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Tierreste aus einer Siedlung der Bernburger Gruppe bei Halle (Saale)

Von Hanns-Hermann Muller, Berlin

Mit Tafel 13 mid 3 Textabbildungen

Untersuchungen fiber mittelneolithische Tierreste aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet sind 

bisher nur wenig publiziert worden (Nobis, 1954; T e i c h e r t, 1972), die Bearbeitung 

und Bekanntgabe eines Fundkomplexes von geringerem Umfang ist daher durchaus ver- 

tretbar. Bei den Ausgrabungen in der Dolauer Heide bei Halle (Saale) warden aus Sied

lungsgruben der Bernburger Gruppe 323 Tierknochen und 8 Muschelschalen geborgen 

und dem Zentralinstitut fur Alte Geschichte und Archaologie der Akademie der Wissen- 

schaften der DDR zur archaozoologischen Bearbeitung iibergeben. Tierreste aus der Kul- 

turschicht um die Siedlungsgruben herum blieben unberiicksichtigt, da sie auch aus anderen 

auf dem Fundplatz vertretenen urgeschichtlichen Perioden stammen kbnnen. Wir haben 

es also bier mit einem zwar geringen, aber reinen Material aus nur einer mittelneolithischen 

Gruppe, der Bernburger Gruppe, zu tun. Diese gehbrt nach FL Behrens (1973, S. 171) 

noch dem mittleren Neolithikum an. Fur die Siedlung aus der Dolauer Heide bei Halle 

(Saale) werden zwei C14-Daten angegeben, die beide um 2400 v. u. Z. liegen (Behrens, 

1973, S. ill).

Von den 323 Knochen waren 81 (= 25 %) niebt bestimmbar, allerdings war bei eini- 

gen sehr kleinen Stricken schwer zu entscheiden, ob man sie bei der Stiickzahl der Knochen 

noch mitrechnen sollte oder nicht. Das Gewicht der nicht bestimmbaren Stiicke. betrug 

390 g, das sind 6,33 % des Gewichtes des Gesamtmaterials von 6160 g. Als Durchschnitts- 

gewicht dieser Stiicke konnten 4,8 g berechnet werden, es waren also iiberwiegend kleine 

bis sehr kleine Bruchstiicke.

Von einer tierartlichen Bestimmung der Rippen wurde Abstand genommen, da der 

Aussagewert der Rippen nur gering, der Aufwand fur die Bestimmung aber sehr groB ist. 

Es waren 26 Rippenfragmente (= 8 % des Gesamtmaterials) vorhanden mit einem Ge

wicht von 255 g (= 4,15 % des Gesamtgewichtes) und einem Durchschnittsgewicht von 

9,8 g pro Bruchstiick.

Bestimmt werden konnten 216 Knochen, deren Erhaltungszustand jedoch recht unter- 

schiedlich ist. Einige wenige Stiicke weisen eine sehr feste Knochensubstanz auf, bei den 

meisten ist sie mehr oder weniger miirbe, und bei einigen ist sie so weit vergangen, daB 

nur noch eine diinne Kompaktaschicht bzw. bei Zahnen die Schmelzschicht iibriggeblieben 

ist. Diese Unterschiede liegen in den besonderen Bodenverhaltnissen am Fundplatz be- 

griindet. Der Untergrund besteht aus kiesigem Sand, in den die Siedlungsgruben einge- 

tieft waren. In der Zeit des jiingeren Neolithikums hatte man auf dem Siedlungsplatz 

einige Grabhiigel aufgeschiittet, wodurch etliche Gruben iiberdeckt worden waren. In 

diesen haben sich die Knochen im allgemeinen gut erhalten. Lagen die Stiicke dagegen in
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stark kieshaltigem Boden und fehlte die schiitzende Deckschicht, ist die Knochensubstanz 

oft bis auf eine diinne Schicht der Kompakta vergangen.1 In vielen Siedlungsgruben wer- 

den die Knochen auch vollstandig vergangen sein, denn aus den rund 230 Gruben, die der 

Bernburger Gruppe zugerechnet werden, konnten Tierreste nur aus insgesamt 54 Gruben 

geborgen werden. Die meisten dieser Gruben enthielten sehr wenige Stiicke, oft nur einen 

Knochen oder einen Zahn, lediglich aus einigen Gruben stammen mehr als 20 Knochen- 

fragmente. Die Mindestanzahl der Individuen ist daher, fur die einzelnen Komplexe ge- 

trennt bestimmt, im Verhaltnis zur Knochenzahl sehr groB. Diese gesonderte Bestimmung 

hat jedoch insofern ihre Berechtigung, als nicht nachweisbar ist, daB die Siedlungsgruben 

absolut gleichzeitig sind, wodurch Knochen eines Tieres auf mehrere Gruben batten ver- 

teilt werden kbnnen. Die Zusammengehorigkeit von Knochen bzw. von Fragmenten, die 

in verschiedenen Siedlungsgruben gefunden worden waren, lieB sich in keinem Fall be- 

legen.

Wird das Gesamtmaterial als Einheit betrachtet, ist die Mindestanzahl der Individuen 

entsprechend niedriger. In Tabelle 1 sind beide Werte nebeneinander aufgefiihrt. An den 

Relationen der einzelnen Tierarten andert sich jedoch, wenn man vom Rind absieht, nichts 

prinzipiell (vgl. Tabelle 1). Doch bevor auf eine kulturgeschichtliche Auswertung einge- 

gangen wird, sollen die verschiedenen hier nachgewiesenen Tierarten kurz besprochen 

werden. Durch die 216 bestimmbaren Tierknochen werden 10 Saugetierarten reprasen- 

tiert, die in Tabelle 1 mit den Angaben der Anzahl der Knochen, der Mindestanzahl der 

Individuen und dem Gewicht der Knochen aufgefiihrt sind. Hinzu kommen noch Schalen- 

reste der FluBmuschel — Unio crassus.

II a u s t i e r e

Hund — Canis familiaris

Der Hund ist durch zwei Fundstiicke vertreten, einen losen dritten Schneidezahn (I3) 

aus dem rechten Oberkiefer sowie ein rechtes Unterkieferstiick mit den beiden ersten 

Molaren (Mt_|_2). Beide Stiicke stammen von adulten Individuen, die Zahne sind jedoch 

nur schwach abradiert. Sie konnten von ein und demselben Tier herriihren, da sie aber in 

verschiedenen Siedlungsgruben gefunden wurden, ist es wahrscheinlicher, daB sie zwei 

Tiere reprasentieren. Bei dem Unterkieferfragment war lediglich die Lange des ReiB- 

zahnes meBbar, sie betrug 20 mm. Sowohl dieses MaB als auch der morphologische Grb- 

Benvergleich deuten fiir beide Stiicke auf eine mittlere GrbBe der Tiere hin.

Pferd — Equus caballus

Bei den Knochen vom Pferd ist eine Unterscheidung von Wild- und Hauspferd nach 

morphologischen Kriterien nicht mbglich, zumal jene sehr stark zerschlagen sind. MeB

bar war lediglich ein Os tarsi fibulare (Calcaneus), so daB auch auf Grund der Mafie keine 

Entscheidung getroffen werden kann, ob wir es mit Resten von Wild- oder Hauspferden 

zu tun haben. Es fallt jedoch auf, daB vom Pferd 22 Knochenstiicke bzw. Zahne vor- 

handen sind, das sind 10,2 % der bestimmbaren Knochen insgesamt. Die Wildtiere sind 

aber nur in einem sehi’ geringen Prozentsatz vertreten, die Haustiere dagegen in einem

1 Freundlidie Mitteilung von Herrn Dr. habil. H. B e li r e n s , Halle.
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entsprechend hoheren. Die Pferdeknochen werden daher hier als Reste von Haustieren 

angesehen, worauf weiter unten nodi einmal eingegangen wird.

Die 22 Knochen vom Pferd lassen sidi insgesamt 3 Altersgruppen zuordnen. Auf ein 

Alter von etwa Va—1 Monat deuten 4 (2 r. + 2 1.) offensichtlich zusammengehorige (aus 

einer Siedlungsgrube stammende) obere Milchmolaren, die noch nicht in Usur waren, 

ebenso Bruchstucke eines weiteren oberen Milchmolaren und zwei untere zusammen

gehorige Milchmolaren ohne Anschliff. Auch eine kleine Scapula, bei der das Tuber sca

pulae fehlt, sowie ein Griffelbeinfragment mit feinporiger Knochenstruktur weisen auf 

derart junge Tiere hin. Von ungefahr 5 Jahre alien Pferden stammen 4 zusammengehorige 

Unterkieferbackenzahne mit geringer Wurzelbildung sowie Bruchstucke eines unteren M3 

mit schwacher Usur. Fragmente eines mittelstark abgekauten Unterkiefermolaren lassen 

auf ein 10—12 Jahre altes Tier schlieBen. Von den anderen Knochen kann nur gesagt 

werden, daB sie von adulten Pferden stammen, ohne daB eine nahere Altersangabe mog- 

lich ware. Fur das Gesamtmaterial ergibt sich daraus eine Mindestanzahl von 3 Individuen 

(2 adult, 1 juvenil). Wird die Mindestanzahl der Individuen jedoeh fur jede Siedlungs

grube getrennt bestimmt, waren es 5 juvenile und 10 adulte Pferde.

Fur GroBenberechnungen ist das Material leider ungeeignet. Lediglich ein Os tarsi 

fibulare (Calcaneus) konnte vermessen werden und erlaubt somit einen GroBenvergleich. 

Seine groBte Lange betragt 102 mm, die kleinste Breite des Processus calcanei 20 mm, 

die Breite des Tuber calcanei 34 mm und der Durchmesser desselben 45 mm. Vergleicht 

man diese MaBe mit denen friihgeschichtlicher Pferdeskelettfunde (A m b r 0 s und M u 1 - 

1 e r, im Druck), laBt sich die GroBe des Tieres, von dem dieser Calcaneus herruhrt, auf 

etwa 130 cm Widerristhohe schatzen. Es war also ein relativ kleines, aber doch kraftiges 

Pferd, wie aus den MaBen des Processus calcanei hervorgeht. Auch die anderen Knochen 

und Zahne deuten auf kraftige Pferde von ahnlicher GroBe.

Eine Besonderheit unter den Pferdeknochen stellt ein linker Metatarsus IV dar, der 

kiinstlich zugespitzt und als Knochengerat verwendet worden ist (Abb. 3 d). Griffelbeine 

vom Pferd werden auf Grund ihrer natiirlich gegebenen zugespitzten Form nicht selten 

als Knochenpfrieme bezeichnet, man kann sie als solche jedoeh nur anerkennen, wenn sie 

tatsachlich Bearbeitungsspuren aufweisen.

Rind — Bos taurus

Insgesamt 105 Knochenstiicke, das ist nahezu die Halfte der bestimmbaren Knochen, 

stammen vom Hausrind. Lediglich ein Diaphysenbruchstuck eines Humerus mit starker 

und fester Kompaktaschicht durfte einem groBen Wildrind (Ur oder Wisent) zuzuordnen 

sein. Die Knochen verteilen sich ziemlich gleichmaBig liber das Skelett, wie aus der Auf- 

gliederung der Knochen nach den Skelettelementen (Tabelle 2) zu ersehen ist. Ein starkes 

Hervortreten einzelner Skelettelemente ist nicht zu erkennen.

Die Altersgliederung konnte vor allem anhand der Kieferstiicke und Zahne durchge- 

fuhrt werden, doch auch anhand einiger Knochen des postkranialen Skelettes. Ein Bruch- 

stuck einer noch kleinen Ulna mit feinporiger Knochenstruktur stammt ebenso wie ein 

Ilium, das mit dem Ischium noch nicht verwachsen war und relativ klein ist, von einem 

etwa 1 Monat alien Kalb. Ein Unterkieferstiick, bei dem der M2 noch im Kiefer verborgen 

war, weist auf ein Jungtier von 1—IV2 Jahren hin. Von juvenilen Individuen, deren Alter 

nicht naher geschatzt werden kann, riihren auBerdem Teile eines Mj sowie vier Metacar- 

pusfragmente her. Ein Metatarsus, bei dem die distalen Epiphysen noch nicht verwachsen
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Tabelle 2: Aufgliederung der Knochen der wichtigsten Haustiere nach den Skelettelementen.

Pferd Rind Schaf/Ziege Schwein

(davon Schaf)

Calvarium 7 15 4 3

Mandibula 8 11 4 3

Scapula 2 5 2 4

Humerus — 5 5 (1) 2

Radius — 3 3 (1) 2

Ulna — 3 — 2

Carp alia — 1 — ■—

Metacarpus — 10 4 (2) 1

Pelvis — 4 3 4

Femur — 5 4 1

Tibia — 5 2 4

Fibula — — .— 1

Tarsalia 1 5 4 (3) .—

Metatarsus 2 9 5 .—

Phalanges — 8 1 1

Vertebrae 1 16 3 5

Varia2 1 — — 2

Summe 22 105 44 (7) 35

waren, laBt auf ein Alter von etwa 2 Jahren schlieBen und ein P4 mit beginnender Usur 

auf ein solches von etwa 2l/2~3 Jahren. Von subadulten Individuen stammen auBerdem 

ein Mi oder M2 mit geringer Usur sowie ein Teil einer losen proximalen Tibiaepiphyse. 

Die fibrigen Rinderknochen scheinen im wesentlichen von adulten Tieren herzuriihren. 

Dock nur fiir 3 Individuen laBt sich das Alter auf Grund des Abkauungsgrades des M3 naher 

abschatzen; ein M3 war schwach, ein weiterer schwach bis mittelstark und der dritte mit

telstark abgekaut, es war also ein Rind etwa 3—3V2 Jahre, eins 3l/2—5 Jahre und eins 

5—7 Jahre alt. Fiir das Gesamtmaterial ergibt sich daraus eine Mindestanzahl von 3 adul

ten, 2 subadulten und 2 juvenilen Individuen. Wird die Mindestanzahl hingegen fiir die 

einzelnen Siedlungsgruben getrennt bestimmt, waren es 35 adulte, 4 subadulte und 7 ju

venile Individuen.

Fiir die Geschlechtsdiagnose ist zunachst ein linker Hornzapfen (Taf. 13 g) mit einem 

Teil des Schadeldaches geeignet. Der Hornzapfen ist kurz fiber der Basis abgebrochen, er 

wirkt aber insgesamt kraftig und gedrungen. Die Wandung ist mittelstark, die Oberflache 

fest, stellenweise ist sie verkohlt, und kaudoventral verlauft eine schwache Langsfurche. 

Nach dem Teil des Schadeldaches zu urteilen, war die Zwischenhornlinie relativ gerade 

und die Stim ziemlich flach. Nach diesen Merkmalen ist anzunehmen, daB der Hornzapfen 

von einem Stier mittleren Alters stammt. Bei den Extremitatenknochenstiicken fallt auf, 

daB sowohl breitere als auch schmalere Gelenkenden vertreten sind. Diese Unterschiede 

werden im allgemeinen auf den Sexualdimorphismus zurfickgeffihrt (Nobis, 1954). Bei 

den Metacarpen, den Femora und den Metatarsen deuten je ein breiteres und ein schmale-

2 Hierzu rechnen Metapodienstiicke, bei denen eine Unterscheidung von Metacarpalia 

und Metatarsalia nicht moglich ist, sowie Sternumstiicke und Sesambeine einschlieBlich der 

Patella.
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res Stuck auf ein mannliches und ein weibliches Tier, bei den Tibien sind neben einem brei- 

teren rechten zwei schmalere linke distale Bruchstiicke vorhanden, so daB, wenn man die 

Gesamtheit betrachtet, das Verhaltnis von mannlichen zu weiblichen Tiercn 1:2 betrug, 

fur die einzelnen Siedlungsgruben getrennt bestimmt, war das Verhaltnis 9:12. Die Kiihe 

diirften also gegeniiber den mannlichen Tieren (Stieren und Ochsen) nur in geringem MaBe 

iiberwogen haben.

Durch den zum Teil sehr schlechten Erhaltungszustand der Knochen konnten nur einige 

wenige Stiicke vermessen werden. Die MaBe, die im AnschluB an dieses Kapitel gesondert 

aufgefiihrt sind, lassen bei einem Vergleich mit den Angaben liber die mittelneolithischen 

Hausrinder von WeiBenfels bei G. N o b i s (1954) aber erkennen, daB die Binder aus der 

Bernburger Siedlung bei Halle mittelgroB bis grofi waren. Fur einen umfassenderen Gro- 

Benvergleich ist das Material zu diirftig, so daB sich der Variationsbereich fur die einzelnen 

MeBstrecken nicht absdiatzen laBt.

Hornzapfen

Die MaBe3:

Umfang an der Basis 180

GroBter Durchmesser an der Basis 

Kleinster Durchmesser an der Basis 

Index (Id. Dm. X 100 : gr. Dm.) 

Geschlecht

m3

Lange

Breite

Abkauuung

Metacarpus

GroBte Breite distal

Tibia

GroBte Breite distal

Os tarsi tibiale (Talus)

GroBte Lange lateral

Breite der Trochlea

Breite des Caput tali

Dicke in der Mitte

Os tarsi fibulare (Calcaneus)

GroBte Lange

GroBte Breite

Lange des Processus calcanei am oberen Ende 

Hohe des Processus coracoides

Lange des Processus coracoides

Os centrotarsale (Scaphocuboid)

GroBte Breite

Breite des Talusgelenkes

Breite der distalen Gelenkflache

GroBte Hohe innen

Metatarsus

GroBte Breite proximal

1. Phalanx

65

50

76,9

<5

37

15,5 

mittelstark

(58)

57

71

44

(46)

(37)

134 —

44 52

75 —

52,5 57

51 55

56

43

48

40

48

GroBte Lange 60 60 67

Breite proximal 30 31 35

Breite der distalen Gelenkflache 27 27 34

Breite in der Mitte 25 

vorn

25 

vorn

27 

hinten
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Schaf — Ovis aries — und Ziege — Capra hircus

Von den 44 Knochen der kleinen Hauswiederkauer erlaubten nur 7 eine genauere Bestim- 

mung; sie konnten auf Grund der entsprechenden Merkmale (Boessneck, Muller 

u. Teichert 1964) alle dem Schaf und keiner mit Sicherheit der Ziege zugeordnet wer- 

den. Damit soli nicht gesagt werden, daB von den Bewohnern dieser mittelneolithischen 

Siedlung keine Ziegen gehalten wurden, sie lassen sich nur nicht sicher nachweisen. Auf 

einem anderen Fundplatz dor Bernburger Gruppe (Derenburg, Kr. Halberstadt, bisher un- 

verblfentlicht) konnten auch Knochen der Ziege nachgewiesen werden, wenn auch in bedcu

tend geringerer Zahl als die Knochen vom Schaf. Im Mittelelbe-Saale-Gebiet scheinen im 

Neolithikum die Schafe eine groBere Bedeutung gehabt zu haben als die Ziegen, was 

sich auch schon bei dem bandkeramischen Material abzeichnete (Muller 1964).

Die Verteilung der Schaf/Ziegen-Knochen fiber die Skelettregionen ist aus Tabelle 2 zu 

ersehen. Auffallend ist bei dem Material von Halle die relativ groBe Zahl an Jungtierkno- 

chen. Durch ein Diaphysenbruchstiick eines sehr kleinen Humerus ist ein ca. 1 Monat altes 

Tier belegt. Auf juvenile Tiere von ca. 3—5 Monaten weisen 1 Oberkieferstiick mit den 

Milchmolaren und dem im Durchbruch begriffenen M1 sowie 3 rechte Unterkieferstiicke 

gleichen Abnutzungs- und Entwicklungsgrades der Zahne hin. Bei einer Mandibula waren 

die Milchmolaren (Pd 2—4) mittelstark bis stark abgekaut und der M2 im Durchbruch; sie 

laBt auf ein etwa 9—12 Monate altes Tier schliefien. Von den juvenilen Tieren stammen 

des weiteren Bruchstiicke einer Scapula, eines Humerus, eines Radius, zweier Femora, 

einer Tibia und zweier Metatarsen. Die iibrigen Schaf/Ziegen-Knochen weisen auf adulte 

Individuen hin. Ihnen wird auch ein Radius zugerechnet, dessen distale Epiphyse fehlt, der 

aber ansonsten kraftig und fest ist und auf ein etwa 3 Jahre altes (jungadultes) Tier schlie- 

Ben laBt. Die Mindestanzahl der Individuen, fiir die Gesamtheit bestimmt, betragt danach 

7, woven 2 adult und 5 juvenil waren. Nach den einzelnen Fundkomplexen bestimmt, wa

ren es dagegen mindestens 14 adulte und 12 juvenile Individuen.

Fiir die Geschlechtsdiagnose stand lediglich ein Beckenbruchstiick mit einer flachen 

Schambeinfugenpartie zur Verfiigung, das von einem weiblichen Tier stammt. Weiterge- 

hende Aussagen sind leider nicht moglich.

Die Berechnung der Widerristhohe der Schafe war auf Grund einiger in ganzer Lange 

erhaltener Knochen mit Hilfe der Faktoren von M. Teichert (1975) moglich. Bei dem 

oben erwahnten jungadulten Radius konnte die groBte Lange auf 165 mm geschatzt wer

den, woraus sich eine Widerristhohe von etwa 66 cm ergibt. Nach einem Talus von 26 mm 

Lange wurde eine Widerristhohe von 59 cm und nach einem von 31 mm Lange eine solche 

von 70 cm berechnet. Ein Metatarsus mit einer groBten Lange von 132 mm stammt von 

einem Tier mit einer Widerristhohe von 60 cm. Die Schafe, die in der Bernburger Siedlung 

bei Halle gehalten wurden, batten also im wesentlichen GroBen zwischen 60 und 70 cm er- 

reicht. Aus den anschlieBend aufgefiihrten MaBen ergeben sich keine Hinweise auf groBen- 

maBig starker abweichende Tiere.

Die MaBe: (S = Schaf)

Oberkiefer

Lange dor Pramolarenreihe 23,5

3 Alle MaBe sind, wenn nicht anders vermerkt, in Millimetern (mm) angegeben. War 

ein MaB infolge einer geringen Beschadigung des Knochens nicht eindeutig abzunehmen, 

wurde der Wert in Klammern gesetzt.

14 Jahrb. f. mitteldt. Vorgesch., Bd. 62
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Humerus S

Breite distal 30

Trochlea-Index 52,6

Radius S

GroBte Lange ca. 165

Breite proximal 32

Kleinste Breite der Diaphyse 18,5

Umfang der Diaphyse in der Mitte 48

Pelvis

Kleinster Umfang der Darmbeinsaule 48

Lange des Acetabulum 28

Durchmesser des Acetabulum 25

Tibia

Breite distal 26

Os tarsi tibiale (Talus) S s
GroBte Lange lateral 26 31

GroBte Lange medial 25 29

Breite der Trochlea 16 18

Breite des Caput tali 16,5 19

Dicke in der Mitte 14 16,5

Metarsus S

GroBte Lange — 132

Breite proximal 19 20

Breite distal — 23,5

Breite in der Mitte der Diaphyse — 12

Umfang in der Mitte der Diaphyse — 40

V erticillus-Index — 64,7

Schwein — Sus scrofa domesticus

Von den Schweineknochen lieBen sich 35 dem Hausschwein und 3 auf Grund ihrer be- 

sonderen Starke dem Wildschwein zuordnen. Bei einem Pelvisbruchstuck mit relativ gro- 

Bem Acetabulum ist die Entscheidung allerdings schwierig; da die Muskelmarken aber sehr 

schwach ausgepragt sind, wurde dieses Stuck als vom Hausschwein stammend ange- 

sprochen.

Auch die Knochen vom Schwein reprasentieren fast das ganze Skelett, wie aus Ta- 

belle 2 zu ersehen ist. Wahrend bei den Schaf/Ziegen-Knochen viele von Jungtieren stam- 

men, weisen die Schweineknochen nur auf subadulte und adulte Individuen hin. Sowohl 

bei einem Incisivus (Ii) mit schwacher Usur als auch bei einem Unterkiefercaninus eines 

weiblichen Tieres waren die Pulpenhohlen noch weit offen, was auf ein Alter von 1—2 

Jahren schlieBen laBt. Von Tieren dieses Alters durften auch zwei relativ schwache Sca- 

pulastiicke und ein distales Tibiafragment mit loser Epiphyse herriihren. Hingegen weisen 

zwei Radiusbruchstucke ohne distale Epiphyse, eine lose distale Ulnaepiphyse sowie eine 

lose proximale Tibiaepiphyse, die alle schon recht kraftig sind, auf jungadulte Individuen 

von etwa drei Jahren hin. Etwas altere Tiere sind durch ein Oberkieferfragment mit 

schwach bis mittelstark abgekauten Pramolaren (P2—4) und einem stark abgekauten M1 

sowie durch einen mittelstark abgekauten losen I1 belegt. Daraus ergibt sich fiir die Gesamt- 

heit, daB mindestens 1 subadultes Tier und 3 adulte Tiere vorhanden waren; fiir die einzel- 

nen Siedlungsgruben getrennt bestimmt, waren es mindestens 4 subadulte und 12 adulte 

Individuen.

Fiir die Geschlechtsdiagnose eigneten sich nur Kieferstiicke mit Eckzahnalveolen bzw.
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lose Eckzahne. Bei einem Oberkieferfragment ist die Caninalveole relativ klein und flach, 

es stammt von einem adulten weiblichen Tier. Bei dem oben erwahnten Unterkiefercaninus 

ist zwar die Pulpenhohle weit offen, dock ist die Tendenz zur SchlieBung derselben zu er- 

kennen, aufierdem ist der Zahn im Spitzenteil starker gebogen, was deutliche Zeichen fur 

den Caninus eines weiblichen Tieres sind (H abermehl 1962). Anhand der Canini las- 

sen sich also hier nur zwei weibliche Tiere unterschiedlichen Alters nachweisen. Fur weiter- 

reichende Schliisse ist das Material zu diirftig.

Zur GroBenberechnung kann leider nur eine Ulna herangezogen werden, die eine groBte 

Lange von ca. 200 mm aufweist. Mit Hilfe des von M. T e i c h e r t (1969) angegebenen 

Faktors lafit sich die Widerristhohe auf etwa 79—80 cm berechnen. Die meisten Knochen 

weisen aber auf etwas kleinere Schweine hin, wie aus den beigefiigten MaBen zu erkennen 

ist. Ein Vergleich mit den MaBen anderer neolithischer Schweine (Muller, 1964) zeigt, 

daB die mittelneolithischen Schweine von Halle im Variationsbereich der friihneolithischen 

Schweine aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet lagen.

Die MaBe:

Oberkiefer

Lange der Pramolarenreihe 48

Lange von P2—P4 39

Durdimesser der Caninalveole 15

Geschlecht ?

Ulna

GroBte Lange ca. 200

Unifang der Diaphyse in der Mitte 53

Durdimesser in Kobe des Processus anconeus 38

Metacarpus V

GroBte Lange 69

Breite proximal 8,8

Breite distal 13,8

Kleinste Breite der Diaphyse 7,0

Pelvis

Lange des Acetabulum — 34

Durdimesser des Acetabulum 29 32

Tibia

Breite distal 29 29

Kleinste Breite der Diaphyse 17 —

Kleinster Umfang der Diaphyse 50 —

adult subadult

Atlas

Mediane Lange des Ventralbogens 18 —

Breite der kranialen Gelenkflache (57) 59

Wildtiere

Dadis — Meles meles

Der Dadis ist durdi einen losen rediten Unterkiefercaninus vertreten, der relativ klein 

ist. Die Gesamtlange des Zahnes betragt 28 mm, die Lange der Krone 11,6 mm. Das Stuck 

stammt offensichtlich von einem adulten weiblichen Tier. Unweit der Wurzelspitze ist der 

Zahn durchbohrt, und die Oberflache an Krone und Wurzel erscheint wie poliert. Vermut-
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licit handelt es sich dabei um einen Gebrauchsglanz, der durch langeres Tragen des Zahnes 

als Schmuck oder Amulett entstanden ist.

Hirsch — Cervus elaphus

Vom Hirsch sind ein Ulna- und ein Radiusbruchstiick vorhanden, die aber beide von 

verschiedenen Individuen herriihren, einem adulten und einem subadulten. Wahrend bei 

dem Ulnafragment die Epiphyse am Tuber olecrani schon fest verwachsen ist, fehlt bei dem 

langsgespaltenen Radius die distale Epiphyse, und die Knochenstruktur ist, besonders im 

distalen Bereich, noch feinporig, was auf ein jiingeres, subadultes Individuum hindeutet. 

MeBbar sind die beiden Stiicke nicht.

Reh — Capreolus capreolus

Vom Reh liegen ein in ganzer Lange erhaltener Metacarpus eines adulten Tieres sowie 

zwei kleine Geweihsprossenstiicke vor.

Der Metacarpus ist mit 173 mm griiBter Lange bedeutend grofier als die von K. B o - 

sold (1966) vermessenen Exemplare rezenter Tiere. Eine Zusammenstellung bei M. 

F r u t h (1966, S. 36) zeigt aber, daB sowohl im Neolithikum als auch noch im Mittelalter 

derart grofie Rehe keine Seltenheit waren.

Bei den beiden Geweihsprossenstiicken ist nicht auszuschliefien, daB sie von Abwurf- 

stangen herriihren, die als Rohmaterial fur die Gerateherstellung gesammelt worden wa

ren. Sie deuten damit nicht auf Tiere hin, die in damaliger Zeit gejagt und verzehrt worden 

sind, und bleiben daher in Tabelle 1 unberiicksichtigt. Beide Stiicke sind oberflachlich stark 

abgeschlilfen, doch handelt es sich wahrscheinlich nur um eine natiirliche Abreibung, wie 

sie auch an rezenten Geweihen haufig zu beobachten ist. Insbesondere das Stuck der 

Sprossenspitze spricht fur eine natiirliche Abreibung, da die Spitze leicht abgebogen ist, 

was bei einem Knochengerat, fiir das dieses Exemplar zunachst gehalten wurde, wohl kaum 

vorkommt (Abb. 1). Der Werkzeugcharakter dieser beiden Geweihfragmente ist also nicht 

eindeutig zu erweisen.

Die MaBe:

Metacarpus

GroBte Lange 173

Breite proximal 21

Breite distal 23

Breite der Diapliyse in der Mitte 13

Durchmesser der Diapliyse in der Mitte 11

Umfang der Diapliyse in der Mitte 41

Ur — Bos primigenius — oder Wisent — Bison bonasus

Ein liingsgespaltenes Diaphysenbruchstiick mit charakteristischen Merkmalen eines Bo- 

videnhumerus besitzt eine Wandungsstarke von 9—13 mm. Fiir ein mittelneolithisches 

Hausrind ist dieses Stuck zu stark, es kann nur von einem der beiden grofien Wildrinder, 

dem Ur oder dem Wisent, stammen. Eine genauere Determinierung ist leider nicht mog- 

lich.

Wildschwein — Sus scrofa

Bei den drei Wildschweinknochen, die sich auf Grund ihrer GroBe von den Hausschwein-
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knochen unterscheiden, handelt es sich um einen in mehrere Teile zerfallenen oberen Ca- 

ninus sowie um ein Ulna- und ein Tibiafragment. Die Caninusreste sind kraftig und weisen 

zum Teil eine stark geriefte Schmelzschicht auf, sie deuten auf ein adultes mannliches Indi- 

viduum bin. Das Ulna- und das Tibiabruchstiick stammen auch von adulten, aber schwa- 

cheren, wahrscheinlich weiblichen Tieren, wie aus dem MaBvergleich mit den entsprechen- 

den Angaben liber die Wildschweinknocben von Burgaschisee-Siid (Boessneck, 

Jequier u. Stampfli 1963, S. 65 u. 67) hervorgeht. Es sind also mindestens 2 

(1 (J + 1 ), wahrscheinlich aber 3 Individuen (1 <$ + 2 §) vorhanden gewesen.

Die Mafle:

Ulna

Durchmesser in Hbhe des Processus anconeus 47

Tibia

Breite distal 36

FluBmuschel — Unio crassus

Die Muschelschalenreste deuten auf kraftige und relativ groBe Exemplar© der FluBmu

schel — Unio crassus — hin. Es sind Teile von 5 rechten und 3 linken Schalenklappen vor

handen. Sie fanden sich in 6 verschiedenen Siedlungsgruben. Ob die Muschelschalen 

Nahrungsreste darstellen oder als Gebrauchsgegenstande bzw. als Rohmaterial fur die Her- 

stellung von Schmuck gesammelt worden waren, laBt sich leider nicht feststellen. Das ver- 

einzelte Vorkommen spricht eigentlich gegen die Verwendung von Muscheln als Nahrung. 

An den Muschelschalen sind aber auch keine Benutzungsspuren zu erkennen, die auf eine 

Verwendung als Gebrauchsgegenstande schlieBen lassen. Fur Muschelschmuck fehlen zu- 

mindest aus der Siedlung bei Halle jegliche Hinweise. Man muB aber auch mit der Mog- 

lichkeit rechnen, dafi Muschelschalen von Kindern gesammelt und in die Siedlung gebracht 

worden waren, ohne daB damit ein bestimmter Zweck verfolgt wurde.

Pathologisch-anatomischeVeranderungen

Pathologisch-anatomische Veranderungen konnten lediglich an zwei Rippenbruch- 

stiicken festgestellt werden. Es handelt sich um Rippen vom Rind aus dem kaudalen Be- 

reich des Brustkorbes. Sie zeigen am Angulus costae verheilte Frakturen (Taf. 13 a + b). 

Die beiden Stiicke wurden in zwei verschiedenen Siedlungsgruben gefunden, stammen also 

wahrscheinlich von zwei Tieren.

Abb. 1. Sprossenspitze von einem Rehgeweih. 1:1
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Kulturgeschichtliche Betrach tungen

Die Tierknochen aus der Bernburger Siedlung bei Halle sind allgemein stark zerschlagen, 

einige sind auch angekohlt; wir werden daher nicht fehlgehen, wenn wit sie insgesamt als 

„Kiichenabfalle“, als Reste der Fleischnahrung betrachten. Auch die zu Werkzeugen ver- 

arbeiteten Knochen werden im wesentlichen von Tieren stammen, die verzehrt worden 

sind.

Der Fleischbedarf der Bevolkerung dieser Siedlung wurde uberwiegend durch die Haus- 

tierhaltung gedeckt, die Jagd spielte fur die Beschaffung von tierischem EiweiB nur eine 

untergeordnete Rolle. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, stammen 96,2 % der Knochen von 

Haustieren und nur 3,8% von Wildtieren. Unter den Haustieren hatte das Rind die groBte 

Bedeutung, nahezu die Halfte der bestimmbaren Knochen sind Rinderknochen. Auch bei 

der Mindestanzahl der Individuen — fur die einzelnen Fundkomplexe getrennt berech- 

net — sowie beim Gewicht der Knochen steht das Rind an erster Stelle. Einzig wenn man 

bei der Bestimmung der Mindestanzahl der Individuen das Gesamtmaterial als Einheit 

betrachtet, sind das Rind und Schaf/Ziege mit je 7 Individuen (mindestens) gleichstark 

vertreten. Doch muB man hierbei berucksichtigen, daB von einem Rind bei der Schlachtung 

ein bedeutend hoherer Fleischertrag erzielt wird als von einem Schaf. Es steht also aufier 

Zweifel, daB das Rind in dieser Siedlung das fur die Fleischversorgung wichtigste Tier war. 

Von geringerer Bedeutung waren Schaf (und Ziege) sowie Schwein. Nach der Anzahl der 

Knochen und der Mindestanzahl der Individuen sind Schaf und Ziege zwar etwas starker 

reprasentiert als das Schwein, doch weisen die Schweineknochen ein etwas hoheres Gewicht 

auf. Das riihrt offensichtlich daher, daB im Gegensatz zu den Schafen und Ziegen bei den 

Schweinen weniger Jungtiere zur Schlachtung gelangt waren. Der erzielte Fleischertrag 

wird also fiir die kleinen Hauswiederkauer und die Schweine ungefahr gleichhoch gewesen 

sein.

Auffallend ist der fiir das Neolithikum hohe Anteil an Pferdeknochen. Sie sind zahl- 

reicher als die Knochen der Wildtiere, selbst der im Neolithikum Mitteleuropas am hau- 

figsten gejagten Wildtiere Hirsch und Wildschwein. Wir konnen daher die Pferde hier 

schon als Haustiere ansehen. Wurde man die Pferdeknochen als Reste von Wildpferden 

ansprechen wollen, miifite man annehmen, daB die Bewohner dieser Siedlung eine spe- 

zielle Jagd auf Wildpferde durchgefuhrt haben, was aber bei der allgemein geringen Be

deutung der Jagd fiir die Fleischversorgung sehr unwahrscheinlich ist. AuBerdem erscheint 

das morphologisch reich gegliederte und sicher auch wahrend des Neolithikums bewaldete 

Gebiet der Dolauer Heide bei Halle als ein fur Wildpferde wenig geeignetes Gelande.

Die Bernburger Siedlung bei Halle steht mit ihrem relativ hohen Anteil an Pferde

knochen jedoch nicht allein. Aus den Siedlungen von Altenerding, Ldkr. Erding (Ober- 

bayern) und Pestenacker, Ldkr. Landsberg (Oberbayern), die der Altheimer Kultur zu- 

gerechnet werden, hat J. Boessneck (1956) einen ahnlich hohen Anteil an Pferde

knochen nachweisen konnen.4 Er halt diese neolithischen Pferde zwar fiir domestizierte,

4 Wahrend wir die Bernburger Gruppe in Anlehnung an H. Behrens (1973) noch dem 

mittleren Neolithikum zurechnen, bezeichnet J. Boessneck (1956) die sogar etwas altere 

Altheimer Kultur in Anlehnung an J. Driehaus (1960) als spatneolithisch. Dabei ist zu 

beachten, daB zwischen der fiir das Mittelelbe-Saale-Gebiet yerwendcten Nomenklatur 

(H. Behrens) und der fiir das siiddeutsche Gebiet verwendeten Nomenklatur (J. Drie

haus) ein inhaltlicher Unterschied der Nomenklatur besteht.
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aber sehr frei gehaltene Tiere, deren Haltungszweck lediglich die Gewinnung des Schlacht- 

tieres war. Dieser Meinung konnen wir uns hier weitgehend anschlieBen. Fur die Nutzung 

der Pferde als Reit- oder Zugtiere fehlen im Neolithikum noch jegliche Beweise. Bei dem 

„bandkeramischen“ Trensenknebel von Halberstadt, der haufig als ein solcher Hinweis 

gewertet wurde (H an c ar 1956, S. 41) konnte die Datierung korrigiert werden (Muller 

1964 b, S. 37 f.), er laBt sich also nicht mehr als Beweisstiick fiir eine so friihe Verwen- 

dung der Pferde als Reit- oder Zugtiere heranziehen. Einer naheren Untersuchung bedarf 

allerdings noch die Tatsache, daB es in diesem mittel-(spat-)neolithischen Zeithorizont ne- 

ben einigen Siedlungen mit einem relativ hohen Anteil an Pferdeknochen eine groBere 

Zahl von Siedlungen mit einem sehr geringen Anteil an Pferdeknochen gibt. Zu den letz- 

teren gehort auch die Siedlung der Bernburger Gruppe von Derenburg, Kr. Halberstadt 

(bisher unverbffentlicht).

Welche Rolle der Hund in der Bernburger Siedlung bei Halle spielte, laBt sich anhand 

des geringen Knochenmaterials schwer abschatzen. Moglicherweise hat er auch als Nahrung 

gedient, aber wohl nur ausnahmsweise. FraBspuren an verschiedenen Knochen der anderen 

Tiere legen die Vermutung nahe, daB der Hund nicht so selten war, wie es nach den weni- 

gen Funden scheint.

Die in der Siedlung gehaltenen Haustiere wurden auch innerhalb der Siedlung geschlach- 

tet und verzehrt, was sich aus der relativ gleichmaBigen Verteilung der Knochen bei der 

Aufgliederung nach den Skelettelementen erschliefien laBt (vgl. Tabelle 2). Wir konnen da- 

her annehmen, daB die Siedlungsgemeinschaft das, was sie produzierte, im wesentlichen 

auch selbst verbrauchte.

Fiir die Schlachttechnik finden wir an 4 Knochen vom Rind, 1 Knochen von Schaf/Ziege 

sowie 4 Knochen vom Schwein Hinweise in Form von Schnitt- und Hackspuren. Von den 

Rinderknochen zeigt ein Diaphysenbruchstiick einer Tibia auf der Plantarseite schrag zur 

Langsachse des Knochens verlaufende feine Schnittlinien. Des weiteren sind an einem 

rechten Talus an der Dorsal- und an der Medialseite mehrere z. T. recht kraftige Schnittli

nien zu erkennen (Taf. 13 f), die quer oder leicht schrag zur Langsachse gestellt sind, und 

zwar sowohl an der Trochlea als auch am Caput tali. A. von den Driesch und J. 

Boessneck (1975, S. 13) weisen darauf hin, daB sich Schnittspuren nie an der Lateral- 

und der Plantarseite fmden, da diese vom Calcaneus uberdeckt sind. Ein Lendenwirbel 

weist ventral eine feine Schnittlinie schrag zur Langsachse auf. Zwei kraftige Hiebspuren 

befinden sich an der Crista sacralis medialis eines Sacrumbruchstuckes (Taf. 13 e). Sie 

liegen genau liber den Verwachsungsstellen der Dornfortsatze, also an Stellen, an denen 

eine Zerkleinerung des Knochens am leichtesten moglich ist. Aus den Hiebspuren kann 

auf die Verwendung eines relativ stumpfen Belles geschlossen werden. Als einziger Schaf/ 

Ziegen-Knochen zeigt ein linker Radius eine kraftige, quer zur Langsachse verlaufende 

Schnittspur (Taf. 13 d). Von den Schweineknochen weist ein Drosselfortsatz (Processus ju- 

galis) quer zu seiner Langsachse verlaufende Schnittlinien auf. Durch eine grofiere Zahl 

meist feiner Schnitte, die sich vor allem am distalen Teil an der Medialseite befinden, ist 

ein Diaphysenstiick eines Humerus ausgezeichnet (Taf. 13 c). Bei einem zweiten Humerus- 

stuck sind zwei kleine Schnittlinien am lateralen Rand der Trochlea humeri zu erkennen. 

Ein Atlas zeigt an der Ventralseite feine Schnittspuren und an der Dorsalseite zwei 

schwache Hiebspuren, die, wahrscheinlich durch die Stumpfheit des Steinbeiles bedingt, 

nicht lief in den Knochen eingedrungen sind.

Derartige Schnittspuren lassen uns den Zerlegungsvorgang des Tierkorpers beim
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Schlachten rekonstruieren. Einige Schnittlinien an Diaphysenteilen mogen beim Losen 

der Muskulatur vom Knochen mittels einer scharfen Feuersteinklinge entstanden sein. 

Haufiger sind sie aber in der Nahe der Gelenke zu finden. Es warden also die Gelenke 

durchtrennt, um die Extremitaten in kleinere Portionen zu zerteilen. A. v o n den 

D r i e s c h und J. Boessneck (1975) haben den Schnittspuren an neolithischen Tier- 

knochen einen gesonderten Beitrag gewidmet, wobei sie sich auf ein recht umfangreiches 

Material stiitzen konnten. Das Zerlegen der Sehlachttiere, rekonstruiert auf Grund der 

Schnittspuren, schildern sie folgendermafien:

„Nachdem das Tier getotet, entblutet und ihm die Haut abgezogen worden war, wurde der 

Unterkiefer abgetrennt, die Zunge herausgenommen und der Schadel in Riickenlage im Schadel- 

Atlas-Gelenk abgesetzt. Das Absetzen des Schadels kann zeitlich auch vor dem Abtrennen des

Taf. 13. Halle (Saale), Dolauer Heide, Langer Beig: Bippen vom Rind mit schlecht ver- 

heilten Frakturen (a, b); Humerus vom Sehwein mit Schnittlinien (c); Radius von Schaf/ 

Ziege mit kraftiger Schnittlinie (d); Sacrum vom Rind mit Hiebspuren (e); Talus vom Rind 

mit Schnittlinien (f); Hornzapfen vom Rind (g). 1:2
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Unterkiefers erfolgt sein. Jedenfalls wurde der Unterkiefer, wie die Befunde aufzeigen, am 

haufigsten bei Rind (und Wildrind) und Schwein (und Wildschwein), seltener bei Rothirsch 

und bei Schaf und Ziege sowie den anderen kleinen Wiederkauern in dieser Art abgenommen.

Die Extremitatenknochen zerlegte man in den Gelenken. Die korpernahen Gelenke wurden 

haufiger aufgeschnitten als die Gelenke des Autopodiums. Es ist fraglich, ob die groBen Fleisch- 

partien dabei noch an den Knochen hafteten oder ob sie weggeschnitten waren. Sicherlich umgab 

die groBen Rdhrenknochen kein Fleisch mehr, als man sie zerschlug, um an das nahrhafte Mark 

heranzukommen. Die Zertriimmerung der Schadel erfolgte, um das Gehim zu gewinnen.

Wie der Brustkorb auseinandergenommen wurde, ist schwer zu sagen. Die Rippen sind 

ausnahmslos nachtraglich zerbrochen. Es bleibt fraglich, ob die Schnittspuren an den Rippen 

von dem Versuch herriihren, die Rippen von der Brustwirbelsaule zu trennen, oder dann ent- 

standen, als das Fleisch vom Brustkorb abgelost wurde.

Nach der Haufigkeit zu schlieBen, in der die Schnittspuren bei den einzelnen Tierarten auf- 

treten, gewinnt man den Eindruck, als ob vor allem GroBtier- und Schweinekorper derart be- 

handelt wurden. Knochen von kleineren Tieren (Schaf, Ziege, Reh usw.) weisen die beschrie- 

benen Zerlegungsspuren seltener auf als die der GroBtiere, ebensowenig die Knochen von ganz 

jungen Tieren. Es muB hier daran gedacht werden, daB groBere Flcisclistucke mit den Knochen 

fiir die Mahlzeit zubereitet wurden, wahrend man das Fleisch der GroBtiere und des Scliweines 

ohne Knochen fiir das Essen herrichtete. Das schlieBt nicht aus, daB die Siedler auch die Rohren

knochen der kleineren Tiere wahrend des Essens zum Markauszug zerbrachen, denn die Klein- 

tierknochen sind nicht wesentlich besser erhalten als die GroBtierknochen. Tiere in der GroBe 

von Kaninchen wurden vor der Mahlzeitzubereitung in den Gelenken nicht zerlegt.“ 

(von den Dries ch u. Boessneck 1975, S. 21 f.)

Wenn unser Material auch recht gering ist, so zeigt es doch die Schnittspuren an den 

charakteristischen Stellen. Wir konnen daher annehmen, daB auch die Bewohner der 

Bernburger Siedlung bei Halle ihre Schlachttiere in der oben angegebenen Weise zerleg- 

ten.

Von den Schlachttieren wurde nicht nur das Fleisch genutzt, sondern auch die Haut, 

was wir hier zwar nicht nachweisen und worauf wir daher nicht welter eingehen konnen, 

sowie der Knochen. Der letztere stellte einen fiir die Herstellung bestimmter Gerate wich- 

tigen Werkstoff dar, der barter als Holz, aber nicht so sprdde wie Stein war. Er eignete sich 

daher besonders zur Herstellung von diinnen und spitzen Werkzeugen, die eine bestimmte 

Festigkeit aufweisen muBten.

Abb. 2. Durchlochte(?) Knochenscheibe mit Rekonstruktionsversuchen, als Schmuckscheibe (a), 

als Angelhaken (b); an der Wurzel durchbohrter Eckzahn vom Dachs (c). 1:1
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Von den insgesamt 323 Tierknochen waren 18 (= 5,6%) bearbeitet, davon 6 als 

meiBelartige Gerate und 8 als pfriemartige Spitzen. Bei 2 bearbeiteten Knochenstiicken 

ist der Arbeitsteil des Gerates abgebrochen, so daB sich nicht mehr genau feststellen lafit, 

wozu sie verwendet worden waren. Bei einem Bruchstiick einer durchlochten (?) Scheibe, 

die aus einem Plattenknochen (wahrscheinlich aus einer Scapula) gearbeitet worden war, 

ist nicht eindeutig festzustellen, ob es sich um einen Teil eines Schmuckstuckes (Abb. 2 a) 

oder eines Gerates, vielleicht eines Angelhakens (Abb, 2 b), handelte. Als Schmuckstuck 

bzw. Amulett kann aber mit Sicherheit der an der Wurzel durchbohrte Eckzahn (Abb. 2 c) 

von einem Dachs angesehen werden.

Fur bestimmte Geratetypen bevorzugte man in damaliger Zeit bestimmte Knochen. 

Ein schmaler MeiBel (Abb. 3 f) war aus dem langsgespaltenen Diaphysenteil eines Meta

tarsus vom Rind gearbeitet worden, ein kurzer, breiter MeiBel (Abb. 3 b) aus dem proxi- 

malen Teil eines ebenfalls langsgespaltenen Metatarsus vom Rind. Aus dem distalen Teil 

eines Radius von einem jungadulten Schwein — die distale Epiphyse war noch nicht ver- 

wachsen gewesen, die Zapfen der Epiphysenfuge sind aber weitgehend abgeschliffen oder 

abgearbeitet — war ein kurzer, breiter MeiBel (Abb. 3 a) gearbeitet worden. Bei drei 

Bruchstucken von KnochenmeiBeln konnte lediglich festgestellt werden, daB sie aus Roh- 

renknochen mit einer Kbmpaktastarke von 6—7 mm gearbeitet worden waren. Die Tiere, 

von denen diese Knochen stammen, batten etwa die GroBe eines Rindes. Fur die meiBel-

Abb. 3. Knochengerate, meiBelartig (a, b und f), pfriemartig (c, d und e). 1:2

artigen Gerate bevorzugte man also kraftige Knochen, meist von Rindern oder Tieren 

gleicher GroBe, verwendete aber auch solche vom Schwein. Die pfriemartigen Gerate waren 

dagegen vor allem aus Rbhrenknochen vom Schaf oder ahnlich groBen Tieren gearbeitet 

worden. Zwei Knochenpfrieme aus langsgespaltenen Metacarpen vom Schaf bzw. von 

Schaf/Ziege sowie einer aus einem langsgespaltenen Metatarsus vom Schaf (Abb. 3 c) liegen 

vor, des weiteren vier Bruchstiicke von Spitzen aus Rohrenknochen mit einer Kompakta- 

starke von 2—5 mm, die von Tieren etwa in der GroBe eines Schafes stammen. Von den 

beiden oben erwahnten Geraten, deren Arbeitsteil abgebrochen ist, war das eine aus dem
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proximalen Teil eines langsgespaltenen Metacarpus vom Schaf und das andere aus einem 

langsgespaltenen Rohrenknochen eines Tieres in der GrbBe eines Schafes gearbeitet. Wahr- 

scheinlich handelte es sich bei diesen beiden Stricken ursprunglich auch um Knochen- 

pfrieme. Eine Besonderheit stellt der Knochenpfriem aus einem Griffelbein vom Pferd 

dar (Abb. 3 d). Die natiirlich gegebene, spitz auslaufende Form des Griffelbeines war hier 

genutzt worden, und man hatte die Spitze nur noch etwas angeschlilfen, um ein brauch- 

bares Gerat zu erhalten. Gerate aus Geweih fehlen in dem Material aus der Bernburger 

Siedlung bei Halle, in dem aus der zeitgleichen Siedlung von Derenburg, Kr. Halberstadt, 

sind jedoch einige bearbeitete Geweihstiicke vorhanden. Bei den beiden Geweihsprossen- 

stiicken vom Reh (Abb. 1) laBt sich eine Bearbeitung nicht nachweisen, die Glattung der 

Oberflache ist ganz offensichtlich auf einen naturlichen Abschliff zuriickzufuhren. Sie kbn- 

nen lediglich als ein Hinweis darauf gewertet werden, daB Geweihe, wahrscheinlich auch 

Geweihabwurfstangen, fiir eine gelegentliche Verarbeitung gesammelt wurden.

Drei Knochengerate, die als Einzelfunde geborgen wurden und daher nicht zweifels- 

frei zu datieren sind, wahrscheinlich aber auch zu dem Material aus der Bernburger Sied

lung gehdren, bestatigen das oben Gesagte. Es handelt sich um ein kraftiges, meiBelartiges 

Gerat, dessen Arbeitsteil leider fehlt, das aus dem proximalen Teil eines langsgespaltenen 

Metatarsus vom Pferd gearbeitet ist, sowie um zwei Knochenspitzen, eine aus dem dista- 

len Teil eines langsgespaltenen Metapodiums von Schaf/Ziege gearbeitet, die andere aus 

dem distalen Teil eines langsgespaltenen Metacarpus vom Reh (Abb. 3e). Das meifiel- 

artige Gerat ist also auch aus einem kraftigen Knochen eines grbBeren Tieres, die pfriem- 

artigen Gerate sind aus Knochen von Tieren in der GroBe eines Schafes gearbeitet.

Abschliefiend soli noch versucht werden, aus dem faunistischen Material einige Riick- 

schliisse auf den Landschaftscharakter in der naheren Umgebung der Siedlung zu ziehen. 

Das Vorherrschen des Rindes unter den Haustieren deutet darauf hin, daB Weideflachen 

von nicht zu geringem Umfang zur Verfugung standen. Diese befanden sich aber viel- 

leicht mehr in der nur etwa 2—3 km entferntep Saaleaue. GrbBere Flachen in der Nahe 

der Siedlung miissen jedoch auch von Wald bedeckt gewesen sein, da Hirsch und Wild- 

schwein, aber auch der Dadis, den Wald als Lebensraum bevorzugen. Wir konnen also 

annehmen, daB die Menschen im mittleren Neolithikum ihre Siedlung in der Nahe des 

Waldes angelegt batten, zumal sie auch fiir den Bau ihrer Hauser das Holz benotigten, 

daB aber, wahrscheinlich auf Grund der Rodetatigkeit, neben Ackerflachen auch grbBere 

Weideflachen fiir Kinder, Pferde, Schafe und Ziegen bestanden. Die Schweine lieB man 

dagegen insbesondere im Herbst im Wald weiden, und wenn es erforderlich war, ging man 

auch in den Wald, um zur Bereicherung der Ernahrungsgrundlage Wildtiere zu jagen.

Zusammenfassung

Die Untersuchung der Tierreste aus einer Siedlung der Bernburger Gruppe bei Halle er- 

brachte den Nachweis von 5 Haustier- und 5 Wildtierarten sowie der FluBmuschel. Das 

Pferd tritt hier schon als Haustier auf. Der Fleischbedarf der Bewohner dieser Siedlung 

wurde im wesentlichen durdi die Haustiere gedeckt, die Wildtiere spielten nur eine unter- 

geordnete Rolle. Unter den Haustieren war das Rind von besonderer Bedeutung.
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