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Uberlegungen zu eisenzeitlichen Sauglingsbestattungen 

anhand ernes Befundes aus Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis

von Helge Jarecki, Wolf-Rudiger Teegen 

und Hans-Jurgen Dbhle, Halle (Saale)

Im Verlauf der durch den geplanten ICE-Trassenneubau Erfurt-Halle/Leipzig verur- 

sachten Ausgrabung (September 1994 bis Oktober 1995) nbrdlich der Ortschaft Wetzen

dorf, Burgenlandkreis, wurde eine eisenzeitliche Fundstelle (Fst. 4) entdeckt.

Unter den Bestattungen aus der hallstatt- bis friihkaiserzeitlichen Siedlung von 

Wetzendorf fallt diejenige aus Befund 854 aufgrund ihres Beigabenensembles besonders 

auf.1 Dies begriindet die ausfiihrliche Darstellung und Untersuchung des Befundes. 

Ferner soil mit diesem Beitrag auf Siedlungsbestattungen von Neonaten und Sauglingen 

aufmerksam gemacht werden, die ein weit verbreitetes Phanomen darstellen, allerdings 

nur selten angemessen beriicksichtigt werden.

Befund und Funde

Die Grube gab sich in Planum 1 bei ca. 30 cm unter Ackeroberflache als annahernd 

runde, dunkelgraubraune, homogene Verfarbung mit einem maximalen Durchmesser 

von 1,90 m im anstehenden Unstrutkies zu erkennen. Das im NO-Bereich durch einen 

Tiergang gestorte Grubenprofil (Abb. 1.3) ist als grob trichterformig anzusprechen, die 

Grubensohle lag 0,95 m unter Planum 1.

Zu dem Zeitpunkt, als ein noch in situ befindlicher Tonlbffel und ein Becher dokumen- 

tiert wurden (Abb. 2), war der Neonatus bereits unerkannterweise abgegraben, so dab 

keine Angaben zur Lage des Skelettes gemacht werden kbnnen. Rekonstruieren laBt sich 

jedoch, dab es im oberen Grubenbereich bei etwa 116,50 m iiHN2 deponiert war, 

wahrend der intentionell niedergelegte Pferdeschadel bei 115,80 m iiHN annahernd mit- 

tig in der Grube lag (Abb. 3). Die iibrigen Funde konzentrierten sich im Bereich zwi- 

schen 116,10 m iiHN und 116,70 m iiHN.

Insgesamt wurden aus der Grube annahernd 500 Fundstiicke geborgen. Dabei handelt 

es sich im einzelnen um folgende Objekte3: 44 menschliche Knochen, ein vollstandiges 

Gefab, 32 Randscherben, fiinf verzierte Wandungsscherben, eine Henkelscherbe, 259 

Wandungsscherben (z. T. von briichiger Substanz), 16 Bodenscherben, einen Tonlbffel, 

gebrannten Lehm, einen Schlackerest, ein Fibelfragment, eine Flubmuschel, einen Pfer

deschadel ohne Unterkiefer, 85 tierische Knochen, wenige Holzkohlepartikel.
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Abb. 1: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. 1-2 Henkelbruchstiick und 

FluBmuschel, 3 Profil durch Befund 854. 1, 2 M. 1:1, 3 M. 1:20

Abb. 2: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Tonloffel und Becher in situ
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Abb. 3: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Pferdeschadel in situ

Das keramische Fundmaterial

Die chronologisch uneinheitlichen keramischen Funde sind zum iiberwiegenden Teil der 

Grobkeramik zuzuweisen und zeichnen sich durch eine Quarzitmagerung, grauschwarze 

Farbung und rauhe bis rissige Oberflache (hervorgerufen durch ausgebrannte organische 

Magerungsbestandteile) aus. Vielfach sind sie von einem grauen, lagerungsbedingten 

Kalksinter iiberzogen. Seltener sind Exemplare, die eine (grau-)braunliche Farbung, 

Glimmermagerung und/oder Glattspuren aufweisen. Diinnwandige Bruchstiicke stehen 

im Material deutlich zurfick.

Aus dem mitteldeutschen Raum ist bisher nur ein geringer Teil des ergrabenen eisenzeitli- 

chen Siedlungsmaterials publiziert worden. Fur die Einordnung des Wetzendorfer Materials 

kommt der Monographic fiber die Funde von der nur 20 km entfemten Siedlung Schonburg, 

Ldkr. Burgenlandkreis, besondere Bedeutung zu. Weitere Arbeiten wie die von T. Grasselt 

1994, A. Heege 1987, R. Muller 1985 und W. Schluter 1975 beziehen sich in ihren kera- 

mikchronologischen Passagen mehr oder weniger stark auf die Untersuchung K. Peschels 

von 1962 fiber die vorgeschichtliche Keramik der Gleichberge in Sfidthfiringen.5

Zu den altesten Funden zahlt das feinkeramische Randstfick mit Kragenrand 

(Abb. 4.7), welches aufgrund zahlreicher Analogien in die Stufe Ha C bis beginnendes 

Ha D zu stellen ist.6

Ebenfalls in altereisenzeitliche Zusammenhange weisen die steilwandigen Formen 

(Abb. 5.2; 4.5) bzw. das einziehende Topfoberteil (Abb. 4.1) mit verdicktem Rand. Auf dem 

in Abb. 5.2 gezeigten Exemplar sind Reste der Schlickrauhung auf der Leibung erkennbar. 

Das terrinenfbrmige GefaB von Abb. 4.4 ist hier anzuschlieBen.7 Insbesondere anhand der 

nahezu gratig abgebildeten Rander der Fundstficke in Abb. 4.5 und 5.2 sei darauf hingewie- 

sen, daB sich im Wetzendorfer Material bei den handgeformten GefaBen mehrfach eine
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Abb. 4: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Eisenzeitliche Keramik. M. 1:3
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Abb. 5: Wetzendorf, Burgenlandkreis. Fst. 4, Befund 854. Eisenzeitliche 

Keramik. 1-5 M. 1:3; 6 M. 1:4
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Abb. 6: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854.

Eisenzeitliche Keramik. M. 1:2

unregelmaBige Randausbildung beobachten lieB. Dies ist auch in den Ansichten der 

genannten Scherben zu erkennen. Auf dem Hals umlaufende Tupfenleisten fehlen in diesem 

Befund.

Der groBte Teil der Randstiicke zeichnet sich durch einbiegende Oberteile (Abb. 6.1; 6.3; 

6.5; 7.1-7.3; 7.5; 5.1; 5.4; 4.8) aus. Je nach GroBe und Randdurchmesser, die bei kleinen 

Fragmenten nur schwerlich sicher zu bestimmen sind, lassen sich die GefaBformen Napf, 

Kumpf, Topf und Tonne rekonstruieren.8 Auffallig im vorliegenden Fundmaterial ist der 

Kumpf auf Abb. 4.3, der einen auf der Innenseite verdickten Rand mit unmittelbar 

darunter befindlichen Fingereindriicken aufweist.

Die Ubergange zwischen den einzelnen GefaBformen sind flieBend. In chronologischer 

Hinsicht ergibt sich fur diese GefaBtypen das Problem, daB keine zuverliissigen Differen- 

zierungsmoglichkeiten innerhalb der Hallstatt- und Latenezeit bestehen.

Eine vergleichbar weite Datierungsspanne ergibt sich fur Schalen mit konischem bzw. 

einbiegendem Rand (Abb. 6.4; 7.4; 5.5).9 Das Exemplar auf Abb. 5.6 zeigt schwach aus- 

gepragte Fingereindriicke unterhalb des leicht verdickten Randes.

Das Randstiick einer Schiissel mit schwacher Schulterbildung (Abb. 4.2) ist in den 

Ubergang von der Spathallstatt- bis in die Friihlatenezeit zu datieren. Das singulare Hen- 

kelfragment (Abb. 1.1) fiigt sich zwanglos an.

Das steile Randstiick mit Schulterbildung auf Abb. 5.3 konnte fiber mittellatenezeit- 

liche Zusammenhange hinausweisen, soil in vorliegendem Fundkontext jedoch nicht 

iiberinterpretiert werden.
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Abb. 7: Wetzendorf, Burgenlandkreis. Fst. 4, Befund 854.

Eisenzeitliche Keramik. M. 1:2

Die wenigen verzierten Keramikbruchstiicke aus Befund 854 gehen in ihrer chronolo- 

gischen Aussagekraft nicht fiber die zuvor beschriebenen Beispiele hinaus. Nachweisbar 

sind die bekannten Techniken von Ritzlinien, Furchenzier und fein gezogenem Rauten- 

muster (Abb. 8).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dab das keramische Material eine enge Datierung 

der Grubenverfiillung nicht erlaubt. Ursachlich hierfiir ist das gehaufte Vorkommen von 

langlebigen und chronologisch unempfindlichen Formen wie den GefaBen mit einbie- 

gendem Oberteil bzw. einbiegendem Rand.10 Das Fehlen von spatlatenezeitlichen Kera- 

mikfragmenten mit facettiertem und trichterformigem Rand, die zahlreich von der 

Schonburg bekannt sind, legt es nahe, als spatesten Zeitraum der Grubenverfiillung die 

ausgehende Mittellatenezeit anzunehmen.

Das Fibelfragment

An den stark korrodierten eisernen Fibelbruchstiicken lassen sich folgende Elemente fur 

eine Formenansprache benennen (Abb. 9): Zu erkennen ist eine Achse mit je drei bzw. 

vier Spiralwindungen und einer dazugehdrigen Sehne. Ob es sich dabei um eine obere 

oder untere Sehne handelt, ist nicht zu entscheiden. Die drei drahtfbrmigen Elemente 

sind wie folgt zuzuordnen: Das leicht bogenformige Stuck diirfte der Sehne zugehdren, 

das annahernd rechtwinklig gebogene ist ein Nadelbruchstiick mit beginnender Spiral-
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Abb. 8: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854.

Eisenzeitliche Keramik. M. 1:2

Abb. 9: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4. Befund 854. Rbntgenaufnahmen des Fibelfragments
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windung und das dritte Fragment wird entweder ein weiterer Rest der Nadel oder aber 

des drahtfbrmigen Biigels sein.

Eine exakte Datierung ist bei diesem Objekt nicht moglich. Die Reste der Spiralkonstruk- 

tion erlauben lediglich die Aussage spathallstattzeitlich und jiinger. Fur den Gesamtbefund 

ergibt sich hieraus die Datierungsangabe spathallstatt- bis mittellatenezeitlich.

Das Becher-Lbffel-Ensemble

Der flachbodige, geschweifte Becher mit hoher Schulter und wulstartig verdickter 

Randlippe (Abb. 4.6) sowie der Lbffel (Abb. 10) unterscheiden sich von den anderen 

Funden durch ihre (relative) Vbllstandigkeit sowie ihre sorgfaltige Deponierung, die 

sonst nur noch bei dem Pferdeschadel beobachtet werden konnte. Ihre Deutung im Sinne 

einer altersgerechten (wohl breiigen) Speisebeigabe ist offensichtlich.

Der Becher findet in der mitteldeutschen Grabkeramik keine unmittelbare Entspre- 

chung. Am ehesten ist er noch mit dem spatlatenezeitlichen GefaB aus dem Fundkom- 

plex 161 des Graberfeldes von Bornitz, Ldkr. Burgenlandkreis, zu vergleichen.11

Die leicht asymmetrische, flach ausgebildete Laffe des Loffels legt eine linkshandige 

Nutzung des Bestecks nahe; es lassen sich jedoch auch Benutzungsspuren nachweisen, 

die einen rechtshandigen Gebrauch belegen.

Tonloffel sind in der ausgehenden Bronzezeit haufig als Grabbeigabe dokumentiert.12 

In der Eisenzeit des Mittelelbe-Saale-Gebietes iiberwiegen Lbffelfunde aus Siedlungs-

Abb. 10: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Eisenzeitlicher Tonloffel. M. 1:2
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zusammenhangen (insgesamt 35 Stuck).13 Grabfunde]4 (sieben Objekte) sind bisher nur 

aus Graberfeldern, nicht jedoch aus Siedlungsbestattungen bekannt geworden.

Neben den Einzelfunden aus Graberfeldern stehen die bestimmten Grabern zuweis- 

baren Funde aus Plotzky und Schermen.

Neben weiteren Einzel- und Siedlungsfunden auBerhalb Mitteldeutschlands15 verdie- 

nen die bemerkenswerten Befunde aus dem hallstattzeitlichen Friedholf von Beilngries 

besondere Beachtung.

In fiinf Grabern wurden Tonlbffel geborgen. In zwei Fallen wird die Zusammenge- 

horigkeit zu einem Kindergrab durch entsprechendes anthropologisches Material belegt.16 

Fur die iibrigen Graber wertet W. Torbriigge die Fundart Tonlbffel als mittelbaren Hin- 

weis auf Kinderbestattungen.17

Muschel

Die aus dem Befund 854 geborgene, beschadigte Muschelschale (wahrscheinlich Unio 

pictorum, Abb. 1.2) steht nicht allein. Von drei weiteren eisenzeitlichen Exemplaren aus 

Wetzendorf stammt eines aus einer Siedlungsgrube mit Kbrperbestattung. Dieses Vertei- 

lungsbild ist angesichts von mehreren hundert eisenzeitlichen Befunden bemerkenswert 

und erhbht die Wahrscheinlichkeit, daB es sich bei der Muschelschale um eine Grabbei- 

gabe handelt.

Dieses muB aber nicht die einzige Interpretationsmbglichkeit sein. So sind von der 

noch laufenden Ausgrabung auf der benachbarten Siedlung Karsdorf, Ldkr. Burgenland- 

kreis, Fst. 9, bisher aus ca. 100 Befunden mit Fundgut sechs Gruben mit Muschelfunden 

bekannt geworden. Von der Siedlung Schonburg, Burgenlandkreis, stammen aus elf 

Gruben 13 Muschelschalen.18 Hier ist, abgesehen von einem durchlochten Exemplar, an 

Speiseabfalle zu denken.

Uberwiegend durchbohrte Muschelschalen sind aus dem hallstattzeitlichen Graberfeld 

von Dreitzsch, Kreis PbBneck, bekannt. Der diesen Objekten zugebilligte Amulettcha- 

rakter laBt sich fur das Wetzendorfer Exemplar aufgrund fehlender Bearbeitungsspuren 

und Bemalung nicht verifizieren.19

H. J.

Die menschlichen Skelettreste

Bei der Durchsicht der Knochenfun.de aus Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 

854, wurden vom Verfasser unter den Tierknochen auch menschliche Skelettreste fest- 

gestellt. Diese waren bei der Untersuchung des Befundes nicht aufgefallen und werden 

an dieser Stelle vorgelegt.

Material und Methode

Insgesamt waren 44 Knochen bzw. Knochenfragmente vorhanden. Es handelt sich um 

ein reprasentativ erhaltenes Skelett (Abb. 11).

Knochenfun.de
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Der Schadel ist stark fragmentiert. Das rechte Stirnbein ist durch ein grbBeres Frag

ment der Uberaugenregion erhalten. Die Ala major ossis sphenoidalis ist rechts 

vorhanden. Das rechte Schlafenbein ist durch mehrere caudale Fragmente vertreten. 

Die Hinterhauptschuppe ist weitgehend erhalten. Beide Felsenbeine sind erhalten, 

wahrend von der Schlafenbeinschuppe nur Fragmente der linken Seite vorhanden 

sind. AuBerdem sind das Corpus und die Ala minor ossis sphenoidalis (li.) vorhanden. 

Der Unterkiefer ist vollstandig, der Oberkiefer durch seine linke Halfte vertreten. 

Zahnkeime sind nicht mehr vorhanden. AuBer den eingezeichneten Schadelknochen 

liegen noch drei nicht weiter zuzuordnende Schadeldachfragmente und ein nicht naher 

bestimmbares Schadelteil vor. Vom postcranialen Skelett sind beide Schliisselbeine 

(Claviculae) und die Langknochen der oberen Extremitat beider Kbrperseiten 

(Humeri, Ulnae, Radii) vorhanden sowie das linke Darmbein (Os ilii), beide Ober-

Abb. 11: Wetzendorf, Burgenlandkreis. Fst. 4, Befund 854. Erhaltene 

Skelettelemente (geschwarzt) des Neugeborenen
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schenkelbeine (Femora) und das rechte Schienbein (Tibia). Die Rippen (Costae) 1-9 

der linken Kbrperseite sind vollstandig erhalten, von der rechten Kdrperseite sind nur 

Rippe 2, ein vertebraler Abschnitt von Rippe 3 sowie ein sternales Fragment von 

Rippe 4 oder 5 vorhanden.

Die Geschlechtsbestimmung mittels morphognostischer und metrischer Merkmale 

erfolgte nach H. Schutkowski.20 Zur Bestimmung des Lebensalters warden der 

Verknocherungsgrad der Unterkiefersymphyse und die KnochenmaBe, insbesondere der 

Langknochen21, herangezogen. Die Befundung der Spuren krankhafter Veranderungen 

erfolgte nach den Vorschlagen von M. Schultz.22

Ergebnisse

Die zur Untersuchung gelangten Knochen weisen darauf hin, daB das Skelett 

urspriinglich vollstandig erhalten gewesen sein diirfte. Die nicht vertretenen Wirbelele- 

mente (Wirbelkorper und Wirbelbogenhalften) sowie die Hand- und FuBknochen sind 

bei Kindern dieser Altersklasse noch sehr klein und werden daher bei der Ausgrabung 

leicht iibersehen. Hier hilft nur das routinemaBige Aussieben bzw. Schlammen jedes 

archaologischen Befundes.23 Bei Grabungen der Bodendenkmalpflege ist dies allerdings 

meist nur in Ausnahmefallen moglich.

Alter und Geschlecht

Das Alter laBt sich wegen der noch nicht verkndcherten Unterkieferhalften auf unter 

zwei Monate schatzen. Das Zahnalter ist wegen der nicht erhaltenen Zahnanlagen und 

des im Alveolarbereich zerstorten Unterkiefers nicht bestimmbar. Das Langknochenalter 

betragt nach F. Schmid und A. Kiinle maximal null bis drei Monate, nach F. Kosa ergibt 

sich ein Alter fiber dem X. Lunarmonat und nach M. Stloukal und L. Hanakova deutlich 

unter sechs Monaten. Die MaBe des Steigbiigels (Tab. 1) weisen auf ein Individuum, das 

mindestens den X. Lunarmonat erreicht hat.24 ZusammengefaBt ergibt sich ein Alter von 

null bis zu zwei Monaten, wobei ein Zeitraum von wenigen Wochen nach dem 

Geburtszeitpunkt am wahrscheinlichsten sein diirfte.

Dies zeigt auch der Vergleich der MaBe des Wetzendorfer Individuums (Tab. 1-2) mit 

denen rezenter reifer Feten25 und anderer eisenzeitlicher perinataler Individuen26.

Die morphologischen Merkmale an Unterkiefer27 und Darmbein28 deuten auf ein 

weibliches Individuum. Die metrischen Merkmale ergaben - im Vergleich mit der von 

H. Schutkowski29 herangezogenen Serie - die Tendenz weiblich (W>M). Die iiberein- 

stimmenden Ergebnisse der morphognostischen und metrischen Geschlechtsbestimmung 

lassen daher ein eher weibliches Geschlecht (W>M) wahrscheinlich erscheinen. Die 
on 

Sicherheit der Geschlechtsbestimmung wird mit etwa 70 Prozent angegeben.

Neuere molekularbiologische Untersuchungen zur Geschlechtsbestimmung von Feten 

und Neugeborenen ergaben allerdings deutliche Diskrepanzen zwischen beiden Ver- 

fahren: Hatte die morphognostisch/morphometrische Geschlechtsbestimmung der mittel- 

alterlichen Skelette von Feten, Neonaten und Sauglingen aus Aegerten (Schweiz) 

hauptsachlich weibliche Individuen ergeben, so fiihrte die molekularbiologische Untersu

chung zu einem Uberwiegen der mannlichen Individuen31. Zur Uberpriifung dieser
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Befunde sind jedoch noch weitere Untersuchungen an Skeletten von Feten und Klein- 

kindern, deren Geschlecht bekannt ist, notwendig. Die Geschlechtsbestimmung des Indi- 

viduums aus Wetzendorf ist somit nur als vorlaufig und mit Vorsicht zu betrachten.

Die Korperhohe laBt sich nach A. Telkaa und Mitarbeitern32 auf 53 bis 55 cm 

schatzen. Dies liegt im normalen Bereich, der aufgrund einer grbBeren friihmittelalterli- 

chen Stichprobe aus Starigard/OIdenburg belegt ist.33 Die durchschnittliche GrbBe eines 

Neugeborenen betragt heute etwa 51,5 cm.34

Spuren krankhafter Veranderungen

Die Notierungen der Spuren krankhafter Veranderungen erfolgt nach dem von der Got- 

tinger Arbeitsgruppe Palaopathologie entwickelten Schema.35

Abb. 12: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Rechtes Os frontale des 

Neugeborenen, Lamina externa mit schuppigen Bereichen und tiefen 

GefaBimpressionen fiber dem Nasion (Ubersicht)
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Schadel

Lamina externa ([+]): Im Bereich der Tubera frontalia et parietalia schuppig-poros; ober- 

halb der Nasion schuppig; deutlich ausgebildete waagerechte und nach lateral ziehende 

GefaBimpressionen und Foramina (Abb. 12). V. a. Rachitis (DD postmortale Erosion von 

physiologischen Knochenneubildungen). Zur weiteren Diagnostik sind rasterelektronen- 

und lichtmikroskopische Untersuchungen erforderlich.

Lamina interna ([+]): Im Bereich des rechten Tuber frontale befindet sich eine kraftige, 

schlangenlinienfbrmig verlaufende GefaBimpression (Abb. 13). Die Impressiones digita- 

tae sind deutlich ausgebildet, auf ihrem Boden finden sich gelegentlich feine GefaBim

pressionen. Zur weiteren Diagnostik sind rasterelektronen- und lichtmikroskopische 

Untersuchungen erforderlich.

Begrenzung der Apertura piriformis li. ([-]): porbs, aufgelockert (physiologisch). 

Fossa cranii anterior re. ([+]): feine schuppig-porbse Areale.

Abb. 13: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Refund 854. Rechtes Os frontale des 

Neugeborenen, Lamina interna mit tiefen GefaBimpressionen
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Abb. 14: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Rechtes Os frontale 

des Neugeborenen, Orbitadach mit schuppigen Arealen

Abb. 15: Wetzendorf, Ldkr. Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Steigbugel (Stapes) 

der linken Seite (Hbhe 3,5 mm) des Neugborenen
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AuBenflache der Schadelbasis (-): z.T. pords (physiologisch).

Sinus sagittalis superior ([-]): nur kleiner Abschnitt vorhanden, ohne Befund. Sinus 

transversus ([-/-]): Rander beidseits leicht schuppig. Sinus sigmoideus ([-/-]).

Orbitadach re. ([-]): zum lateralen Orbitawinkel deutlich schuppig (Abb. 14), ansonsten 

ohne Befund.

Mittelohr (-/-). Meatus acusticus internus (-/-).

Sinus maxillaris ([-]): pords, aufgelockert (physiologisch). Nasenhdhle ([-]): teilweise 

pords, im anterioren Bereich aufgelockert. Ductus nasolacrimalis li. (-).

Harter Gaumen ([-]): feinpords, grenzwertig. Auflagerungen am Alveolarrand ([-]): 

Rander pords. Porose Auskleidungen der Alveolen ([-]): kleine aufgelockerte Knochen- 

neubildungen an den Bildungsstellen der Zahnkeime; wohl noch physiologisch.

Gehorknochelchen

Bei der erneuten Durchsicht der Felsenbeine fand sich ein kleines Gehorknochelchen, 

der Steigbtigel (Stapes). Es handelt sich um den Steigbiigel der linken Korperseite 

(Abb. 15). Er weist keine Spuren krankhafter Veranderungen auf.

Gehorknochelchen sind relativ selten im archaologischen Befund nachgewiesen?6 

Besonders trifft dies fur den sehr grazilen Steigbiigel zu. Meistens wird der groBere und 

robustere Hammer und/oder AmboB gefunden?7

Die radiologische Untersuchung der Felsenbeine ergab keinen krankhaften Befund. 

Das knbcherne Labyrinth ist auf beiden Kbrperseiten regelhaft angelegt.

Postcraniales Skelett

Die Langknochen zeigen insbesondere an Humerus und Tibia an den proximalen und 

distalen Enden schuppige Strukturen. Diese schuppigen Bereiche sind besonders gut auf 

der auBeren Seite des linken Os ilii zu erkennen (Abb. 16). Hier konnte auch an ein 

schubweises Wachstum gedacht werden. Dabei ist unklar, ob es sich um postmortal 

veranderte Strukturen des physiologischen Knochenwachstums oder um Anzeichen 
oo

einer Mineralisationsstbrung, etwa im Sinne von Rachitis, handelt.

Radiologische Untersuchung

Die radiologische Untersuchung der Lang- und Beckenknochen durch den Verfasser 

ergab folgende Befunde: Im proximalen Abschnitt der rechten Tibia sind medial vier 

feine strahlendichte Linien zu sehen. Der Abstand zwischen ihnen ist fast regelmaBig, 

miBt jeweils etwa 1 mm. Sie konnten als - allerdings nur sehr schwach ausgepragte - 

Wachstumsstillstandslinien (Harris-Linien) interpretiert werden.39 Sie diirften ver.mut- 

lich sowohl in den letzten fotalen wie den ersten postnatalen Wochen gebildet worden 

sein. Bei einem Langenwachstum von etwa 10 mm im letzten Fetalmonat40 und einem 

Anted des proximalen Diaphysenabschnitts von etwa 43 Prozent laBt es sich so interpre- 

tieren, daB die Linien im Abstand von etwa einer Woche gebildet wurden.
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Abb. 16: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. AuBenseite 

des linken Os ilii des Neugeborenen

Weiterhin sind in den proximalen und distalen Bereichen der Langknochen „flachige“, 

strahlendichtere und -durchlassigere Bereiche vorhanden, wie sie gelegentlich bei peri

natal gestorbenen Individuen nachgewiesen werden konnen.41 Ihre Ursache bedarf noch 

der Erforschung. Das Darmbein weist mindestens zwei strahlendurchliissige „Linien“ 

auf, die vermutlich auf mindestens zwei Wachstumsstillstande hinweisen; auch hier diirf- 

ten sie im Wochenabstand entstanden sein.

Auswertung

Die an dem Wetzendorfer Sauglingsskelett vorhandenen Spuren krankhafter Veranderun- 

gen sind sehr diskret.

Auf der Lamina interna gibt es einen kleinen Hinweis auf ein weitgehend organisiertes,



182

schwaches epidurales Hamatom. Dieser Befund ist jedoch vom makroskopischen und 

lupenmikroskopischen Bild her als fraglich zu bezeichnen.

Der Befund ahnelt den Veranderungen, die bei einem Saugling aus dem fruhmittelal- 

terlichen Graberfeld Starigard/Oldenburg (Grab 1) festgestellt wurden, wo durch die 

rasterelektronenmikroskopische Untersuchung letzte Reste eines organisierten epidu- 

ralen Hamatoms wahrscheinlich gemacht werden konnten.42

Bei dem geringen Lebensalter des Individuums kann das Vorhandensein eines epidu- 

ralen Hamatoms mit einem Geburtstrauma in Verbindung gebracht werden. Dabei diirfte 

es zu GefaBan- bzw. -zerreiBungen im Bereich der Schadelnahte gekommen sein, die zu 

Blutungen in das Schadelinnere gefiihrt haben 43

Ob die schuppigen Bereiche auf der Lamina externa (Abb. 12) und im Bereich des 

Orbitadaches (Abb. 14) sowie an den Langknochenenden (Abb. 17) und des Beckens 

(Abb. 16) als Mineralisationsstorungen44 gewertet werden kbnnen oder nur ein postmor- 

tales Artefakt darstellen, ist nur mittels lichtmikroskopischer Untersuchungen am 

Knochendiinnschliff moglich45. Entsprechende Veranderungen konnten bereits mehrfach 

an friihmittelalterlichen Sauglingsskeletten nachgewiesen werden.46

Ob der letzte Wachstumsstillstand bzw. die letzten Stillstande ihre Ursache in dem - 

allerdings nur sehr diskreten - epiduralen Hamatom haben, laBt sich nicht ausschlieBen. 

Ihre perinatale Entstehung kann - mit der gebotenen Vorsicht - als Hinweis auf ein Gesche- 

hen im Zusammenhang mit der Geburt, z. B. ein Geburtstrauma, interpretiert werden.

W.-R. T.

Abb. 17: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4. Befund 854. Distales Ende des 

linken Humerus des Neugeborenen
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Die Tierknochen

Material

Bei den aus diesem Grubenbefund vorliegenden Tierknochen handelt es sich - gewisser- 

maBen als Zentralfund - um einen sorgfaltig niedergelegten, nahezu vollstandigen Pferde- 

schadel, dem lediglich der Unterkiefer und das Zungenbein fehlen (Abb. 18-19). 

Samtliche Schadelnahte sind noch offen. Von den sechs Milchschneidezahnen, die 

urspriinglich wohl samtlich vorhanden, d. h. noch nicht im Wechsel begriffen waren, 

fehlen vier; vorhanden sind der linke Id 2 und Id 3. Da die beiden Id 1 fehlen, sind die in 

den Alveolen steckenden I 1 des Dauergebisses beidseitig gut zu sehen. Ihr Durchbruch 

durch das Zahnfleisch stand jedoch nicht unmittelbar bevor. Von den Backenzahnen sind 

samtliche Milchmolaren vorhanden, desgleichen beide M 1 (Abb. 20-21). Die M 2 befin- 

den sich im Durchbruch und haben ihre endgiiltige Hohe noch nicht erreicht. Dieser 

Befund laBt nach Angaben von K.-H. Habermehl47 auf ein Alter von 2 - 2 16 Jahren 

schlieBen. Die Alveolen fur die sehr kleinen Milcheckziihne, die selbst nicht mehr 

vorhanden sind, deuten auf einen jungen Hengst. Vor der Backenzahnreihe befindet sich 

beidseitig der rudimentare P 1, der auch an den Pferden aus dem germanischen Opfer- 

moor bei Oberdorla nachgewiesen werden konnte.49 Zwei Impressionen im Bereich des 

Os frontale bzw. des rechten Os nasale (Abb. 22) kbnnten von Schlagen zur Betaubung 

oder Tbtung des Tieres herriihren (vgl. hierzu die palaopathologischen Ausfiihrungen).

Da sich das Tier zum Zeitpunkt des Todes noch im Wachstum befand, wird auf MaBan- 

gaben verzichtet. Zur Groborientierung sei hier lediglich die Profit- bzw. Scheitellange50 

mitgeteilt: ca. 351 mm.

Die iibrigen Tierreste vermitteln den Eindruck normalen Siedlungsabfalls. Viele liegen 

als unbestimmbare Knochensplitter vor. Die meisten der bestimmbaren Stiicke weisen, 

insbesondere an den Gelenkenden, BiBspuren auf, die wohl von Hunden herriihren. 

Daher ist anzunehmen, daB die Knochen- bzw. Schlachtstiicke nicht sofort in den Boden 

gelangt sind. Altersangaben zu den einzelnen Fundstiicken folgen den Angaben von 

O. Zietzschmann/O. Krolling.51 Im einzelnen konnten bestimmt werden:

Vom Rind (mindestens zwei Individuen):

- linkes Hornzapfen-Fragment, wohl jiingerer Stier

- linkes Unterkiefer-Fragment (Processus articularis/P. muscularis), noch nicht erwachsen

- linkes Unterkiefer-Fragment (Teil der Alveolen, lingual)

- linkes proximales Radius-Fragment (lateraler Bandhocker und Teile der Gelenkflache 

abgebissen), wohl adult

- linkes Radius-/Ulna-Diaphysen-Fragment

- loses linkes distales Metacarpus-Epiphysen-Fragment

- linkes (distales) Femur-Diaphysen-Fragment

- rechtes Tibia-Diaphysen-Fragment

- Epistropheus-Fragment ohne caudale Epiphyse

- craniales Sacrum-Fragment mit verwachsener Epiphyse
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Abb. 18: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Pferdeschadel von dorsal. M. 1:3

Abb. 19: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Pferdeschadel, Seitenansicht links, 

Os temporale mit Impressionsfraktur. M. 1:3
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Abb. 20: Wetzendorf, Burgenlandkreis. Fst. 4, Befund 854. Pferdeschadel, Seitenansicht 

der Backenzahnreihe rechts, M 2 im Durchbruch. M. 2:3

Abb. 21: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Pferdeschadel mit beiden 

Backenzahnreihen, palatinal. M. 2:3
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Abb. 22: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Ubersicht fiber die 

Impressionsfrakturen im Stirnbereich des Pferdeschadels

Von Schaf/Ziege (mindestens drei Individuen):

- linkes Oberkiefer-Fragment mit Pd2'4, geschatztes Alter: 3 - 4 Monate

- linkes Unterkiefer-Fragment mit P2-M3, Alter: ca. 1 U Jahre

- rechtes Unterkiefer-Fragment mit P4-M3, geschatztes Alter: 2 - 3 Jahre

- linkes Unterkiefer-Fragment (Processus articularis/P. muscularis)

- vollstandiger rechter Radius (wohl Schaf), distale Epiphysenfuge noch sichtbar, Alter: 

ca. 3 Vi Jahre

- rechtes Radius-Diaphysen-Fragment

- rechtes Metacarpus-Diaphysen-Fragment

- Metacarpus-Diaphysen-Fragment

- rechtes Tibia-Diaphysen-Fragment (proximal mit frischen Briichen, distal mit BiBspuren, 

daher urspriinglich wohl nicht zerschlagen)

- linkes Tibia-Diaphysen-Fragment

- Tibia-Diaphysen-Fragment

- linker Metatarsus (proximal abgeschlagen, distal abgebissen)

- linkes distales Metatarsus-Fragment

- Metatarsus-Diaphysen-Fragment

Vom Schwein (mindestens fiinf Individuen):

- linker oberer Caninus (weiblich)

- rechter P3

- linke Scapula (proximal defekt, distale Gelenkflache cranial angefressen)
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- rechtes proximales Humerus-Fragment mit loser Epiphyse

- rechtes proximales Humerus-Fragment ohne Epiphyse, relativ klein, Alter: wohl < drei 

Monate

- rechtes distales Humerus-Fragment mit verwachsener Epiphysenfuge

- rechtes distales Humerus-Fragment, Gelenkende abgebissen

- linkes distales Humerus-Fragment ohne Epiphyse, sehr schlank, Alter: deutlich < 1 Jahr

- linkes distales Humerus-Fragment, sehr schlank wie voriges Stuck, Gelenkende abge- 

schlagen oder abgebissen

- rechter Metacarpus IV ohne distale Epiphyse, Alter: < 2 Jahre

- rechter Metatarsus III und IV, beide mit vollstandig verwachsener Epiphysenfuge, 

Alter: > 2 Jahre

- rechtes Os tarsi centrale

Vom Pferd (mindestens ein Individuum):

Phalanx prima, proximal mit vielen BiBspuren, distales Gelenkende abgefressen 

Epistropheus-Fragment, wurde langs gespalten

Insgesamt liegen vom Rind zehn, von Schaf/Ziege 15, vom Schwein zwolf und vom 

Pferd (ohne den Schadel) zwei Fundstiicke vor. Letztere diirften mit demjenigen Tier, 

von dem der Schadel stammt, nichts zu tun haben, da sie wahrscheinlich von (einem) 

alteren Pferd(-en) stammen als jener Schadel. Reste von Hunden und Wildtieren konnten 

nicht nachgewiesen werden. Den 39 bestimmbaren Funden stehen 14 Rippenfragmente 

von Tieren in der GrbBe kleiner Wiederkauer oder Schweine sowie weitere 32 

unbestimmbare Knochenfragmente gegenuber, groBtenteils kleinste Splitter. Angesichts 

der geringen Fundzahlen und des besonderen Charakters des Grabungsbefundes verbie- 

tet es sich von selbst, Betrachtungen fiber die Fundanteile der einzelnen Haustiere anzu- 

stellen. Trotzdem sei der Hinweis erlaubt, daB sich, zumindest nach der Fundzahl, relativ 

ausgeglichene Fundanteile der sicherlich auch hier wirtschaftlich bedeutsamsten Haus

tiere Rind, Schaf/Ziege, Schwein andeuten. Dieser Eindruck, wenngleich er an umfang- 

reicherem Material aus vergleichbaren Grabungsbefunden iiberpriift werden muBte, findet 

zumindest an bisher vorliegenden archaozoologischen Befunden an mitteldeutschem 

Siedlungsmaterial keine Entsprechung. Dort war, nach den Fundzahlen zu urteilen, in der 

Regel das Rind haufigstes Haustier, das Schwein stand erst an dritter Stelle.52

H.-J. D.

Die paliiopathologische Untersuchung des Pferdeschadels

Der Pferdeschadel wurde neben der archaozoologischen Bearbeitung auch einer palao- 

pathologischen Untersuchung durch den Verfasser zugefiihrt. Folgende Fragen sollten 

primar geklart werden: 1. Todesursache. 2. 1st der jetzige Zustand des Schadels das 

Ergebnis nattirlicher Dekompositionsvorgange oder wurde der Pferdeschadel einer post- 

mortalen Manipulation unterzogen? AuBerdem wurden weitere Beobachtungen zur 

Palaopathologie notiert.
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Abb. 23: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Impressionsfraktur, 

(partieller Einbruch) auf dem Os frontale des Pferdeschadels

Todesursache

Die lupenmikroskopische Befundung der Lamina externa des Schadeldaches ergab drei 

Defekte, die aufgrund ihrer Auspragung als Impressionsfrakturen bezeichnet werden kbn- 

nen. Sie weisen alle drei einen sehr ahnlichen Durchmesser auf, der etwa 26 mm betragt. 

Zwei Impressionen befinden sich im Stirnbereich (Abb. 22): eine auf dem rechten Os 

nasale, die andere in der Mitte des vorderen Bereichs des Os frontale. Die dritte Impres

sion ist im Bereich des linken Os temporale lokalisiert (Abb. 19). Es handelt sich um 

Spuren stumpfer Gewalt. Die Patinierung der Rander und Bruchflachen entspricht der an 

dem iibrigen Schadel, so dab sicher von antiken Defekten ausgegangen werden kann. Ein 

Grabungsartefakt ist somit auszuschlieben.
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Die Impression auf dem Os frontale ist unvollstandig, zeigt aber recht eindeutig eine 

unregelmaBig fiinfeckige Form (Abb. 23). Mittig befindet sich ein weiterer Defekt der 

Lamina externa. Allerdings ist nur im aboralen Bereich das Schadeldach etwa 1-2 mm 

eingedriickt. Der Defekt auf dem Os nasale zeigt einen Einbruch von drei Fragmenten 

(Abb. 24). Diese ragen etwa 5 mm in den Schadel (Stirnhbhle) hinein.

Lage und Auspragung der Impressionsfrakturen lassen eine Rekonstruktion des Ereig- 

nisses zu: Zuerst bekam das Pferd zwei Hiebe vor die Stirn. Sie miissen recht schnell 

hintereinander ausgefiihrt worden sein. Es ist moglich, dab diese von vorn geftihrt war

den. Die Hiebe auf die Stirn diirften sicher zur Betiiubung des Tieres geftihrt haben. Die 

Impression im Bereich des Os nasale ftihrte zur Erbffnung der Stirnhbhle, was zu einer 

Vereiterung und als Komplikation zu einer Sepsis und damit fiber kiirzere oder langere 

Zeit zum Tod hatte fiihren kbnnen. Der dritte Hieb erfolgte, als der Kopf des Tieres auf 

der rechten Seite lag. Der Hieb wurde mit solcher Gewalt geftihrt, daB ein Stuck des 

Schadeldaches geradezu ausgestanzt und zusammen mit dem Hiebwerkzeug in das 

Gehirn des Tieres gebohrt wurde (Abb. 25). Solche ausgestanzten Areale werden gele- 

gentlich in (menschlichen) Schadeln gefunden.53 Dieser Hieb war mit Sicherheit sofort 

tbdlich.

Die Form und Auspragung der Impressionsfrakturen erlauben auch Riickschliisse auf 

das verwendete Werkzeug.54 Die Abmessungen belegen eindeutig, daB nur ein Werk- 

zeug benutzt wurde. Der Stanzdefekt auf dem Os parietale zeigt, daB es sich um ein Gerat 

mit unregelmaBig fiinfeckiger Bahn gehandelt haben diirfte, bei dem die Ecken vielleicht 

gekappt waren. Im Gerateinventar latenezeitlicher Siedlungen finden sich entsprechende 

Werkzeuge. In Frage kommt am ehesten ein eiserner Schmiedehammer.55 Die unregel

maBig fiinfeckige Form kann dadurch entstanden sein, daB die Bahn durch langeren 

Gebrauch ihre - wohl viereckige - Form verloren hat. Entsprechendes ist bei vielen prahi- 

storischen Hammerfunden zu beobachten. Ein schbnes Beispiel fur einen Hammer mit 

einem Durchmesser von etwa 25 mm findet sich unter den Eisenfunden von Sanzeno am 

Nonsberg.56 Der Defekt auf dem Os nasale deutet weiterhin an, daB die Bahn des Ham

mers eben oder nur wenig gewblbt gewesen sein diirfte. Eine starker gerundete Bahn 

hatte einen anders geformten Defekt verursacht.

Dekomposition oder Manipulation?

Die Fossae mandibularis zeigen kleine Defekte, die eher mit Dekompositionsprozessen 

als mit einer Exartikulation in Verbindung zu bringen sind.

Auf der Schadelunterseite, in der Nahe des Hinterhauptloches, ist ein Defekt zu erken- 

nen, der durch ein scharfes Werkzeug, z. B. Beil/Axt, verursacht wurde. Sagespuren wur- 

den nicht beobachtet. Die leicht gewinkelte Struktur kbnnte darauf hindeuten, daB hier 

zwei Hiebe geftihrt wurden. Beim letzten blieb die Klinge im rechten Condylus occipitalis 

stecken. Um sie wieder herausziehen zu kbnnen, wurde das Werkzeug verkantet, wobei 

ein Knochenstiick absprang und eine charakteristische Defektform erzeugt wurde 

(Abb. 26)?7 Die durchtrennte Spongiosa compacta ist besonders an den Randern post

mortal verandert, an zwei kleinen Stellen glanzt sie noch. Die Patina entspricht der der iib- 

rigen Calvaria, so daB ein Grabungsartefakt ausgeschlossen werden kann.

Das rechte Jochbein fehlt. Ob sein Fehlen perimortal oder grabungsbedingt ist, laBt 

sich nicht sicher feststellen.
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Abb. 24: Wetzendorf, Burgenlandkreis. Fst. 4, Befund 854. Impressionsfraktur auf dem 

rechten Os nasale des Pferdeschadels

Abb. 25: Wetzendorf, Burgenlandkreis. Fst. 4, Befund 854. Impressionsfraktur (Stanzdefekt) 

auf dem linken Os temporale des Pferdeschadels



191

Abb. 26: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854, Hinterhauptscondylen  

des Pferdeschadels von caudoventral

Auf der Lamina externa des Schadeldaches sind an mehreren Stellen diskrete Spuren 

vorhanden, die auf eine postmortale Manipulation weisen. Zum einen handelt es sich um 

Schnittspuren. Teilweise sind sie recht fein ausgebildet und finden sich quer zur Sutura 

frontalis in der Nahe der einen Impressionsfraktur. Diese feinen Spuren verlaufen paral

lel zueinander (Abb. 27). Da sich auf ihnen feme Versinterungen befinden, miissen sie alt 

sein. Die Spuren konnten beispielsweise beim Entfernen der Kopfhaut entstanden sein. 

An einer anderen Stelle ist eine x-fbrmige Spur vorhanden (Abb. 28). Die Entscheidung, 

ob alt oder rezent, ist derzeit nicht sicher zu treffen.

Die an Schadeldach und Schadelbasis nachgewiesenen alten Defekte deuten darauf 

hin, dab nach dem Tode des Pferdes an dessen Schadel Manipulationen durchgefiihrt 

wurden. Wie und zu welchem Zweck dies im einzelnen geschah, mub derzeit offen 

bleiben. Wie erfolgte die Auslbsung des Unterkiefers auf der linken oder rechten 

Korperseite und wie wurde die sehr kraftige Kaumuskulatur durchtrennt, ohne z. B. am 

Schlafenbein Schnittspuren zu hinterlassen? Selbst ein Abkochen des Schadels hatte das 

Herausldsen des Unterkiefers nicht wesentlich erleichtert, abgesehen davon, dab sich 

makroskopisch keine Spuren fanden, die auf Hitzeeinwirkung hinweisen konnten. Den- 

noch ist nach dem derzeitigen Erkenntnisstand eher zu vermuten, dab der Unterkiefer 

gewaltsam herausgetrennt wurde. Dies erscheint uns wahrscheinlicher als ein Abwarten 

der natiirlichen Dekompositionsprozesse. Auch bei diesen diirfte die Kaumuskulatur auf 

keinen Fall in wenigen Wochen vergangen sein.
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Abb. 27 (links): Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Schnittspuren auf dem rechten 

Os nasale des Pferdeschadels, lateral der Sutura „nasalis“, M. 1:3

Abb. 28 (rechts): Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Schnittspuren auf der Sutur 

zwischen dem linken Os nasale und linken Os frontale des Pferdeschadels, M. 1:3

Sonstiges

In den Foramina infraorbitalia sind feine, porbs-plattenartige Auflagerungen zu erken- 

nen, die eindeutig durch einen intravitalen ProzeB bedingt sind.

Der Pd 3 des linken Oberkiefers weist am Rand der Occlusalflache der mesio-buccalen 

Saule eine Schmelzabsplitterung auf, die intravital entstanden sein diirfte. Der M 1 des 

rechten Oberkiefers (Abb. 29) weist zwischen der mesialen und mittleren Saule eine 

unregelmaBig gestaltete, tiefe lochformige Schmelzbildungsstbrung auf. Sie liegt nah zur 

Occlusionsflache. In Analogic zu Auspragungen beim Menschen kann der Defekt als 

Foramen caecum bezeichnet werden. Er diirfte aufgrund seiner Position perinatal 

entstanden sein. Eine solche Schmelzhypoplasie kann auch bei Tieren als Priidelektions- 

stelle fur Karies angesehen werden. Allerdings tritt Karies bei Pferden nur selten auf.

Der M 2 befindet sich auf beiden Kieferseiten im Durchbruch. Nicht nur der Alveolar- 

rand, sondern das gesamte Areal bis zur Riickwand des Sinus maxillaris ist im Zuge des 

Zahndurchbruchs deutlich umgebaut. Die Veranderungen weisen auf einen entziindli- 

chen ProzeB58 hin (Abb. 30). Dieser ProzeB ist letztlich als physiologisch anzusehen.

Die Alveolarrander der Milchmolaren sowie beider M 1 zeigen ebenfalls leichte Ent- 

ziindungszeichen (Parodontitis). Sie kbnnen als Folge der an den meisten Zahnen ausgebil- 

deten Zahnsteinbelage interpretiert werden. Sie fuhrten zu Lebzeiten des Pferdes zu einer 

Entziindung des Zahnfleisches (Gingivitis)59, die bei chronischem Verlauf, der bis in die Ge-
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Abb. 29: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Lochformiger Schmelzdefekt auf der 

Buccalseite des rechten M 1 des Pferdeschadels

Abb. 30: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Entziindliche Veranderungen der Al

veole des rechten M 2 des Pferdeschadels, durch den Zahnbruch bedingt
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genwart bei den meisten Pferden angenommen werden kann, auch auf den Alveolarknochen 

iibergreift. Ihre geringe Auspragung entspricht dem jugendlichen Alter des Hengstes.

W.-R. T.

Zur Interpretation

Auf der Grubensohle wurde der schon erwahnte Pferdeschadel angetroffen (vgl. 

Abschnitt 1. Befund und Funde). Er lag somit deutlich tiefer als die Mehrzahl der anderen 

Tierknochen und ist eher als die iibrigen Funde in die Grube gelangt. Die Fundposition 

des Schadels deutet, anders als die oben aufgefuhrten Knochen und Knochenfragmente, 

darauf hin, daB er ganz bewuBt und mit Sorgfalt niedergelegt wurde. Auch die Tatsache, 

daB der Unterkiefer mitsamt dem Zungenbein fehlt, spricht dagegen, daB es sich hierbei 

um „entsorgten” Kiichenabfall handelt. Wurde man von einer solchen Annahme ausge- 

hen, so ware kaum zu erklaren, weshalb man den Unterkiefer vom Schadel getrennt und 

anschlieBend den Schadel ohne Unterkiefer in die Grube geworfen haben soil.

Die einzelnen Beweggriinde jener Handlungen, denen der vorliegende, nicht alltagli- 

che Grabungsbefund seine Existenz verdankt, bleiben zwar im Verborgenen, jedoch liegt 

es nahe, einen religios-kultischen Hintergrund anzunehmen. Die getroffene Aussage, daB 

es sich bei den iibrigen Knochenfunden um Siedlungsabfall handelt, ist insofern teil- 

weise zu relativieren, als den wenigen Knochenfunden jeder Tierart relativ hohe Min- 

destanzahlen der Individuen gegenuberstehen, zumindest bei Schaf/Ziege und Schwein. 

Insbesondere bei den sechs Humerusfragmenten vom Schwein, die mindestens fiinf Indi

viduen reprasentieren (Abb. 31), ware an speziell ausgewahlte Fleischstiicke zu den-

Abb. 31: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854. Zwei proximale und vicr distale Humerus- 

fragmente von mindestens fiinf Schweinen unterschiedlichen, iiberwiegend jugendlichen Alters
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ken.60 Als Wegzehrung fur den bestatteten Saugling konnen sie gewiB nicht angesehen 

werden, da sie keine altersgerechte Speise darstellen, wohl aber als Teil einer symboli- 

schen Speisebeigabe (vgl. den Abschnitt „Das Becher-Ldffel-Ensemble“ weiter vorn).

H.-J. D.

Vergleichbare Befunde

Vorbemerkung

Die Diskussion von vergleichbaren Befunden orientiert sich im folgenden an den durch 

den Wetzendorfer Befund vorgegebenen Kategorien Siedlungsbestattung, Sauglings- 

bestattung und (Teil-)Bestattungen bzw. Opferung von Pferden. Die Befundlage wird fur 

die vorromische Eisenzeit dadurch erschwert, daB sich oftmals keine eindeutige Tren- 

nung zwischen den jeweiligen Kategorien feststellen laBt.

So sind beispielsweise aus Chietres (Schweiz) und Beilngries in Bayern zwei rituell bzw. 

kultisch zu deutende Schadelbestattungen von einem Saugling und einem Kleinkind aus 

dem Friedhofsareal (!) bekannt geworden.61

Weitere Aspekte des geistigen Lebens, wie die Funde von Menschen- und Tierknochen 

bzw. Skeletten in Hohlen oder Opferschachten (diese wiederum liegen z. T. innerhalb der 

Siedlungen), bleiben im wesentlichen unberticksichtigt.62

Sauglingsbestattungen

Der aus Wetzendorf, Fst. 4, Befund 854, bekannt gewordene Befund steht im Saale- 

Unstrut-Gebiet nicht allein. Bei den noch nicht abgeschlossenen Ausgrabungen auf dem 

etwa 2 km weiter nordlich, auf dem anderen Ufer der Unstrut gelegenen, mehrperiodigen 

Fundplatz Karsdorf 9, Burgenlandkreis, wurden in verschiedenen eisenzeitlichen Befunden 

sowohl Einzelknochen als auch Skelettpartien bzw. vollstandige Skelette von Feten, Neo- 

naten und Kleinkindem unter sechs Monaten entdeckt.63 Insgesamt liegen zwei vollstan

dige und zwei in groBeren Abschnitten belegte Skelette vor. Hinzu kommen noch mehrere 

Einzelknochen, so daB von mindestens zehn eisenzeitlichen Individuen ausgegangen wer

den muB (unpublizierte Befunde). Diese Fundzahl ist, verglichen mit anderen Siedlungs- 

platzen, relativ hoch.64

Die Befunde aus Karsdorf ergaben somit vollstandige Sauglingsskelette und Einzel

knochen. Ahnliches ist auch von anderen Fundplatzen bekannt.65 Bei der Bewertung von 

Einzelknochen stellen sich grundsatzlich folgende Fragen: 1. Handelt es sich um eine 

primare, d. h. intentionelle Niederlegung einzelner Knochen, 2. sind unvollstandige Ske

lette den Erhaltungsbedingungen (Bodenverhaltnissen) geschuldet, oder 3. handelt es sich 

um Verlagerungen durch jiingere Stdrungen, die in keinem Zusammenhang zur Grab- 

legung stehen (z. B. Grube schneidet Grab).

Bei Funden von zwei oder mehreren Knochen aus verschiedenen anatomischen 

Regionen (z. B. obere und untere Extremitat) kann aus osteologischer Sicht durchaus 

von dem Vorliegen eines Individuums ausgegangen werden. Dies um so mehr, als die 

Grubenzusammenhange in den meisten Fallen nicht detailliert genug untersucht wurden 

und die Verftillung auch nicht geschlammt werden konnte.

In der eisenzeitlichen Siedlung von Schonburg bei Naumburg, Burgenlandkreis, befan-
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den sich unter den Tierknochen von zwei Gruben Knochen von menschlichen Kleinkin- 

dern sowie in zwei weiteren je ein Femurfragment eines Erwachsenen. Die spathallstatt-/ 

friihlatenezeitliche Grube 19 ergab ein vollstandiges Skelett eines drei- bis fiinfmonatigen 

Sauglings (Bestimmung durch M. Teichert). Das Kleinkindskelett lag mitten in der 

Grube.66 Der Ausgraber W. A. v. Brunn schreibt in seinem Grabungsbericht von Kinder- 

knochen in der latenezeitlichen Grube 40a. Sie waren bei der Tierknochenbearbeitung 

allerdings nicht mehr vorhanden.67 Unter dem keramischen und kndchernen Fundmaterial 

verdient die Knochenspitze aus Grube 40a besondere Erwahnung.68

Aus Luttchendorf, Ldkr. Mansfelder Land, ist ebenfalls eine Neonatenbestattung im 

Bereich einer latenezeitlichen Siedlung bekannt.69

In der latenezeitlichen Siedlung Norten-Hartenberg „Steinbuhl“, Ldkr. Northeim, 

stellte H. Reichstein70 bei der Bearbeitung der Tierknochen aus dem Grubenkomplex 20/ 

24 ebenfalls menschliche Skelettreste fest. Unter den iiberschlagig 1250 Fundobjekten 

sind neben Fragmenten von Graphitton- und Drehscheibenkeramik ein Glasbruchstiick, 

ein dreieckiger Giirtelhaken und ein Fibelfragment hervorzuheben.71 Nach der anthropo- 

logisch-palaopathologischen Bearbeitung durch K. Kreutz72 handelt es sich um die Reste 

eines zu groBen Teilen erhaltenen, zwei- bis sechsmonatigen Sauglings. Er wies endocra- 

nial deutliche Spuren meningealer Reizungen auf.

Auf der bekannten spatlatene- bis friihvblkerwanderungszeitlichen Wurt Feddersen 

Wierde wurden vier Kindergraber ausgegraben.73 Allerdings sind heute nur noch die Ske

lettreste von zwei Individuen vorhanden.74 Sie gehbren zu einem Neugeborenen und 

einem etwa dreijahrigen Kind. Das Neugeborene (Siedlungshorizont 2: 1.-2. Jh. n. Chr.) 

war unter dem Herd eines Hauses beigesetzt worden.7?

Im nachfolgenden Uberblick werden die aus dem Kernbereich der keltischen Kultur 

bekannten Sauglingsbestattungen vorgestellt.

So wies O. Paret 1932 auf die Sauglingsbestattung von Muhlhausen am Neckar hin: 

Die latenezeitliche Grube, in der das Skelett mittig bestattet war, enthielt neben Tier

knochen und zahlreichen Keramikfragmenten sieben Spinnwirtel.76

In einer in den 1940er Jahren untersuchten Grube aus der bekannten latenezeitlichen 

Siedlung Basel-Gasfabrik wurden neben einem Pferdelauf noch drei Frauen, drei Kinder 

und ein Neugeborenes gefunden.77 Diesen Befund deutet R. Wyss78 als Opferschacht. 

T. Petitpierre wies darauf hin, daB die bisher bekannten sechs Bestattungen von Neuge

borenen aus den Grabungen seit 1970 stammen.79

Insgesamt 17 Sauglingsbestattungen sind aus der spathallstattzeitlichen Siedlung Gam

sen im Wallis bekannt.80

In Breisach-Hochstetten sind aus mittel- und spatlatenezeitlichen Siedlungsgruben Ein- 

zelknochen von reifen Feten bzw. Neonaten (IX 3/4 bzw. etwas fiber X Lunarmonate) 

bekannt geworden.81

Fur die drei nahezu vollstandig erhaltenen Sauglingsskelette (1-6 Monate alt) der Heune- 

burg stellt J. Wahl die Frage, „ob es sich hierbei uberhaupt um reguliire Bestattungen“ han- 

dele. 82 E. Gersbach antwortet, daB aufgrund fehlender Grabgruben und Grabbeigaben eine 

Deutung als Opfer des Kriegsgeschehens offensichtlich sei.83 Bei den zahlreichen Einzel- 

knochen ist eine zuverliissige Differenzierung zwischen Kriegsopfern und intentionellen 

Grablegungen nicht moglich.84

Auf der Fundstelle Nonnenbuckel bei Heilbronn-Neckargartach konnte unter den mensch

lichen Skelett- und Knochenresten von Erdwerk I ein Neonatus erschlossen werden.85

Unter den zahlreichen Funden menschlicher Knochen aus dem keltischen Oppidum
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von Manching befand sich - im Gegensatz zu verschiedenen Erwachsenenskeletten - 

kein vollstandiges Sauglingsskelett, dagegen aus etwa 40 Befunden Einzelknochen von 

Neonaten.86 Die Zahl der Individuen ist aufgrund der erhaltenen Femora mit mindestens 

14 und maximal mit 40 zu veranschlagen. Unter diesen befindet sich ein Fetus. Hinzu 

kommen zehn weitere Knochen von mindestens zwei Neonaten, die bei den neueren 

Ausgrabungen geborgen wurden.87 Bemerkenswert ist, daB in Grube 822 auBer den zwei 

Neonaten auch zwei kleine Mittellatene-Drahtfibeln aus Bronze gefunden wurden, die 
oo

durchaus als Beigabe gewertet werden kbnnen.

Von der latenezeitlichen Siedlung Ehrenburg in Oberfranken ist aus einer Abfallgrube ein 

im Verband befindliches Neonatenskelett ohne Extremitatenknochen bekannt geworden. Es 

wird als Beleg fur einen „GenuBkannibalismus“ gedeutet.89 Diese Interpretation ist nicht 

zwingend.

Aus dem bayerischen Raum anzuschlieBen ist femer die wohl hallstattzeitliche Klein- 

kindbestattung mit GefaBbeigaben aus der Siedlung von Teugn, Ldkr. Kelheim.90

Aus Osterreich sind Sauglingsbestattungen von mehreren Siedlungsplatzen bekannt: So 

wurden in der Siedlung Ramsautal am Diirrnberg im Bereich des Hauses 5 im pra- 

historischen Kanal insgesamt acht Sauglingsskelette geborgen. Der Ausgraber mochte 

diese nicht im Sinne eines Bauopfers deuten, sondern als Ausdruck rechtlich-grabzeremo- 

nieller Vorstellungen.91 Vom Leopoldsberg in Wien ist eine mutmaBlich latenezeitliche 

Sauglingsbestattung bekannt. Im Ellenbogenbereich des Toten wurde ein Eisenfragment 

geborgen. Aus dem Verwaltungsbezirk St. Polten sind Neonatenbestattungen von den 

Siedlungen Franzhausen, Flur Kokoron und Inzersdorf-Walpersdorf bekannt.93

Die hohe Anzahl von Neonatenfunden (neun Skelette) aus der Siedlung von Radovesice 

in Bohmen korrespondiert mit einem nur geringen Nachweis von Kleinkindern auf dem 

zugehorigen Graberfeld.94

In Britannien lebte die in vorromischer Zeit gangige Praxis, Sauglinge und Kinder im 

Siedlungsareal zu bestatten, noch weit bis in die rbmische Zeit fort.95

Aus Italien sind Kbrperbestattungen von Sauglingen in Siedlungen bzw. getrennten 

Grabbezirken seit der ausgehenden Urnenfelderzeit nahezu regelhaft vertreten.96

Auf Beispiele aus dem franzosischen und spanischen Raum, die in ihrer Deutung 

jedoch wenig eindeutig sind, verweist D. KrauBe.97

Bestattungen von Fbten, Neonaten und Sauglingen auf eisenzeitlichen Graberfeldern 

sind relativ selten98 und in der Regel deutlich unterreprasentiert. Die Kinder der Alters- 

gruppe null bis ein Jahr bilden aber aus biologischer Sicht diejenige Gruppe, die die 

hochste Sterbewahrscheinlichkeit besitzt." Ihr Fehlen auf den Graberfeldern ist daher 

mit Sicherheit kein Hinweis auf ein biologisches Geschehen im Sinne geringer 

Sauglingssterblichkeit, sondern stellt ein sozio-kulturelles und erhaltungsbedingtes/ 

taphonomisches Problem dar.

In Kelheim (Oberpfalz) wurde ein (spat-)latenezeitliches Graberfeld ausgegraben, auf 

dem tiberwiegend Sauglinge bestattet wurden. Betrachtet man den von J. Kluge100 

vorgelegten Graberfeldplan, so fallt auf, daB sich die Neonatengraber deutlich grup- 

pieren. Es ist eine raumlich abgesetzte Grabergruppe vorhanden, die ausschlieBlich aus 

Neonaten besteht. Auch die Neonatengraber, die sich in der Nahe von Erwachsenen- 

grabern befinden, weisen eine raumliche Trennung zu diesen auf. Im Gegensatz zu Sied- 

lungsbestattungen, die oftmals beigabenlos sind bzw. wo sich Beigaben nicht eindeutig 

einer Bestattung zuordnen lassen, sind die Graber aus Kelheim nur in wenigen Fallen 

ohne materielle Reste. In der Regel sind MiniaturgefaBe vorhanden. Bemerkenswert sind



198

unter den Beigaben des Grabes 3 eine Nauheimer Fibel und vier aufeinanderfolgende 

rechtsseitige Rippenstiicke eines Jungschweines.

Ein ahnliches Bild laBt sich fur die fruhhallstattzeitliche Nekropole „Am Urnenfeld“ 

von Kelheim zeichnen. Die insgesamt 33 Bestattungen verteilen sich auf 16 Brandgraber 

und 17 Kdrpergraber. Unter letzteren befinden sich neun Sauglingsbestattungen, die sich, 

von einer Ausnahme abgesehen, um das Hiigelgrab 34 gruppieren. Toneme Tassen und 

Becher dominieren unter den Beigaben, in fiinf Fallen wird fiir die ausschlieBlich den 

Sauglingen mitgegebenen Anhanger eine Deutung als Amulett erwogen. Als einziges 

Sauglingsgrab weist die Bestattung Nr. 18 Knochen des Hausschweins (Tibia, Ober-/ 

Unterkiefer) auf.101

Pferdeschadel und Pferdebestattungen

Hinsichtlich der Beigabe von Pferdeschadeln ist darauf zu verweisen, daB in Manching je 

einmal ein Pferdeschadel ohne Unterkiefer mit einem menschlichen Gesichtsschadel, 

einem menschlichen Oberschenkelbein und einem Hundeschadel vergesellschaftet aufge- 

funden wurde. Fiir das erstgenannte Beispiel schlieBt G. Lange102 ein Opfer nicht aus. 

Desgleichen wird fiir die 1984-1987 geborgenen singularen Pferdeschadel, die „keine Spu- 

ren artifizieller Beschadigung oder auffallige Besonderheiten“ zeigten und wohl „als Abfall

1 CH 
in die Grube gelangten“, eine urspriinglich kultische Bedeutung nicht ausgeschlossen. 

Bereits 1971 hatte J. Boessneck einen aus einer Siedlungsgrube stammenden und nahezu 

vollstandig erhaltenen Pferdeschadel vorgestellt.104 Auch die jiingsten Grabungen in 

Manching bestatigten die Rolle des Pferdes im Bereich der sog. „kultischen Riten“: Wur- 

den doch in einem Brunnen menschliche Knochen, Teile eines Pferdes und ein vollstandig 

erhaltenes GefaB entdeckt.105

Siedlungsbestattungen von Pferden sind aus Baden-Wiirttemberg bekannt.106 Die 

besondere Rolle des Pferdes als Opfertier in den im heutigen Frankreich liegenden Hei- 

ligtiimern der Kelten weist fiber den engeren Rahmen der Siedlungsbestattungen 

hinaus.107

Die Vergesellschaftung von Saugling und Pferdeschadel ordnet sich zwanglos in einen 

neuerdings im Unstruttal nachgewiesenen eisenzeitlichen Brauch ein108, bei dem reife 

Fdten oder Neugeborene mit Pferden und/oder Hunden zusammen bestattet wurden. Aus 

welchem Grund dies geschah, muB derzeit offen bleiben. Hinweise auf die Todesursache 

von Mensch und Tier konnten noch nicht gefunden werden, doch sind weitere Untersu- 

chungen abzuwarten. AuBerdem liegen aus verschiedenen eisenzeitlichen Gruben aus 

Karsdorf, Burgenlandkreis, isolierte Pferdecalvaria vor.

Eine vergleichende Diskussion der hallstatt- und latenezeitlichen Befunde aus dem 

unweit der Unstrut gelegenen Opfermoor von Oberdorla, Unstrut-Hainich-Kreis, wird 

erst nach Vorlage des archaologischen Befundes mbglich sein.109

Ergebnisse des Vergleichs

Die Durchsicht vergleichbarer Befunde ergibt, daB in mehreren Fallen die mittige Depo- 

nierung der Neonaten in den Gruben (Schonburg und Muhlhausen) bzw. des Pferdescha- 

dels (Wetzendorf) als Hinweis auf eine intentionelle, sorgsam durchgefiihrte Niederlegung
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gewertet werden kann. Die Beigabe von Fibeln ist in vier Fallen iiberliefert (zweifach in 

Manching Grube 822, Norten-Hardenberg „Steinbuhl“, Wetzendorf 4); der Befund von 

der Ehrenburg (randliche Lage des unvollstandigen Sauglings in der Grube, Fragmente 

von drei Fibeln) ist im vorliegenden Rahmen als auBergewbhnlich zu bezeichnen.

In drei Sauglingsgrabern, namlich Kelheim Grab 3, Kelheim „Am Urnenfeld“ Grab 18 

und Wetzendorf Befund 854 konnte die nicht altersgerechte Beigabe von Schweine- 

knochen nachgewiesen werden.

Fur die Kombination von Pferden bzw. Pferdeschadeln mit menschlichen Skelettresten 

sind die nachsten Parallelen im benachbarten Karsdorf und dem Oppidum von Manching 

bekannt. Hier sind besonders die drei Pferdeschadel ohne Unterkiefer als Vergleichsbe- 

fund hervorzuheben.

Deutung

Bei den Gruben mit Neonaten aus Mitteldeutschland ist in den bisher vorliegenden 

Fallen kein Zusammenhang zwischen Grubenbefund und Haus herzustellen. Sie als 

„Bauopfer“ zu bezeichnen, besteht kein AnlaB. Zugleich kann eine Interpretation des 

Wetzendorfer Sauglingsfundes als „Siedlungsabfall“, wie er verschiedentlich in der 

Literatur diskutiert wird, abgelehnt werden. Gegen eine Deutung als Infantizid spricht 

die sorgfaltige Ausstattung des Befundes mit Nahrungsbeigaben.110

Vermutlich handelt es sich um Reste von Siedlungsbestattungen, die wohl aus religibs- 

rechtlichen Vorschriften keinen Platz auf dem regularen Graberfeld erhalten haben.111 

Diese Aussage laBt sich derzeit nicht genauer priifen, da anthropologisch untersuchte 

Graberfelder der Eisenzeit aus Mitteldeutschland weitgehend fehlen.

Fur die rbmische Welt bemerkte Plinius in seiner „Naturalis historia“ (VII,15,72): 

„Hominem priusquam genito dente cremari mos gentium non est.“ Der erste Zahndurch- 

bruch, dabei handelt es sich in der Regel um den oberen und unteren ersten Schnei- 

dezahn, erfolgt durchschnittlich mit sechs bis neun Monaten (± drei Monate).112

Die Nachweise von Kbrpergrabern von Sauglingen unter sechs Monaten aus der 

Spathallstatt- und Latenezeit aus dem gesamten Gebiet nbrdlich der Alpen lassen es 

wahrscheinlich erscheinen, daB sich hier ein alter, einheimischer Brauch manifestiert. 

Aufgrund der vorliegenden Datenlage deutet sich an, daB dieser in Alteuropa weit ver- 

breitet war, aber nur im Romischen auch seinen schriftlichen Niederschlag fand. Die 

Geisteshaltung, die sich in der AuBerung des Plinius (sinngemaB: „Es ist nicht Sitte der 

Volker, daB ein Mensch verbrannt werde, bevor ein Zahn entstanden ist“) widerspiegelt, 

ist auch fur den schriftlosen Bereich Mitteleuropas zu vermuten.

So schluBfolgerte beispielsweise A. Haffner113 anhand des keltisch-rdmischen Fried- 

hofes von Wederath-Belginum, „daB die Sitte der Sonderbehandlung von Sauglingen 

gemeinsame nordalpine/mediterrane, weit in vorrbmische Zeit zuriickreichende Wurzeln 

hat.“

In diesem Sinne sind nicht nur kbrperbestattete Neonaten von (Brand-)Graberfeldern 

(z. B. Kelheim), sondern auch Siedlungsbestattungen von Sauglingen zu interpretieren.

Vor diesem Hintergrund sind noch einige Anmerkungen zu den Termini Siedlungs- und 

Sonderbestattung anzufiigen. Ersterer kennzeichnet wertfrei das Faktum einer Bestattung 

im Siedlungsareal. Ihre oftmals synonyme Ansprache als Sonderbestattung ist auf der 

Deutungsebene zu differenzieren und immer in Abhangigkeit von den zeitgleichen Nor-
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men - soweit bekannt - zu verstehen: R. Meyer-Orlac betonte11 . „DaB Sonderbehandlun- 

gen bestimmter toter Personen ebenfalls einem festen Schema unterworfen waren, ist 

mehr als wahrscheinlich.“ Hier bietet das Plinius-Zitat einen plausiblen Interpretation- 

srahmen fiir den sog. „prafuneralen Bereich“ (die eigentliche Bestattungshandlung betref- 

fend, hier: Kbrperbestattung versus Brandbestattung). Die konkrete Ausgestaltung des 

sog. „postfuneralen Bereiches“ (Endzustand der Bestattungshandlung) kann regional ver- 

schieden sein (hier: Beigabe von Becher-Loffel-Ensemble und von Pferdeschadeln bzw. 

Neonatenbestattungen mit Pferden im Unstruttal). Diese schlieben eine Deutung der Sied- 

lungsbestattung im Sinne einer „unrituellen Sonderbestattung“ aus.

H. J., W.-R. T

Zusammenfassung

Bei archaologischen Untersuchungen auf der Trasse der geplanten ICE-Strecke Erfurt - 

Halle/Leipzig wurde in Wetzendorf (Burgenlandkreis) eine eisenzeitliche Siedlung ange- 

schnitten. Eine der Gruben (Bef. 854) enthielt neben dem iiblichen Siedlungsabfall (vor 

allem Keramik und Tierknochen) menschliche Skelettreste.

Bei diesen handelt es sich um ein null bis zwei Monate altes, eher weibliches Indivi- 

duum (W>M). Es weist diskrete Reste eines (fraglichen) organisierten epiduralen Hama

toms auf, das als Hinweis auf ein Geburtstrauma gewertet werden kann. Entsprechende 

Befunde sind auch von anderen Neonatenfunden aus der Eisenzeit und dem Friihmittel- 

alter bekannt und kbnnen einen Hinweis auf die Ursachen der hohen Kleinkindersterb- 

lichkeit vergangener Zeiten geben.

Der Befund aus Wetzendorf und vergleichbare lassen vermuten, dab Plinius' Feststel- 

lung „Hominem priusquam genito dente cremari mos gentium non est“ auch fiir den 

schriftlosen Bereich Mitteleuropas gegolten haben diirfte. Vielleicht stellt die Kbrper

bestattung von Menschen unter sechs Monaten bei sonst vorherrschender Leichenver- 

brennung einen alteuropaischen Brauch dar.

Ausgewahlte Fundstiicke lassen an einen Zusammenhang mit einer intentionellen 

Grablegung denken. In den Bereich der Speisebeigabe verweisen das Becher-Loffel- 

Ensemble und die sechs Schweine-Humeri von mindestens fiinf Tieren unterschiedlichen 

Lebensalters (Ferkel bis erwachsene Tiere).

Als Erklarung fiir die Deponierung des Pferdeschadels ist ein kultischer Hintergrund 

(Opfer?) zu vermuten. Die nachsten bekannten, vergleichbaren Befunde hierzu stammen 

aus dem keltischen Oppidum von Manching.

Summary

Iron Age infant burials: an example from Wetzendorf

During archaeological investigations on the planned route of the high-speed railway 

(ICE) Erfurt - Halle/Leipzig an Iron Age settlement was discovered in Wetzendorf (Bur

genlandkreis). One of the pits (nr. 854) contained, in addition to the familiar settlement 

refuse (mainly ceramics and animal bones) the skull of a 2-21^ year old stallion together 

with human skeletal remains.
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The latter belonged to a nought - two month old, probably female (F>M) infant. The 

palaeopathological investigation provided discrete evidence for a possible deliberate epi

dural haematoma, which could be interpreted as a result of a birth trauma.

Similar circumstances are known from other neonates and small infant skeletons 

dating from the Iron Age and the Early Middle Ages. Their occurrence could explain the 

high infant mortality during these times. The assemblage from Wetzendorf and other 

parallels lead one to consider that Pliny's words “Hominem priusquam genito dente cre- 

mari mos gentium non est“ were not only valid for the Roman world but also for the pre

literate societies of Central Europe. The inhumation burials of individuals younger than 

6 months of age indicate perhaps an old European burial custom at a time when crema

tion burial was dominant.

Selected findings suggest that the inhumation burial was intentional. The beaker and 

spoon together with six pig humeri from at least five individuals of differing ages (piglet 

to adult) would indicate food deposits.

The deposition of the horse skull may possibly have had a cultic context (offering?). 

The nearest comparable finds are known from the Celtic oppidum at Manching (Bavaria).

Ubersetzung: D. Tucker
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Schmid/Kunle 1958 - Kosa 1978 - Stloukal/Hanakova 1978

Schultz 1988

Schultz/Teegen in Vorbereitung

Die Gehbrknbchelchen haben zur Zeit der Geburt fast die GrbBe von denen des Erwachsenen- 

alters erreicht (Kosa 1978, S. 236). Sie sind daher besonders zur Altersbestimmung von Feten 

geeignet.

Kosa 1978, Tab. 65-73

Blankle 1985, Tab. 1-2

Unterkiefer: Merkmale a: W, b: M, c: W (Schutkowski 1990)

Darmbein: Merkmale A, a: W, A, b: W, B: W, C: W (Schutkowski 1990)

Schutkowski 1989

Schutkowski 1990

Lassen/Hummel/Herrmann 1997

Telkaa/Palkama/Virtama 1962

Schultz/Teegen in Vorbereitung

Kosa 1978

Schultz 1988 - Schultz/Teegen in Vorbereitung - Teegen 1997a, S. 200 ff. Die Notierungen erfol- 

gen nach den vorhandenen befundbaren Schadelregionen und Korperseiten (re./li.) Legende: (+) 

erkrankt, ([+]) vermutlich erkrankt/grenzwertig krank, (-) gesund, ([-]) vermutlich gesund/grenz- 

wertig gesund.

Wegen der Fragilitat dieser Knochen sollten die auBeren Gehbrgange von Schadeln nicht von 

den Ausgrabern, sondern von den anthropologischen Bearbeitern freigelegt werden. Bei 

entsprechend sorgfaltigem Vorgehen kbnnen Gehbrknbchelchen geradezu regelhaft gefunden 

werden (Teegen/Schultz 1999).

Teegen 1997a, Abb. 4,3 (Hammer) - Teegen/Schultz 1999

Lichtmikroskopische Untersuchungen dieser Veranderungen, die an friihmittelalterlichen Neonaten- 

knochen aus dem Nordseekiistengebiet durchgefiihrt wurden, ergaben bislang keine definitiven 

Ergebnisse (Teegen/Schultz 1999); hier sind weitere Studien an Knochenmaterial mit gesicherter 

Rachitis abzuwarten.

Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, daB noch ein - grenzwertiger - Normalbefund 

vorliegt. Herrn Prof. Dr. Dr. M. Schultz, Universitat Gottingen, sei fur die Untersuchungsmbg- 

lichkeiten herzlich gedankt.

Kosa 1978, Tab. 70

Schultz/Teegen in Vorbereitung - Teegen/Schultz 1999

Schultz/Teegen in Vorbereitung

Teegen/Schultz 1994

Teegen/Schultz 1996

Dies war im vorliegenden Fall nicht mbglich.

Teegen/Kreutz/Schultz 1997 - Schultz/Teegen in Vorbereitung - Teichmann in Vorbereitung 

Habermehl 1975, S. 30 ff.

Habermehl 1975, S. 24

Teichert 1974, S. 53 f.

von den Driesch 1982

Zietschmann/Krblling 1955

Barthel 1982 - Dbhle 1984 - Reichstein 1989 - Teichert 1964 - Teichert 1983

Wahl 1995, S. 381/382

Zur Methodik vergleiche generell Maples 1987 und einschlagige Lehr- und Handbiicher der 

Rechtsmedizin.

Ohlhaver 1939, S. 41 ff. - Jacobi 1974, Taf. 1, 1-8 - Nothdurfter 1979, Taf. 15, 259-265 - Gras- 

selt 1994, Taf. 22. Allerdings kbnnen Steingerate nicht generell ausgeschlossen werden.

Nothdurfter 1979, Taf. 15, 264
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zu Bearbeitungsspuren an dem Hinterhauptbein eines Pferdes aus dem keltischen Heiligtum 

von Ribemont-sur-Ancre vgl. Poplin 1994, S. 320

Entsprechende Veranderungen sind vor allem bei Kindern gut untersucht: Kreutz 1997, 

S. 62 f., Abb. 22 - Schultz/Teegen in Vorbereitung.

McKibben 1981, S. 14, Abb. 20

Auch aus anderem konturellem Kontext, namlich dem spatbronzezeitlichen Brandgraberfeld von 

Bergheim (Nordhessen), ist die Bevorzugung bestimmter Skelettpartien bekannt; Kunter 1994, S. 60. 

Ramseyer 1997 - Goetze 1982, S. 109

vgl. die Zusammenstellung bei Parzinger/Nekvasil/Barth 1995, S. 190 ff.

Teegen 1999 - Teegen/Dbhle 1998

Dies ist sicher zum einen durch die relativ groBen ausgegrabenen Flachen (>1,5 ha) und die 

guten Erhaltungsbedingungen bedingt, zum anderen wurde bei der Grabung speziell auf derar- 

tige Funde geachtet.

Norddeutschland: Elisenhof (friihes Mittelalter; Teegen/Schultz 1999); Siiddeutschland/Schweiz: 

s. u. In diesen Zusammenhang diirften ebenfalls die noch unbearbeiteten menschlichen Knochen- 

funde von der Pipinsburg bei Osterode (Harz) gehoren: Claus 1958 - Rolle 1970.

Muller 1987, S. 26

Muller 1987, S. 35 f.

Muller 1987, S. 36

unpublizierter Befund, freundliche Mitteilung des Ausgrabers M. Dapper M. A.

Reichstein 1989

Heege 1990/91, S. 403

Kreutz 1990/91

Haarnagel 1979

Teegen/Kreutz/Schultz 1997

Haarnagel 1979

Paret 1932, S. 42

Laur-Belart 1942 - Imhof et al. 1977, S. 116 ff. - Furger-Gunti/Berger 1980

Wyss 1974, S. 172

Trancik Petitpierre 1994 - Trancik Petitpierre 1996

Berger 1993, S. 327

Mackensen 1978, Anm. 22

Wahl 1995, S. 375

Gersbach 1995, S. 91

Erhardt/Simon 1971 - Wahl 1995

Schatz 1994, S. 335

Lange 1983 (tabellarischer Katalog)

Lange 1983, S. 37, Tab. 22. MaBe sind weder in dieser Arbeit noch bei Hahn 1992 publiziert, 

so daB keine genaueren Altersschatzungen moglich sind.

Hahn 1992, S. 216 - Sievers 1992, S. 140

Abels 1991

Schaich 1997, S. 66

Stdllner 1991, S. 264

Tuzar 1991, S. 47

Ramsl 1998, S. 52

Waldhauser 1993, S. 307 ff.

Struck 1993

Teegen 1997 mit Nachweisen

KrauBe 1998, S. 335 f.

So z. B. Schwidetzky 1978, S. 567 f. - Lorenz 1980, S. 147. Fur Baden-Wiirttemberg sei ver- 

wiesen auf das Graberfeld Singen, Gewann „Russacker“ (Maier 1957), sowie auf die Nekro-
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pole von Rottenburg-„Lindele“ (Reim 1990).

99 Acsadi/Nemeskeri 1970 - Gartner 1995

100 Kluge 1985, Abb. 13

101 Meiborg/Mliller 1997, S. 96 f.

102 Lange 1983, S. 108

103 Hahn 1992a, S. 254

104 Boessneck et. al. 1971, S. 14

105 Hussen/Leicht/Sievers 1997, S. 110

106 Maise 1996, S. 110

107 Haffner 1995, S. 31 f.

108 Teegen 1999 - Teegen/Dbhle 1998

109 Behm-Blancke 1989

110 KrauBe 1998, S. 331 f.

111 Ein neuzeitliches Beispiel fur derartige Praktiken ist einem Reisebericht uber Irland zu entneh- 

men. Dort heiBt es u. a.: „... die kyles, jene Orte, an denen man ungetaufte Kinder verscharrte, 

totgeborene und totgemachte. Noch bis vor zwanzig Jahren wurden die dort vergraben, denen 

die Kirche ein Grab auf dem Friedhof verwehrte.“ Glauert 1996, S. 59

112 Ferembach/Schwidetzky/Stloukal 1979

113 Haffner 1989, S. 98

114 Meyer-Orlac 1997, S. 1; zu dieser Fragestellung vgl. fernhin Peter-Rdcher 1997 - Wahl 1994
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MaBtabellen

Tab. 1: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854, Neonatus. MaBe (in mm) des cranialen 

Skeletts. MeBstrecken nach Kosa 1978, * = SehnenmaBe (vgl. Kosa 1978) Werte in 

Klammern = ca.-Werte, x = unilaterale Merkmale

Skelettelement und MeBstrecke Rechts Links

Os frontale: Dicke Nasion 1,8 -

Dicke Tuber frontale (>0,8) -

Os parietale: Breite (>79,0) -

Dicke Tuber parietale 1,0 -

Squama temporalis: Lange - (>30,0)

Hbhe: - (>25,0)

Os petrosum: Pyramidenlange 37,7 38,8

Breite 16,0 17,0

Stapes: Lange (Hbhe)

Breite (Lange der

3,5 -

Stapes-Platte) 3,0 -

Breite der Stapesplatte 1,4 -

Squama occipitalis: Hbhe (>58,0)* X

Breite (>55,0)* X

Ala minor ossis 

sphenoidalis: Lange 15,0

Breite - 12,8

Corpus ossis 

sphenoidalis: Lange 12,5 X

Breite 19,5 X

Ala major ossis 

sphenoidalis: Lange 32,5 -

Breite 20,3 -

Maxilla: Lange (sagittal) - n. b.

maximale Lange - 33,6

Breite - 26,0

Hbhe - 25,4

Mandibula: Lange 37,8 36,0

voile Lange (49,3) 50,0

Breite (16,4) 18,4
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Tab. 2: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854, Neonatus. MaBe (in mm) des postcra- 

nialen Skeletts. MeBstrecken nach Kosa 1978; Berner 1988; Schutkowski 1989; 

Schutkowski 1990

Skelettelement und MeBstrecke Rechts Links

Clavicula: GroBte Lange 44,3 46,0

Vertikaler Durchmesser 2,7 2,8

Horizontaler Durchmesser 2,7 2,9

Umfang in Diaphysenmitte 13,5 13,5

Humerus: GroBte Lange 66,9 66,7

GrbBter Durchmesser 5,9 5,8

Kleinster Durchmesser 5,1 5,0

GroBter Umfang (Tub. delt.) 24,5 26,5

Umfang in Diaphysenmitte 22,0 22,5

Epicondylenbreite (>16,4) 17,5

Ulna: GroBte Lange (>62,8) 63,8

Transv. Durchmesser 3,1 3,4

Sag. Durchmesser 4,5 4,2

Umfang in Diaphysenmitte 16,5 17,0

Radius: GroBte Lange 55,2 55,6

Transv. Durchmesser 4,3 4,3

Sag. Durchmesser 3,1 3,5

Umfang in Diaphysenmitte 17,0 16,0

Os ilii: GroBte Breite - 37,5

GroBte Hbhe - 34,2

Breite Incisura ischiadica major - 13,3

Tiefe Incisura ischiadica major
- 3,4

Femur: GroBte Lange (>74,0) 76,4

Transv. Durchmesser 6,3 6,2

Sag. Durchmesser 5,7 6,0

Umfang in Diaphysenmitte 24,0 24,0

Breite dist. Metaphysenplatte (>18,0) 18,7

Tibia: GroBte Lange 66,0 66,0

Transv. Durchmesser in Diaphysenmitte 5,4 -

Sag. Durchmesser in Diaphysenmitte 6,3 -

Transv. Durchmesser For. nut. 6,9 -

Sag. Durchmesser For. nut. 7,2 7,2

Umfang in Diaphysenmitte 23,0 23,0

Umfang in Hbhe For. nut. 27,0 27,0

Breite prox. Metaphysenplatte 15,0 15,0

Breite dist. Metaphysenplatte 11,8 -
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Tab. 3: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854, Neonatus. MaBe (in mm) der Rippen 

(nach Kdsa 1978)

Skelettelement 

und 

MeBstrecke

Rechts Links

Rippe:

1 - 24,1

2 43,4 44,2

3 - 55,9

4 - 66,8

5 - 64,7

6 - 68,3

7 - 67,0

8 - 63,3

9 - 58,2

Tab. 4: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Neonatus. Robustizitatsindizes

Index Rechts Links

Humerus: Robustizitatsindex 1

(groBter Umfang der Tuberosi

tas deltoidea/Humeruslange) 

Robustizitatsindex 2

(groBter Umfang in Diaphy- 

senmitte/Humeruslange

39,73

33,73

36,2

32,88

Femur: Robustizitatsindex

(groBter Umfang in Diaphy- 

senmitte/Humeruslange)

31,41 32,43
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Tab. 5: Wetzendorf, Burgenlandkreis, Fst. 4, Befund 854, Neonatus. Indizes 

(Bezeichnungen nach Schutkowski 1989)

Index Links

VI (Incisura ischiadica major Tiefe/ 

Weite)

25,56

V2 (Incisura ischiadica major 

Weite/Os ilii Breite)

35,47

V3 (Incisura ischiadica major 

Weite/Femur Lange)

17,40

V4 (Incisura ischiadica major Tiefe/ 

Os ilii Breite)

9,07

V5 (Incisura ischiadica major Tiefe/ 

Femur Lange)

4,45

V6 (Os ilii Hbhe/Breite) 109,65

V7 (Os ilii Breite/Femur Lange) 49,08


