die gerade an norddeutschen Brandgrabern 

bereits mehrfach herausgearbeiteten Zusammenhange zwischen Leichenbrandmenge und Sterbeal

ter angebracht gewesen.14

Als Vertretenn der klassischen Archaologie steuert A. Schwarzmaier einen interessanten und in 

diesem Sammelwerk iiberaus wichtigen Beitrag fiber „Die Rolle von Alter und Geschlecht in der athe- 

nischen Gesellschaft des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr.“ bei (S. 137-149).15 Die Moglichkeit des Riickgriffs 

auf verschiedenartige Schriftquellen und figtirliche Darstellungen erlaubt Einblicke und Deutungs- 

hilfen beziiglich archaologischer Befunde, von denen Prahistoriker nur traumen konnen, und zeigt 

eindriicklich, wie facettenreich Alter und Geschlecht als Determinanten des Bestattungsrituals ein- 

gebettet in historische Entwicklungen wirken konnten, u.U. aber gleichzeitig keine realistischen, 

sondern ideologisch liberhohte Abbildungen im iiberlieferten Fundmaterial gefunden haben. So 

wurden mit der Abldsung der aristokratisch gepragten Gesellschaft durch die Demokratie im spaten 

6. Jahrhundert v. Chr. zugleich Gesetze erlassen, die eine strenge Reglementierung der Bestattungs- 

feierlichkeiten betrafen, insbesondere um die Zurschaustellung von Prunk und Pracht einzudam- 

men, Manner als Burger mit Gemeinsinn und nicht ihrem Beruf entsprechend und Frauen in ehr- 

wiirdiger Position dargestellt, obwohl sie, wenn sie nicht zur Arbeiterklasse gehorten, im taglichen 

Leben kaum in der Offentlichkeit anzutreffen waren. Die typischen Grabbeigaben fur Frauen sind 

Schmink- bzw. Toilettegegenstande. Alteren Frauen wurde im Gegensatz zu gleichaltrigen Mannern 

kein besonderer Stellenwert zugeschrieben. Spezielle Ehrungen wurden v. a. den im Dienste der 

Stadt gefallenen Soldaten zuteil.

14 U. Aner, Die anthropologische Untersuchung der Leichenbrande aus dem Urnenfriedhof Hamfelde, Kreis Her- 

zogtum Lauenburg i. H. In: N. Bantelmann, Hamfelde, Kreis Herzogtum Lauenburg. Ein Urnenfeld der romi- 

schen Kaiserzeit in Holstein. Offa-Bucher 24 (Neumiinster 1971) 58-77. - P. Caselitz, Quantitative Unterschiede 

im Leichenbrandgewicht von Kindern der romischen Kaiserzeit - Hinweis auf eine abweichende Bestattungssitte? 

Arch. Korrbl. 25, 1995, 321-329. - Ders., Die menschlichen Leichenbrande des jiingerbronze- und altereisenzeit- 

lichen Graberfeldes von Godshorn. In: E. Cosack, Neue bronze- und eisenzeitliche Graberfelder aus dem Regie- 

rungsbezirk Hannover. Materialh. Ur- u. Friihgesch. Niedersachsen A 26 (Hannover 1998) 177-216. - J. Wahl, 

Suderbrarup - Em Graberfeld der romischen Kaiserzeit und Volkerwanderungszeit in Angeln II. Anthropologische 

Untersuchungen. Offa-Biicher 64 (Neumunster 1988).

15 Der Beitrag von A. Schwarzmaier stellt zweifelsfrei eine echte Bereicherung des Bandes dar. Ihre Ausfiihrungen 

erweitern den moglichen Interpretationshorizont und liefern Denkanstofie vergleichbar mit ethnographischen 

Analogien.
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Zwischen Kindern und Erwachsenen lassen sich deutliche Unterschiede im Grabbrauch finden. Der 

Ubergang zwischen Madchen und Frau lag mit Hochzeit und erster Mutterschaft im Schnitt bei 

13-15 Jahren. Der Knabe wurde mit dem Militardienst gegen Ende des zweiten Lebensjahrzehnts 

zum Mann. Vor dem 6. Jahrhundert wurden Kinder offenbar formell nicht bestattet, im 6. und 

5. Jahrhundert in separaten Bezirken und seit dem 4. Jahrhundert im Umfeld ihrer Familienangeho- 

rigen. Geschlechtstypische Beigaben treten erst bei alteren Kindern in Erscheinung, Sauglinge und 

Kleinkinder fanden keine Beachtung.

Ein bemerkenswertes Detail sind die Stellplatze der Urnen in den Prunkgrabern: Die Leichenbran- 

de von Frauen wurden auf steinernen Thronen, diejenigen der Manner auf Klinen abgestellt - den 

iiblichen Positionen beim Einnehmen der Mahlzeiten entsprechend, die Manner liegend und die 

Frauen sitzend.

Mit „Bemerkungen zu Aussagekraft und Struktur kaiserzeitlicher Grabinventare" resiimiert M. Becker Fak- 

ten und Deutungsansatze aus romischen Brand- und Korpergrabern Mitteldeutschlands (S. 151-155). 

Am Beginn stehen quellenkritische Uberlegungen hinsichtlich der Reprasentativitat von Grabin- 

ventaren, u.a. mit dem Hinweis, dass manche Objekte eine Verbrennung auf dem Scheiterhaufen 

wohl nicht in einem „auslesefahigen“ Zustand iiberstanden haben diirften (S. 151). Ein interessanter 

Ansatz ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob Verbrennung und anschliebende Beisetzung der 

Brandreste im Rahmen des Bestattungsrituals gleichrangig, oder letzteres eher als nachrangige Ver- 

sorgungsmabnahme anzusehen sind? Dieser Zweistufigkeit wurde bislang noch wenig Beachtung 

geschenkt, obwohl in den Grabern haufig verbrannte und unverbrannte Beigaben nebeneinander 

angetroffen werden.

Des Weiteren kommen mogliche chronologische Unterschiede im Leichenbrandgewicht und die 

mit gefundenen Tierreste zur Sprache. In Mitteldeutschland scheinen Manner vorzugsweise mit 

Teilen von Rindern, Kinder eher mit solchen von Schaf und Ziege versehen worden zu sein. Hier 

ist auch mit regionalen Abweichungen zu rechnen. Im romischen Stettfeld z.B. finden sich Reste 

von Schaf/Ziege bevorzugt bei Sauglingen und Erwachsenen, aber nicht bei alteren Kindern.16 Hin

sichtlich der Beigabe von Teilen oder ganzen Schweinen zeichnen sich dort Tendenzen ab, die auf 

eine differenzierte Ausstattung zwischen Mannern und Frauen sowie verschiedener Altersgruppen 

Erwachsener hindeuten. In einigen Fallen kann zudem vermutet werden, dass das Alter und Ge- 

schlecht der Tiere demjenigen des Bestatteten kongruent war.

Grundsatzliche Unterschiede in der Behandlung und Ausstattung der Toten zwischen Korper- und 

Brandgrabern konnten fur das o. g. Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden. Die Gleichbe- 

handlung betrifft Erwachsene beiderlei Geschlechts und Kinder. Bemerkenswert ist die Tatsache, 

dass auch Objekte, die als Spielzeug angesprochen werden konnen, in Erwachsenengrabern ange

troffen werden, also nicht zwangslaufig ein Kindergrab markieren. Es konnte sich um einen Hinweis 

auf die Herstellung solcher Gegenstande, die Beigabe eines trauernden Enkelkindes o.a. Szenarien 

handeln.

Prunk und Reichtum sind relative Groben (S. 153). Als Bezugsgroben diirfen zunachst nur Graber 

oder Siedlungsbefunde aus dem unmittelbaren Umfeld herangezogen werden. „Arme“ und „reiche“ 

Grablegen finden sich sowohl unter den Korper- als auch den Brandgrabern.

Bezug nehmend auf das Ausgangsthema der Tagung ware z.B. hinsichtlich der Reprasentanz von 

Neugeborenen und Sauglingen ein Hinweis auf die bekannten Textstellen von Plimus und Juvenal 

sowie entsprechende Untersuchungsergebnisse zumindest in anderen Fundregionen wiinschens- 

wert gewesen.17

16 M. Kokabi/J. Wahl, Tierknochen. In: J. Wahl/M. Kokabi, Das romische Graberfeld von Stettfeld I. Osteologi- 

sche Untersuchung der Knochenreste aus dem Graberfeld. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttemberg 

29 (Stuttgart 1988) 225-281.

17 R. Fellmann, Texte zum Grabrecht und Grabbrauch. In: M. Struck (Hrsg.), Romerzeitliche Graber als Quellen 

zu Religion, Bevolkerungsstruktur und Sozialgeschichte. Arch. Schr. Inst. Vor- u. Friihgesch. Johannes Gutenberg- 

Univ. 3 (Mainz 1993) 11-15. - J. Wahl in: Wahl/Kokabi (Anm. 16) 145 f.
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Ausgehend von einer vertikal durch das Geschlecht, horizontal durch die soziale Stellung und dia

gonal durch Alter, Familienzugehdrigkeit und Religion gegliederten Binnenstruktur steuert S. Brat- 

her einen aufschlussreichen Beitrag liber „Alter und Geschlecht zur Merowingerzeit - Soziale Strukturen 

und friihmittelalterliche Reihengrdbeifelder" bei (S. 157-178). Dabei ist die Ausgangssituation fur Be- 

trachtungen liber den Zeitraum von der Mitte des 5. bis zum friihen 8. Jahrhundert im Vergleich 

zu anderen Perioden nahezu optimal. Tausende von Grabern, die nach einem relativ festen Kanon 

geschlechtstypisch ausgestattet sind, erlauben detaillierte Einblicke in die sozialen Verhaltnisse und 

unterschiedlichsten Zuordnungen/Gruppierungen, in die jeder Einzelne aufgrund individueller Ge- 

gebenheiten eingebunden war. Dazu kommen schriftliche Uberlieferungen, u.a. Rechtstexte, die 

(in)direkte Hinweise auf Stellung und „Wertigkeit“ z.B. von Mannern und (heiratsfahigen/verhei- 

rateten) Frauen liefern.

Wahrend sich die Grabanlagen als solche zwischen den Geschlechtern nicht voneinander unter- 

scheiden, sind einige Beigaben oder Kleidungsaccessoires nahezu ausschlieblich auf Manner (v. a. 

Waflen und Feuerzeuge) bzw. Frauen (v. a. Schmuck und Spinnwirtel) beschrankt, andere konnen 

bei beiden Geschlechtern angetroffen werden (z.B. Giirtelteile, Wadenbindengarnituren, Kamme, 

Messer, Mlinzen und Keramik). Wieder anderen diirfte nach dem gefundenen Verteilungsmuster 

eine gewisse Symbolik innewohnen, z.B. Eier(schalen) bei Frauen im gebahrfahigen Alter.18 

Hinsichtlich des Sterbealters zeigen sich ebenfalls Abweichungen sowohl bei Kindern als auch Er- 

wachsenen verschiedener Altersstufen, je nach Lebensabschnitt und/oder sozialen Komponenten. 

Altere Manner und Frauen waren sparlicher ausgestattet als adulte oder mature. Eher die Ausnahme 

sind junge Madchen mit Trachtbestandteilen erwachsener Frauen oder Knaben mit Waffenbei- 

gaben. Als Erklarungsmoglichkeiten hinsichtlich des auf friihmittelalterlichen Nekropolen immer 

wieder vorgefundenen Kleinkinderdefizits werden Sonderbehandlung und geringere Eintiefung der 

Graber angesprochen. Eindeutige Anhaltspunkte fur Kmdstotung oder bestimmte Friedhofsareale 

fur Kinder, wie sie verschiedentlich erwogen werden, sind bislang noch nicht gefunden worden.

In weiteren Abschnitten werden sog Prunkgraber, „Grlindergraber“ und Ennnerungsdenkmaler 

diskutiert, u.a. Bezug nehmend auf die bekannten „Qualitatsstufen“ nach R. Christlein. Unter 

den prunkvoll ausgestatteten Grablegen linden sich neben den Adulten und Maturen beiderlei Ge- 

schlechts, die das gesellschaftliche Leben entscheidend gepragt haben dlirften, auch Alte und Kin

der.

Der vorletzte Beitrag von W.-R. Teegen liber ,Jugendliche Mutter und ihre Kinder im archdologisch-an- 

thropologischen Befund: Ein fruhbronzezeitlicher Fall aus der Emilia-Romagna (Italien)" wirkt aufterhalb der 

chronologischen Gliederung des Gesamtbandes und ob seines Titels etwas exotisch (S. 179-188), 

tragt aber zweifellos noch einige wesentliche Erkenntnisse zur vorgegebenen Fragestellung bei. Auf 

der Basis einer Auswertung von 49 Doppelbestattungen (Brand- und Korpergraber) von Frauen 

mit Feten/Neugeborenen von der neolithischen Baalberg-Kultur bis zum Mittelalter aus acht eu- 

ropaischen Landern (Schweden, Danemark, Grobbntannien, Frankreich, Deutschland, Tschechien, 

Italien und Schweiz) lasst sich die reproduktive Phase der Frauen auf die Altersspanne zwischen 

ca. 16 und 40 (45) Jahren eingrenzen. Doch ob es sich im Einzelfall tatsachlich um die leibliche 

Mutter des Kindes handelt, ist nur dann sicher, wenn der Fetus bzw. dessen Knochenreste noch 

in utero bzw. im Becken oder direkt im Geburtskanal der Frau angetroffen werden. Bei einer Lage 

zwischen den Beinen, in den Armen, auf dem Oberkorper oder neben der Frau ist die Mutterschaft 

fraglich aber durchaus moglich (und wahrscheinlich), wenn ihr Sterbealter innerhalb der genannten 

Altersspanne liegt. Ein endgtiltiger Beweis ist in diesen letztgenannten Fallen nur per DNA-Analyse 

moglich, allerdings nicht bei Leichenbranden, wenn der Verbrennungsgrad liber ca. 600 °C liegt. 

Das Vorhandensein geburtstraumatischer Veranderungen am Becken der Frau konnte ebenso auf 

friihere Schwangerschaften hinweisen, die mit dem aktuell angetroffenen Fetus/Neonatus nicht

18 Im romischen Stettfeld fanden sich Reste von Eierschalen schcinbar vorzugsweise bei Frauen im spateren Abschnitt 

ihrer reproduktiven Phase. Kokabi/Wahl (Anm. 16) 268.



Buchbesprechungen 775

im Zusammenhang stehen. Prinzipiell konnte es sich bei der Frau auch um eine Schwester, Tante, 

Grobmutter oder Nichtverwandte (Amme, Magd o.a.) handeln.

Als konkreter Fall wird der detaillierte Befund einer jugendlichen Mutter (16-20 Jahre) aus der 

friihbronzezeitlichen Hohle Grotta del Re Tibero bei Bologna beschrieben. Sie konnte an einem 

vereiterten Zahn gestorben sein. Fur die o.g. Teilstichprobe von 25 Korper-Doppelbestattungen 

ergeben sich 16% Teenager-Schwangerschaften. Rezente Daten dazu schwanken zwischen 8% (Os- 

tasien) und 55% (Westafrika). Als Ergiinzung zu der Liste in Tabelle 3 seien an dieser Stelle ein 

Befund der Schnurkeramischen Kultur aus Stetten an der Donau sowie die Bestattung Schwangerer 

aus der spaten Hallstattzeit in Rottenburg am Neckar und dem merowingerzeitlichen Graberfeld 

von Dittigheim angefiihrt.19 In Stetten lag das Neugeborene, allem Anschein nach ein Knabe, unter 

dem linken Arm einer etwa 30-jahngen Frau, die einen verheilten Lochdefekt am Schadel aufweist. 

Die Frau aus Rottenburg war ca. (20-)25 Jahre alt, der Fotus etwa im 5.-6. Monat.

Das Heiratsalter bzw. der (mogliche) Zeitpunkt von Erstschwangerschaften diirften allerdings in 

(pra)histonschen Gesellschaften nicht nur von biologischen Faktoren (Menarchealter), sondern auch 

von einer Vielzahl verschiedenartiger, soziologisch gepragter Normen abhangig gewesen sein.

Den Schlussakkord des Buches setzt der Herausgeber J. Muller unter dem Titel „Geschlecht und 

Alter in ur- und friihgeschichtlichen Gesellschaften: Konsequenzen" (S. 189-194), in dem die wesentlichen 

Erkenntnisse zu geschlechtsabhangiger Arbeitsteilung und Ausstattung ebenso wie zu altersabhan- 

gigen Strukturen oder Macht und Prestige zusammengefasst werden. Da Bestattungen nicht not- 

wendigerweise ein Abbild der sozialen Wirklichkeit darstellen, bleiben noch viele Fragen offen. 

Obwohl sich fur alle untersuchten Perioden mehr oder weniger geschlechtstypische oder mit dem 

Lebenszyklus des Menschen korrelierbare Ausstattungs- und Bestattungsmuster oder spatestens ab 

der Bronzezeit eine gewisse Dominanz der Manner zu erkennen geben, ist die Wertigkeit einzelner, 

vom Alter oder Geschlecht determinierter Komponenten der sozialen Differenzierung - auch in 

Anbetracht kleinraumiger Differenzen - schon innerhalb eines Zeithorizonts kaum emem durchge- 

henden Modus unterzuordnen.

Schlussbemerkung

Die vorliegende Publikation liefert schlaglichtartige Einblicke in das Bestattungswesen vom 6. Jahr- 

tausend v. bis zum 1. Jahrtausend n. Chr. Es ist ein ambitioniertes Unterfangen, aus den im Bo

den iiberlieferten Befunden, in den jiingeren Epochen angereichert mit vereinzelten schriftlichen 

Zeugnissen, die durch Alter und Geschlecht bestimmten gesellschaftlichen und sozialen Strukturen 

abzuleiten. Dass dabei den anthropologischen Untersuchungen an Skelett- und Leichenbrandresten 

eine Schliisselrolle zukommt, ist den beteiligten Autorinnen und Autoren genauso bewusst, wie die 

Tatsache, dass in realiter bis heute noch viel zu wenige derartige Analysen durchgefuhrt wurden, um 

statistisch relevante Aussagen formulieren zu konnen. Nahezu in jedem Beitrag wird zu Recht - in 

einigen mehrfach - auf diesen Mangel hmgewiesen, Aussagen, die als Appell an alle fur derartige 

Auswertungsprojekte zustandigen Entscheidungstrager verstanden werden sollten. Es ist das Ver- 

dienst des Herausgebers, der sich bereits in friiheren Arbeiten den komplexen Zusammenhangen 

zwischen Alter, Geschlecht und Sozialstruktur ausfuhrlich gewidmet hat, diese v. a. in der angel- 

sachsischen Literatur schon langer fokussierte Fragestellung erneut thematisiert zu haben, nach der 

biologische Parameter auch einen kulturellen Faktor darstellen.20

19 J. Wahl/R. Dehn/M. Kokabi, Eine Doppelbestattung der Schnurkeramik aus Stetten an der Donau, Lkr. Tut

tlingen. Fundber. Baden-Wiirttemberg 15, 1990, 175-211. - H. Reim, Das keltische Graberfeld bei Rottenburg am 

Neckar. Grabungen 1984-1987. Arch. Inf. Baden-Wiirttemberg 3 (Stuttgart 1988) 19 ff. - Die anthropologischen 

Befunde aus der fruhmittelalterlichen Nekropole von Tauberbischofsheim-Dittigheim sind bislang noch unpubli- 

ziert.

20 Zuletzt z.B. R. Gowland, Ageing the Past: Examining Age Identity from Funerary Evidence. In: Dies./Chr. Knu- 

sel (Hrsg.), Social Archaeology of Funerary Remains. Stud. Funerary Arch. 1 (Oxford 2006) 143-154.
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Das Kardinalproblem jeglicher Annaherung an die Problematik der deduktiven Erfassung Struktur 

bildender Parameter ist die Reprasentativitat der untersuchten Stichprobe. Dabei lasst sich der Um- 

fang ernes ausgegrabenen Graberfeld(abschnitt)es oder innerhalb einer bestimmten Region zur Aus- 

wertung verfugbaren Fundmaterials nicht beliebig vermehren. Weitere Einschrankungen ergeben 

sich bei schlechten Uberlieferungsbedingungen oder infolge methodenimmanenter Schwierigkeiten 

z.B. bei der Bearbeitung von Leichenbranden oder limitierenden Faktoren bei der Durchfiihrung 

von DNA-Analysen. Gerade deshalb ist die verstarkte Einbeziehung der Anthropologie zur weiteren 

Annaherung an den vorgegebenen Fragenkatalog unabdingbar. Die Situation ahnelt derjenigen, in 

der bereits vor 40 JahrenJ. Luning im Hinblick auf die Michelsberger Kultur detaillierte anthro- 

pologische Untersuchungen einforderte, die „... in der augenblicklichen Situation den wichtigsten 

Beitrag zu dem gesamten Fragenkomplex zu leisten ...“ vermogen.21 Die teilweise diirftige Daten- 

grundlage kann selbstverstandlich keinem der beteiligten Autoren angelastet werden.

Umso bedauerlicher ist daher, dass es dem Initiator der Tagung in Bamberg und Herausgeber dieses 

Bandes nicht gelungen ist, den einzig teilnehmenden Fachvertreter der Anthropologie fur einen 

eigenen Beitrag zu gewinnen. So wurde mancher Aussage aus diesem Blickwinkel erst nachtraglich 

erne starkere Relativierung zuteil. Zudem hatten bereits in die Diskussion eingebrachte Hinweise 

z.B. auf detaillierte Studien zu demographischen Aspekten prahistorischer Populationsstichproben 

oder genderstudies ein naheres Augenmerk auf diese Faktoren bewirkt.22

Die vorliegende Publikation stellt einen wichtigen Schritt zur Aufdeckung alters- und geschlechts- 

abhangiger Gesellschaftsstrukturen in prahistorischer Zeit dar und sollte als Anregung zu weiteren 

Forschungen auf diesem Gebiet ermuntern.
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22 Unter anderem G. Grupe/K. Christiansen/I. Schroder/U. Wittwer-Backofen, Anthropologie. Ein einfiih- 

rendes Lehrbuch (Berlin u. a. 2005) bes. Kap. 3.3.3, 4.1 u. 4.2. - U. Wittwer-Backofen, Disparitaten der Al- 

terssterblichkeit im regionalen Vergleich. Biologische versus soziodkonomische Determinanten. Regionale Studie 

im Raum Hessen. Mat. z. Bevolkerungswiss. H. 95, hrsg. Bundesinst. f. Bevolkerungsforsch. (Wiesbaden 1999). - 

R. D. Hoppa/J. W. Vaupel (Eds.), Paleodemography. Age distributions from skeletal samples. Cambridge Studies 

in Biological and evolutionary Anthropology 31 (Cambridge u. a. 2002). - Kolbl (Anm. 1). - F. Langenscheidt, 
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Bevolkerungswiss. SH 2, hrsg. Bundesinst. f. Bevolkerungsforsch. (Wiesbaden 1985).

mailto:Joachim.Wahl@rps.bwl.de



