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Skelettreste aus zwei Kollektivgrabern der Bernburger Kultur 

(Derenburg, Kr. Wernigerode, und Dedeleben, Kr. Halberstadt)

Von Adelheid Bach, Jena

Die menschlichen Skelettreste aus den Kollektivgrabern der Bernburger Bevolkerungs- 

gruppen von Derenburg und Dedeleben warden im Institut fur Anthropologic und 

Humangenetik der Friedrich-Schiller-Universitat einer vorlaufigen Untersuchung unter- 

zogen, die vor allem dazu dienen soli, einige anthropologische Daten zur Erganzung der 

arehaologischen Befunde vorzulegen. Eine detaillierte umfassende Bearbeitung der Ske- 

letteilc war in der zur Verfiigung stehenden Zeit nicht moglich und wird im Rahmen der 

Forschungskonzeplion der palaanthropologisehen Arbeitsgruppe des Instituts erfolgen.

Derenburg

Die Skelette lagen auf einer 3,8 X 9,7 m groBen Flache, die in 8 Quadranten unterteilt 

wurde. Die vom Ausgraber vorgelegten Skelettkomplexe entsprechen nicht den indivi- 

duellen Zusammenhangen, was einerseits durch die sehwierige Bergungssituation und 

andererseits durch eine Ubereinanderlagerung der Toten bedingt sein kann. Eine be- 

friedigende Identifizierung der individuellen Zusaminenhange ware moglicherweise nur 

an Ort und Stelle wahrend der Ausgrabung zu erreichen gewesen. Ubereinanderlagerun- 

gen konnten bei sonst klaren Lageverhaltnissen auch in der Walternienburg-Bernburger 

Totenhutte von Schonstedt (Feustel 1972; A. Bach und H. Bach 1972) nachgewiesen 

werden.

Als am besten reprasentierte Skelelteile erwiesen sich die Femora. Dicsc wurden auch 

als Grundlage file die Ermittlung der Anzahl der bestatteten Erwachsenen und Jugend

lichen verwendet. Die Unterschiede der Knochendimensionen insgesamt ermoglichen sogar 

eine relativ gute Bestimmung von Individuen der Altersgruppen Infans 1 (0—6 Jahre) 

und Infans II (7—13 Jahre). Sekundare Verlagerungen (durch Raub- und/oder Wiihl- 

liere?) von Skeletteilen konnten z. B. innerhalb dor Quadranten 1 und II mittels in An- 

schluB zu bringender Bruchslucke nachgewiesen werden, sind aber — abgesehen von 

Quadrant VII und VIII — offenbar nur selten vorgekommen. Im Bereich des Brandherdes 

(im wesentlichen Quadrant VII und VIII) befanden sich nur wenige Skelettreste, von 

denen einige mit Tcilen, die in einiger Entfernung vom Brandherd in den Quadranten V 

und VI lagen, in AnschluB gebracht werden konnten. Es hat den Anschein, als waren 

die Skelette anlaBlich der Verbrennungsvorbereitungen (Muller und Stahlhofen 1981) 

beiseite geraumt worden.

Alle Knochen waren dem Feuer ausgesetzt. Der Verbrennungsgrad ist sehr unter- 

schiedlich und reicht von einer oberllachlichen Farbanderung bis zu durch die Verbren-
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nung typisch destruierten und kreidig ausgegliihten Partien. Knochen mil. hohem Vcr- 

brennungsgrad lagen vor allem im Bereich des Brandherdes. Zwischen den bei dem 

Brand der ganzen Grabanlage olfenbar langere Zeit nach ihrer Beisetzung verbrannten 

Bestattungsresten befanden sich einzelne kleine Stiicke Leichenbrand, die sich durch ihren 

hohen Verbrennungsgrad von den umgebenden Skeletteilen vollig unterscheiden. In 

keinem Fall kann der Eindruck entstehen, daB vielleicht eine spatere Niederlegung regu- 

liiren Leichenbrandes stattgefunden haben konnte. Entweder befanden sich die Leiehen- 

brandreste bereits vor der Niederlegung der Toten auf dem Bestattungsplatz, oder aber 

es wurden die Beste des „Scheiterhaufens“ uber die Flache verstreut, sei es durch Men- 

schenhand oder infolge der durch den Brand entstandenen Luftzirkulation. Nach M. Do- 

kladal (1970) werden menschliche Knochen bei modernen Krcmationen bei „Tempera- 

turen von 700° bis 900° . . . vollkommen verbrannt bis kreideartig ausgegluht". Aller- 

dings muB fur Derenburg angenommen werden, daB der Brand die bereits skelettierten 

Toten angreifen konnte.

Im folgenden sind die Individuen in ihrer Verteilung innerhalb der Flache aufgefiihrt 

(siehe Plan Midler und Stahlhofen 1981):

Quadrant I

I Individuum mannlich, 2 weiblich, I Juvenis, 2 Infans II 

Quadrant II

5 Individuen mannlich, 4 weiblich, 2 Juvenis, 1 Infans II, I Infans I 

Quadrant III

1 Individuum mannlich, 2 weiblich, 1 Infans II, 4 Infans I 

Quadrant IV

5 Individuen mannlich, 1 weiblich, 2 Juvenis, 3 Infans II, 3 Infans I 

Quadrant V

2 Individuen mannlich, 3 weiblich, I Infans II, 2 Infans I 

Quadrant VI

3 Individuen mannlich, 2 weiblich, 2 Infans II, I Infans I 

Quadrant VII

1 Individuum weiblich, 1 Infans I 

Quadrant VIII

I Individuum Infans II

Die auBerdem aus Quadrant VII und \ III stammenden wenigen Reste von einem 

weiblichen und einem mannlichen Individuum weisen einen relativ geringen Verbren

nungsgrad aid’ und sind vermutlich sekundar verlagert. Wcgen der bier zugrunde geleg- 

ten Kriterien gehen sic niclit in die erfaBte Individuenzahl ein. Im Kollektivgrab von 

Derenburg waren danach mindestens (i() Individuen beigesetzt worden. Unter ihnen be- 

lindet sich kein Kind unter zwei Jahren. Es ergibt sich folgcnde Altersgliederung:

Tabelle I: Kollektivgrab von Derenburg — Altersgliederung

a) Jahre n % b) Jahre n %

2— 6 12 20,0 20—29 12 60,0

7-13 11 18,3 30-39 ■ 2 10,0

14—19 5 8,3 40— x 6 30,0

20— x 32 53,4

gesamt 60 100,0 gesamt 20 100,0
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Bei den 32 Erwachscnen handelt es sicli uni 17 Manner und 15 Frauen, wahrend die 

juvenilen Individuen offenbar alle dem wciblichcn Geschlecht angehoren. Anhand von 

zu 20 Individuen gehorenden Schadelteilen konnte die Altersgliederung der Erwachsenen 

annahernd ermittelt werden (Tab. I b), aus der sich ein mittleres Sterbealter der 20jahri- 

gen von elwa 34 Jahren errechnen liiBt (Altersbestimmung: Verknocherung der Sehadel- 

dachnahtc endocrania!).

Um der tatsachlichen Zald der von der Derenburger Bevolkerungsgruppe wahrend 

der Belegungsdauer der „T’olenhiille" Verstorbenen naher zu kommen, muB einerseits 

eine gewisse Anzahl an Verstorbenen der Altersgruppe 0 bis 2 Jahre angenommen und 

andererseits wahrscheinlich aucb ein beslimmter Informationsverlust dutch die von 

I). W. Muller dargelcgtc Behind- und Fundsituation eingerechnet werden. In Tabelle II 

ist der relative Anteil der Verstorbenen tinier zwei Jahren von der Schonstedter Gruppe 

(A. Bach und Fl. Bach 1972) in die Altersgliederung der Derenburger Bevolkerung ein- 

gesetzt.

Tabelle II: Kollcktivgriiber von Derenburg und Schonstedt — Altersgliederung

Jahre

Derenburg 

n %

Schonstedt

n %

unter 2 10 14,3 9 14,1

2— 6 12 17,2 10 15,6

7—13 11 15,7 12 18,8

14—19 5 7,1 5 7,8

20— x 32 45,7 28 43,7

gesamt 70 100,0 64 100,0

Die Altersgliederung der beiden Bevolkerungsgruppen ist unter diesem Aspekt weil- 

geliend ubercinslimmend. Sowohl der angenommene Anteil 0- bis 2jahriger in Derenburg 

als auch der talsachlich nachgewiesene Anteil 0- bis 2jahriger in Schonstedt ist eher zu 

niedrig als zu hoch im Hinbliek auf bis 30 Prozent 0- bis Ijiihrige auf manchen plamnaBig 

ausgegrabenen prahistorischen bzw. friilimitlelalterlichen Bestattungsplatzen (Westerhus: 

Gejvall I960; Hohnstedt: 'Bach unverbffentlicht) und hangl in hohem MaBe von den 

Erhaltungs- und Bergungsbedingungen ah. Auch in der zeitgleichen Tolenhiitte von 

Niederbosa (Ullrich 1965) wurden keine Kinder unter 2 Jahren gefunden. Die Alters

gliederung dieser Gruppe zeigl ansonslen ganz ahnliche Relationen (vgl. Tab 1 mit 

Tab. III).

Tabelle 111: Kolleklivgrab von Niederbosa — Altersgliederung (nach A. Bach 1979)

Jahre n %

2— 6 16 17,2

7—13 21 22,6

14—19 6 6,5

20— x 50 53,7

gesamt 93 100,0



70 Bach, Adelheid

Allerdings sincl in dem bandkeramischen Graberfeld von Sondershausen (A. Bach 1979) 

bci guten Erhallungsbcdingungen ebenfalls keine Kinder unter zwei Jahren vorgefunden 

worden. Wahrscheinlich kann niche ausgeschlossen werden, dal) manche Gruppen ihre 

Kleinstkinder nicht auf dem regularen Bestaltungsplatz beigesetzt haben.

Sowohl Altersgliederung als auch Geschlechterverhaltnis der Gruppen aus den Kollek- 

tivgrabern zeigen keine interpretierbaren Unterschiede. Lediglich bei geschlechtsdifferen- 

ter Belrachlung der Altersgliederungen fiillt in Niederbosa die hohe Sterblichkeit der 

20- bis 30jahrigen Manner auf (vgl. dazu Ullrich 1965; A. Bach 1979), die bei dieser 

Gruppe zu einem hoheren mittleren Sterbealter der Frauen gegeniiber den Mannern 

fiihrt. In Derenburg ergibt sich als vorliiufiges Ergebnis ein um etwa 4 Jahre niedrigeres 

mittleres Sterbealter der Frauen (bei Einbeziehung der juvenilen Individuen griiBere 

Differenz), wie auf alien iibrigen bisher bekannten neolithischen Bestattungsplatzen aus 

dem Mittelelbe-Saale-Gebiet niedrigere Sterbealter der Frauen beobachtet werden konn- 

ten (A. Bach 1979; dazu auch A. Bach und Simon 1978).

Berechnungen der durchschnittlichen Kopfzahl in den Siedlungen sind anhand des 

Materials aus neolithischen Kolleklivgrabern nach dor Forme! von N. G. Gejvall (1960, 

S. 43) zu empfehlen, da die Gruppen fiir andere Berechnungsweisen (Acsadi und Nemeskeri 

1957) in der Regel zu klein sind und auBerdem eine ausreichend genaue Altersgliederung 

der Erwachsenen wegen der meist fehlenden individuellen Zusammenhange nicht er- 

mittelt werden kann. Bei der Formel von N. G. Gejvall x • M = y bedeutet x die ge-
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suchte Kopfzahl, M die Sterblichkeitsrate (Mortalitiit) und y die pro Jahr Gestorbenen. 

Bei den vorliegenden Stcrblichkeitsverhaltnissen ist eine Sterblichkeitsrate von 50 Pro- 

zent anzunehmen (A. Bach und H. Bach 1972; A. Bach 1979). Um den Wert fiir die An- 

zahl der Gestorbenen pro Jahr zu crhalten, miiBte die Bclegungsdauer des Bestattungs- 

platzes bekannt sein. Da hierfiir archaologisch keine Anhaltspunkte vorliegen, kann zu- 

mindest die Uberlegung, bei welcher Kopfzahl die Gruppe nodi als sozialokonomische 

Einheit aufgefaBt werden kann, ,ein Hinweis auf die maximale Belegungszeit sein. Bei 

der Annahme einer Bclegungsdauer von 20. 30, 40 bzw. 50 Jahren crhalten wir fiir die 

drci Kollektivgriiber folgende Werte (Tab. IV: Fiir Niederbosa und Derenburg mit Kor- 

rektur in der Altersklasse 0 bis 2 Jahre auf der Basis von Schonstedt):

Tabelle IV: Durdischnittliche Kopfzahl der Bevolkerungsgruppen in Abhangigkeit von der Bc

legungsdauer des Bestattungsplatzes

Bestattungsplatz angenommene Belegungsdauer in Jahren

20 30 40 50

Schonstedt 64 42 32 26

Niederbosa 108 72 54 44

Derenburg 70 4G 36 28

Da in Abhangigkeit von der speziellen Fundsituation bei diesen Komplexen ini llinblick 

auf die Skelettreste allgemein mit einem Informationsverlust zu rechnen ist, sind die 

realen Werte noch elwas hoher anzusetzen. Eine Bclegungsdauer von 50 Jahren ist da- 

nach fiir alle Gruppen noch denkbar.

Als vorlaufige allgemeine Charaklerisierung der Derenburger Bevolkerungsgruppe
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kann auf eine besondere Grazilitiit vor allem des postkranialen Skeletts hingewiesen wer- 

den. Beim jetzigen Stand der Priiparation konnten 7 Korperhohen (Tab. V) ermittelt 

werden, die samtlich innerhalb der Variationsbreite der berechneten Walternienburg- 

Bernburger Bevolkerungen liegen (A. Bach und H. Bach 1975). Die Korperhohen- 

bestimmung erfolgtc fiir die Manner nach E. Breitinger (1937) und fiir die Frauen nach 

II. Bach (1965).

Dedeleben

In dem 3,5 X 6,6 m groBen Kollektivgrab wurde offenbar Leichenbrand niedergelegt 

(Midler und Stahlhofen 1981). Die Knochen sind verbrannt bis kreideartig ausgegliiht. 

Kreideartiges Ausgliihen und Destruklionen betreffen vorwiegend Sdiadelknochen. Die 

langen Knochen des postkranialen Skeletts sind in relativ groBen, z. T. zusammensetz- 

baren Stricken erhalten. Einige kindliche Individuen weisen cine nur unvollkommene 

Verbrennung auf.

Die Grabungsflache wurde voni Ausgraber in 5 Abschnitte gegliedert. Im folgenden 

wird die Verteilung der Individuen auf der Flache aufgefiihrt:

Abschnitt 1

I Individuum mannlich, 2 weiblieh, 2 Infans II

Schnitt A-B Sohle

I Individuum Juvenis

Abschnitt 2

I Individuum weiblieh, davon Teile im Bereich von Schnitt A-B, 1 Indivi

duum Infans II, 2 Infans I

Abschnitt 3

Kammer: I Individuum mannlich, 3 weiblieh, I Juvenis, 2 Infans II; auBer- 

halb der Kammer: 1 Individuum weiblieh

Abschnitt 4

1 Individuum mannlich, 2 Infans II

Abschnitt 5

1 Individuum weiblieh, 1 Infans I

Auf dem Plan (Muller und Stahlhofen 1981, Abb. 13) sind im Bereich von Abschnitt I 

und in Abschnitt 3 (Kammer) GefaBkomplexe zu erkennen. Zu den innerhalb der Kam

mer befindlichen Knochenresten konnten sowohl aus Abschnitt 4 und 5 als auch aus dem 

ubrigen Abschnitt 3 Teile von langen Knochen in AnschluB gebracht werden. Die Knochen 

warden demnach erst einige Zeit nach der Beisetzung der Leichenbrande aufgenommen 

und in der Kammer niedergelegt. Dieser Umstand konnte als ein Hinweis auf eine engere 

Zusammengehorigkeit der im ostlichen Teil der Anlage bestatteten Individuen gelten. Ein 

iihnlicher Hinweis in bezug auf den westlichen Teil der Anlage konnte vorerst nodi nicht 

erbracht werden, ist jedoch bei einer eingehenderen Bearbeitung des Materials nicht aus- 

gesehlossen.

Bei den insgesamt 23 nachweisbaren Individuen handell es sich im ostlichen Teil der 

Anlage (Abschnitt 3, 4, 5) um:

2 Manner

5 Frauen
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1 juveniles Individuum

4 Kinder der Altersldasse Infans II

1 Kind der Altersldasse Infans I

im westlichen Toil der Anlage (Abschnitt 1 und 2) um

1 Mann

3 Frauen

1 juveniles Individuum

3 Kinder der Altersldasse Infans II

2 Kinder der Altersldasse Infans I

Die 12 Kinder und .Iiigendlichcn betragen auch bier fiber 50 Prozent der Bestatteten 

(52,2 Prozent). Unter ihnen befmdet sich bin Kind von 1 bis 2 Jahren, Kinder unter 

1 Jahr sind nicht vertreten. Fiir die Besetzung der Altersldassen gilt die gleiche Proble- 

matik, wie sie anhiand von Derenburg diskutiert wurde. AnlaB zu Uberlegungen gibt das 

Geschlechterverhaltnis (3 Manner,, 8 Frauen), das sich einerseits im Zuge der Sterbefiille 

zufallig ergeben haben kann oder aber als ein Hinweis auf eine bestimmte Sozialstruktur 

gewertet werden konnte. Im Hinblick auf die anthropologische Zusammensetzung konnte 

hier ein Familiengrab angenommen werden, das vielleicht sogar 2 bis 3 Generationen 

lang belegt wurde. Eine grofiere zeitliche Distanz zwischen den Bestattungen wird dutch 

das Niederlegen einzelner Knochen von mehreren Individuen in der Kammer angedeutet. 

Unter diesem Aspekt braucht die Altersstruktur und das Geschlechterverhaltnis auch nicht 

die durchschnittlichen Relationen der Gesamtbevolkerung widerzuspiegeln.

Einen Hinweis auf eine mogliche enge genealogische Zusammengehorigkeit der in 

Dedeleben Bestatteten ergeben die Korperhohen einiger Individuen. Die Korperhohe ist 

auBerdem ein Merkmal, das bei der Partnerwahl eine gewisse Rolle spielt. Von den drei 

Korperhohen der Manner liegt eine mit etwa 176 cm aufierhalb der Variationsbreite von 

31 Walternienburg-Bernburger Mannern (A. Bach und H. Bach 1975), und zwei ent- 

sprechen mit 172 cm dem oberen Grenzwert. Auch bei den Frauen liegen 5 errechnete 

Korperhohen im mittleren bis oberen Bereich der Variationsbreite (Tab. V). Gegeniiber 

Derenburg handelt os sich hier um eine robustere und groBwiichsigere Gruppe.

Tabelle V: Korperhohen einiger Individuen aus den Kollektivgrabern. Variationsbreiten der 

Walternienburg-Bernburger Bevolkerung nach A. Bach und II. Bach (1975): Manner 

159,3-172,0 cm; Frauen 150,8-162,2 cm

Derenburg Dedeleben

Manner

Sk. I, Qu I 163,5 cm Abschnitt 1 176,0 cm

Sk. V, Qu II 171,0 cm Kammer 172,0 cm

Sk. VI, Qu IV 170,0 cm Abschnitt 4 172,0 cm

Sk. VI, Qu IV 165,4 cm

Frauen

Sk. II, Qu I 155,0 cm Kammer 161,0 cm

Sk. IV, Qu I 159,0 cm Kammer 160,0 cm

Sk. I, Qu III 153,0 cm Kammer 158,2 cm

Abschnitt 3 156,0 cm

Abschnitt 5 160,0 cm
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Im Hinblick auf pathologische Veranderungeft am Kauapparat und degenerative Ver- 

anderungen an der Wirbelsaule mid den groBen Korpergelenken laBt sich nach erster 

Durchsicht sagen, daB die beiden Gruppen in dieser Hinsicht die Verhaltnisse, wie sie 

sich bei den Neolilhikcrn des Mitlelelbe-Saale-Gebietes darstellen (A. Bach, II. Bach und 

Ehmer 1975; A. Bach, Juchert und Kiimpf 1978; A. Bach 1979), widerspiegeln. Der go- 

genii bcr dem Mittelalter statistisch abzusichernde niedrigere Befall mit Zahnkaries und 

degenerativen Prozessen am postkranialen Skelelt wird auch hier nicht in Frage gestellt. 

Die Befunderhebung ist jedoch in Abliiingigkeil vom Erhaltungszustand schwierig und 

stark eingescbrankt. Die Auswerlung wird nach Schaffung einer enlsprcchenden Malerial

basis fiir die Bevblkerungen des mittleren Neolithikums erfolgen.

Im Komplex Sammelfunde — insgesamt von Derenburg befindet sich ein Stirnbein 

(cf) mit einer Impression, die als Schlagmarke gedeutct werden kbnnte, und im Komplex 

Skelelt I. Qu II sind an einem Ulnafragment Spuren einer verheilten Fraktur nachweisbar. 

Bemerkenswert isl, daB sich mit Knochenbriichen verbundend U.nfalle innerhalb der 

Waltcrnienburg-Bernburger Bevblkerungen offenbar sehr selten ereignet haben. Ledig- 

lich in Schonstedt, Niederbosa und Derenburg konnte je ein soldier Behind erhoben 

werden (Nordhausen und Dedeleben ohne derartigen Tatbestand). Gleichgiiltig, ob die 

Belegungszeit der Kollektivgraber auf eine, zwei oder drei Generationen angesetzt wird, 

darf ein einmaliges Ereignis innerhalb soldier Zcitabschnitte — bezogen auf die Gruppen- 

grbBe — zweifellos als selten bezeichnet werden. Im gesamten von A. Bach (1979) unter- 

suchtcn bandkeramischen Skelettmaterial konnte ebenfalls keine Knochenfraktur nach- 

gewiesen werden. Eingescbrankt wird diese Aussage allerdings dadurch, daB nicht alle 

Skelcttindividuen vollstandig erhalten sind.

AbschlieBend sei noch darauf bingewiesen, daB lokale Gruppen, selbst wenn sie be- 

nachbart sind und auf dem gleichen Zcithorizont Angehbrige einer iibergeordneten Popu

lation darstellen (Bevblkerung eines relativ geschlossencn Siedlungsgebietes), groBe gene- 

lische Unterschiede aufwcisen kOnnen. Es darf davon ausgegangen werden, daB beim 

prahistorischen Menschen solche Siedlergemeinschaften zumeist auf Angehbrige sehr 

weniger Familien zuruckzufiihren sind. die nur einen Ausschnitt des Genbestandes ihrer 

Ursprungsbevblkerung in den Genbestand Hirer neuen Fortpflanzungsgemeinschaft ein- 

gebracht haben. Dieser Ausschnitt kann sich von der Zusammensetzung des Genpools der 

Ursprungspopulalion und auch von der anderer aus der gleichen Ausgangsbevblkcrung 

hervorgegangener Gruppen belrachtlicli untcrscheiden (Griindereffekt). Dazu komiiit 

noch, daB genetische Drift in kleinen Gruppen besonders wirksam ist und schnell zu 

unterschiedlichen Merkmalshaufigkeiten fiihren kann (zu dieser Problematik siehe 

A. Bach 1979).
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