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Forschungsgeschichte

Ein wesentliches Element der schnurkeramischen Kultur ist ihre geschlechtsspezifische 

Bestattungsweise. Sie unterliegt einem bipolaren und seitendifferenzierenden Prinzip: 

Mannliche Individuen bestattete man auf der rechten Seite mit dem Kopf nach Westen, 

Frauen hingegen auf der linken Seite mit dem Kopf in dstliche Richtung. Beiden 

Geschlechtem gemeinsam sind die Hockerposition und der Blick nach Siiden.1 Dariiber 

hinaus verfuhr man auch in der Auswahl der Beigaben geschlechtsspezifisch, beispiels- 

weise iiberwiegen im Elbe-Saale-Raum einzelne Amphoren sowie Schmuck aus Cani- 

denzahnen oder Muscheln und Kupferrbllchen bei linken Hockern, einzelne Becher 

sowie Axte, Beile, Langmesser, Knochendolche, Meibel, Knochennadeln und Eberzahn- 

schmuck in Grabem mit rechts gehockten Individuen.”

Die Untersuchung und kulturgeschichtliche Interpretation dieses Phanomens der 

Geschlechtertrennung, das auch bei anderen endneolithischen und friihbronzezeitlichen 

Kulturen Mittel- und Westeuropas zu beobachten ist3, steht bislang eher im peripheren 

Interesse der Forschung:

- U. Fischer fuhrte nicht nur grundlegende, systematisierende Studien durch, sondem ver- 

mutete auch patrilokale Heiratspraktiken bei den Tragem der schnurkeramischen Kultur 

im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Er schreibt: „Bei den Hockern vom Typ D, die ja tiberwie- 

gend links liegen, also wohl Frauen sind, konnte man die romantische Hypothese fas- 

sen, dab es sich hier um kulturfremde, namlich angeheiratete Frauen, etwa aus der 

nordischen Kultur handelt, die nach ihrem Ritus niedergelegt wurden“.

- P. Siemen gelangt aufgrund einer Auswertung von 950 Grabem im Elbe-Saale-Raum, 

die er durch Beigaben, Hockerstellung und Orientierung der Toten sowie durch anthro- 

pologische Geschlechts- und Altersbestimmungen einem Geschlecht zuordnete, zu ahn- 

lichen Ergebnissen.5 Aufgrund des Vorhandenseins bzw. Fehlens spezifischer Beigaben 

und Verzierungstypen (Streitaxte und Keramik vom Typ Mansfeld) in bestimmten 

Regionen formulierte Siemen die These einer patrivirilokalen Residenzfolge, die auf 

einem Moiety-Clansystem beruht.6 Insgesamt besabe das soziale Gefuge der Trager 

der schnurkeramischen Kultur im Mittelelbe-Saale-Raum den tendenziellen Charakter 

eines Big-Men-Systems, welches nicht auf Herrschaft, sondem auf Autoritat einer 

Gruppe alterer Manner beruhe, die das Heiratssystem dominierten sowie exteme 

Beziehungen und Allianzen eingingen.
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- S. Biicke, H.-J. Barthel und W. Gall sehen in dem Behind zweier mit zahlreichen Beigaben 

versehener Frauenbestattungen von Freienbessingen, Ldkr. Kyfihauserkreis, Hugel 1/65 

„matriarchalische Ziige innerhalb der schnurkeramischen Gesellschaft".7 Demgegenuber 

wird aber auch die Sonderstellung von Mannem in reich ausgestatteten Grabem betont. 

Der Behind von Erfurt-Nordhauser StraBe/Grab 14 - die Bestattung eines 30- bis 

50jahrigen Mannes mit einem drei- bis funijahrigen Kind - lege die Vermutung eines 

Kinderopfers nahe, und es wird die Frage gestellt, ob es sich bei derlei Mannerbestattun- 

gen um „Fiihrer einer kleinen sozialen Gruppe [handelte], denen auch in Zeiten kriegeri- 

scher Auseinandersetzung ... groBe Verantwortung und Entscheidungskraft oblag“.8 Des 

weiteren lieBen die annahemd ubereinstimmenden Prozentzahlen von Silexartefakten in 

Frauen- und Mannergrabem auf eine groBe Beteiligung beider Geschlechter beim Pflan- 

zenanbau schlieBen, will man Feuersteinartefakte als landwirtschaftliche Werkzeuge 

interpretieren.

- Basierend auf einer Systematisierung der mittel- und endneolithischen sowie fruhbron- 

zezeitlichen kulturspezifischen Bestattungssitten Mittel- und Osteuropas, stellt Hausler 

den kulturgeschichtlichen Kontext des Phanomens der seitendifferenzierenden Bestat- 

tungsweise heraus.9 Seine Interpretation beruht auf der These, daB die linke Seite dem 

weiblichen, die rechte dem mannlichen Prinzip entspreche. So sieht er eine Wechsel- 

wirkung zwischen der Anderung der Wirtschaftsweise und der zunehmenden Bedeu- 

tung des Mannes im Verlauf des Neolithikums: Wahrend der friihen Jungsteinzeit 

dominierte die linke Seite und damit eine hohe Wertung des weiblichen Elements.10 

Im Verlauf des Mittelneohthikums nahm nach Hausler die Bedeutung des Mannes all- 

mahlich zu, worauf einerseits Bestattungen beider Geschlechter auf der rechten Seite, 

andererseits eine verstarkte Viehhaltung, befestigte Siedlungen und die beginnende 

Ausbreitung der Metallurgie hindeuten. Ab dem Endneolithikum schlieBlich - und in 

einigen Regionen bis in die friihe Bronzezeit - kulminierte die Wertung der rechten 

Seite. Deren Exklusivitat bei mannlichen Bestatteten entsprache der gewachsenen 

Rolle des Mannes in der Gesellschaft.11

- E. Neustupny kommt mittels einer mulitdimensionalen Analyse (Faktoren-, Haupt- 

komponenten und Clusteranalyse) von 435 Grabem aus Bbhmen zu ahnlichen Ergebnis- 

sen " wie schon M. Buchvaldek bei einer Untersuchung der Beigaben des Graberfeldes 

von Vikletice13. So enthielten die Graber von rechten Hockem durchschnittlich zwei, 

die Bestattungen linker Hocker hingegen drei GefaBe. Ebenso sei die Lage der Beiga

ben ebenfalls geschlechtsspezifisch.14 Neustupny nimmt die Existenz zweier Subkul- 

turen innerhalb der schnurkeramischen Gesellschaft an, einer mannlichen und einer 

weiblichen, die sich durch Keramikomament und -form sowie durch Gerate- und Waf- 

fenbeigaben deutlich differenzieren.

Fragestellung

Ziel der nachfolgenden Untersuchung eines schnurkeramischen Graberfeldes ist es, diese 

Geschlechterdifferenz und damit auch die soziale Struktur der Bestattungsgemeinschaft 

eingehender zu untersuchen: Wie streng wurde der Bestattungskanon eingehalten? Kann 

auch bei dieser sozialen Gruppe von einer weiblichen und mannlichen Subkultur gespro- 

chen und auf deren gesellschaftliche Rollen und Aufgaben zuriickgeschlossen werden?
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LaBt sich durch die Analyse des archaologisch faBbaren Totenrituals ein Statusunter- 

schied zwischen Mannem und Frauen feststellen?

Die Soziologie definiert „Sozialstruktur“ als ein ^Arrangement von Akteuren in institu- 

tionell geregelten Beziehungen, deren wichtigste Strukturvariablen Position, Rolle und Sta

tus sind."15 Des weiteren wird innerhalb der Rollentheorie der Begriff „Status“ synonym 

zum Begriff „soziale Position" verwendet. Der „Status“ gibt den Platz eines Individuums 

im sozialen Beziehungsgeflecht an, und an diesen sind bestimmte Rechte, Privilegien und 

Pflichten gekniipft. Dariiber hinaus ist damit eine Wertschatzung angegeben, die ein Indivi- 

duum hinsichtlich eines Kriteriums (z. B. Besitz, Beruf, Macht) im Verhaltnis zu anderen 

Individuen besitzt.16 Auch in kaum differenzierten Gesellschaften ist ein Statusgefalle vor- 

handen, und jedem Mitglied werden durch bestimmte Kriterien unterschiedliche Statuspo- 

sitionen zugewiesen. Grundlegende Merkmale sind z. B. Lebensalter, Geschlecht, 

kbrperliche und geistige Leistungsfahigkeit, Konformitat mit den herrschenden Normen 

und Werten, Mitgliedschaft in exklusiven Gruppen, Wissen und technische Spezialisierung 

u. a. m.17 Der Begriff „soziale Rolle" hingegen bezieht sich auf die Umsetzung der Rechte 

und Pflichten, die ein bestimmter Status vorgibt, in konkretes Verhalten, sie stellt also den 

dynamischen Aspekt der Stellung dar. Eine bestimmte Rolle beschreibt die Beziehung 

einer Person zu anderen Mitgliedem der Gesellschaft, z. B. als Mutter, Bauer oder Handler. 

Sie schlieBt keine hierarchische Implikation ein, und jedes Individuum besitzt mehrere 

soziale Rollen.18 Fur E. Linton sind die Bezeichnungen „Status“ und „Rolle" untrennbar 

miteinander verkniipft: „Es gibt keine Rollen ohne Stellungen und umgekehrt."19

Beziiglich der Analyse von Graberfeldem nahm beispielsweise A. Saxe die Rollen

theorie als Ausgangspunkt seiner Studien.20 H. Steuer wies darauf hin, daB zur „Gesell- 

schafts- und Sozialordnung neben der vertikalen Schichtung als ein Element immer auch 

die horizontale Gliederung als ein zweites und schlieBlich die Wandelbarkeit als drittes" 

gehbrt.21 So beschreibt das Rangsystem die vertikale Gliederung einer Gemeinschaft, 

dessen Abstufung in Abhangigkeit von unterschiedlichsten Aspekten wie politischen, 

rechtlichen, bkonomischen, ethnischen und religibsen Systemen steht. Dadurch werden 

Hierarchien beschrieben. Die horizontale Differenzierung beschreibt keine Wertung, 

sondem unterschiedliche Subgruppen innerhalb einer Gemeinschaft. Auch diese kbnnen 

je nach Alter und Geschlecht, politischer oder religibser Zugehbrigkeit u. a. m. differen- 

ziert sein. Im allgemeinen wird in der Kulturanthropologie von einer Universalitat der 

Geschlechterdifferenzierung ausgegangen, d. h. von einer tendenziellen Teilung after 

menschlichen Gemeinschaften in zwei Halften, welche auf der Zugehbrigkeit zum einen 

oder anderen Geschlecht basieren. Beide Geschlechter werden dabei als ungleich und 

gegensatzlich betrachtet, und meist wird damit sowohl eine horizontale als auch eine ver

tikale Schichtung der Gesellschaft assoziiert.22

Ziel dieser Untersuchung ist nicht zuletzt auch ein methodisches Anliegen: Nach den 

oben kurz zusammengefaBten Darstellungen zu weitlaufigen Regionen wie dem Mittel- 

elbe-Saale-Gebiet oder Bbhmen scheint es nun zum einen sinnvoll, die groBraumig gewon- 

nenen Ergebnisse anhand einer kleineren lokalen Einheit zu uberprtifen. Dafur wurde das 

schnurkeramische Graberfeld von Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9, aus- 

gewahlt.

Zum anderen soil der gesamte faBbare archaologische Befund in die Analyse einbezo- 

gen werden, wobei Bestattungs- (Grabbau, Seitenlage und Orientierung der Toten) sowie 

Beigabensitte, d. h. die kulturspezifische Art und Zusammensetzung der Grabbeigaben, 

als Einheit aufzufassen sind.23
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Material und Methode

Der 0,5 km ostlich von Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, auf einem schwach geneig- 

ten Hang iiber dem Strbsebach gelegene Fundplatz 9 ist der bislang grbBte aufgedeckte 

Bestattungsplatz mit Grabem der schnurkeramischen Kultur im Mittelelbe-Saale-Gebiet.24 

Auf dem Gelande einer ehemaligen Ziegelei kamen schon zu Beginn des 20. Jh. einzelne 

Hockerbestattungen oder Einzelfunde zutage. Systematische Beobachtungen des Platzes 

fanden jedoch erst zwischen 1951 und 1962 start, und im Rahmen von Notbergungen konn- 

ten auf einem rund 3200 m2 groBen Slid- sowie einem 2600 m2 umfassenden Nordteil ins- 

gesamt 71 Flachgraber dokumentiert und geborgen werden. Davon sind 63 Graber mit 79 

Individuen aufgrund ihrer Beigaben und ihrer Bestattungsweise dem schnurkeramischen 

Kontext zuzuordnen, die ubrigen Graber gehbren der Glockenbecher- und Aunjetitzer Kul

tur an oder datieren in die jiingere Bronzezeit. W. Matthias legte das schnurkeramische 

Material mit Befunden (Grabbau, Skelettlage), Funden (Beigabenlage und Typenbeschrei- 

bung) und dem Graberfeldplan vor.25 Durch eine anthropologische Untersuchung konnten 

32 der Skelette einem Geschlecht, 60 einer der Altersstufen Infans I, Infans II, Juvenil, 

Adult oder Matur zugeordnet werden.26 Die Altersbestimmung erfolgte bei infantilen und 

juvenilen Individuen in 7-Jahres-Stufen, bei Adulten und Maturen in 20-Jahres-Stufen. 

Danach wurden 17 Manner und 15 Frauen irp juvenilen, adulten oder maturen Alter bestat- 

tet, bei 25 Kindem (neonatus, Inf. I, Inf. II) blieb das Geschlecht unbestimmt. Die 

Geschlechtsbestimmung gilt bei acht Frauen und sieben Mannem als sicher, sieben weibli- 

che und zehn mannliche Individuen kbnnen wahrscheinlich geschlechtsspezifisch zugeord

net werden. Die nachfolgende Untersuchung basiert auf diesen Vorlagen.

Ein Blick auf die Alters- und Geschlechtsverteilung zeigt einen leichten UberschuB 

gleichzeitig lebender Manner gegeniiber Frauen (Abb. 1). Die Sterblichkeit von Sauglin- 

gen und Kindem ist mit 25 Individuen - was 35 % der Gesamtsterblichkeit entspricht - 

relativ hoch. Dies korrespondiert jedoch auch mit anderen Beobachtungen an schnur

keramischen Populationen.27 Auffallend ist der recht hohe Anteil der im juvenilen Alter

Abb. 1: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Alters- und Geschlechtsverteilung 

anthropologisch bestimmter Individuen
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Verstorbenen (21 % der Gesamtsterblichkeit, n = 15). Insgesamt verstarb uber die Halfte der 

Bevblkerung (58 %) vor Erreichen des adulten oder maturen Alters. Die Erwachsenen 

(Altersklassen juvenil, adult, matur) zeigen keine geschlechtsspezifische Sterblichkeit. Eine 

zu erwartende Zweigipfligkeit der Sterbekurven der Altersverteilung, die eine hohe Mortali- 

tatsrate bei Schwangerschaften von jungen Frauen und Geburten und ein hbheres Sterberi- 

siko von Mannem in den alteren Altersstufen anzeigt, liegt in Schafstadt nicht vor.

Es ist davon auszugehen, dab die Grenzen des schnurkeramischen Friedhofs nicht 

erfabt sind, so dab die Materialbasis als reprasentativer Querschnitt betrachtet werden 

mub. Da Einzelheiten zur Dauer der Belegung bislang fehlen, ist lediglich aufgrund der 

recht wenigen vertikalstratigraphischen Uberschneidungen (insgesamt vier Faile) mit 

einer relativ kurzen Nutzungszeit zu rechnen. Es wird hier davon ausgegangen, dab diese 

liickenlos ist. Ziel dieser Untersuchung ist es nicht, das keramische Material von Schaf

stadt typologisch in die Saale-Schnurkeramik einzuordnen. Am Rande sei jedoch ver- 

merkt, dab sowohl Ammenslebener (Amphore in Grab 31) als auch Schbnfelder (Schale 

in Grab 9) Verzierungsmotive auftreten29, des weiteren stellte H. Behrens keramiktypo- 

logische Einflusse der Glockenbecherkultur fest30.

Der Forderung nach „geschlossenen Funden“ als auswertbares Datenmaterial kbnnen 

53 Einzelgraber gerecht werden. Weitere acht Doppelbestattungen, eine Dreierbestattung 

sowie ein Grab mit sieben Individuen beriicksichtigt die Untersuchung lediglich beziig- 

lich der Bestattungssitte (s. u.). Da bei Doppel- und Mehrfachbestattungen eine exakte 

Zuordenbarkeit der Beigaben zu einem Individuum nicht mbglich ist, sind sie daruber 

hinaus nicht einbezogen.

Fur jede Bestattung wurde eine Datenbank erstellt, die Angaben zur Grabanlage (Koordi- 

naten, Konstruktion, Form, Lange, Breite, Tiefe), zum Skelett (Erhaltung, Orientierung des 

Kopfes, Blickrichtung, Seitenlage, Bein- und Armstellung, anthropologisch bestimmtes 

Geschlecht und Alter), zu den Beigaben allgemein (Anzahl, Material, Gattung, Lage), zu 

keramischen (Anzahl, Gefab-, Schulter-, Halshbhe, Bauch-, Miindungs-, Bodendurchmes- 

ser, Handhaben, Form, Verzierungstechnik, -motiv, -disposition am Gefab) sowie nichtkera- 

mischen Beigaben (Material, Typ, Lange, Breite, Form) im besonderen enthalt. Die hier 

vorgenommene Klassifizierung der Keramik beruht im wesentlichen auf der Typeneintei- 

lung durch M. Hein.31

Die Vorgehensweise der Untersuchung gliedert sich auf dieser Datenbasis in vier Ein- 

zelschritte: Zunachst wird die horizontale soziale Gliederung, wie sie in der Bestattungs- 

und Beigabensitte zum Ausdruck kommt, untersucht. Anschliebend ist der vertikale 

soziale Aufbau, der durch einen sogenannten Sozialindex gefabt werden kann, Gegen- 

stand der Betrachtung. Abschliebend gilt der Blick den raumlichen Verteilungsmustem 

der bisher gewonnenen Ergebnisse auf dem Plan des Graberfeldes, um spezifische raum- 

liche Schwerpunkte bestimmter Merkmale zu erkennen und so mbgliche soziale Grup- 

pierungen herauszuarbeiten.

Bestattungs- und Beigabensitte: Die horizontale Gliederung der bestatteten Gemeinschaft 

a) Bestattungssitte

Die Untersuchung der Bestattungssitte unter dem Aspekt der geschlechts- bzw. alters- 

typischen Merkmale geschah mittels Kreuztabellen/2 Zur Ermittlung der gemeinsamen
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□ anthropol. best, als weiblich □anthropol. best, als mannlich

Abb. 2: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Korrelation zwischen Seitenlage und 

anthropologisch bestimmtem Geschlecht bei geschlossenen Bestattungen

Haufigkeiten warden im einzelnen das anthropologisch bestimmte Geschlecht und Alter 

sowie die Seitenlage der Individuen mit den Variablen Grabbau und -form, Orientierung 

der Skelette und der Armlage korreliert.

Dabei ist als erstes der Umstand bemerkenswert, dab zwar die Orientierung des Kop- 

fes der rechten Hocker nach Westen und der linken Hocker nach Osten recht streng ein- 

gehalten wurde, ein Zusammenhang zwischen Seitenlage und anthropologisch bestimm

tem Geschlecht der Individuen aber offenbar nicht gegeben ist: Von den als weiblich 

bewerteten Hockem wurde die Halfte auf der rechten Seite bestattet, dariiber hinaus liegt 

die Mehrheit der als mannlich bestimmten Skelette auf der linken Seite (Abb. 2). Selbst 

bei der ausschlieblichen Betrachtung der „sicher“ geschlechtsbestimmten Individuen zeigt 

sich, dab man sowohl vier Frauen (Grab 10, 16, 21, 33) als auch vier Manner (Grab 11, 28, 

42, 55) links liegend, sowie drei Frauen (Grab 15, 22, 45) und zwei Manner (Grab 23, 45) 

auf der rechten Seite bestattete.33 Konsequenterweise ist auch ein Zusammenhang zwi

schen anthropologischem Geschlecht und Orientierung des Kopfes nicht vorhanden; so 

wurden zwar entsprechend der Regel iiberwiegend weibliche Personen mit dem Kopf nach 

Osten beigesetzt, allerdings fast ebenso viele Manner ostlich exponiert. Jedoch bemerkte 

bereits U. Fischer, dab die Seitenlage der schnurkeramischen Bestattungen im Mittelelbe- 

Saale-Gebiet nicht in jedem Fall geschlechtsbestimmend sei. Zwar seien rechte Hocker 

immer mannlich, bei linken Hockem hingegen sei der Behind nicht eindeutig.34 Aufgrund 

des Befundes von Schafstadt ist jedoch keinerlei Regelhaftigkeit ersichtlich.

Zwischen dem Alter und der Seitenlage bzw. der Orientierung der Individuen ist kein 

direkter Zusammenhang festzustellen. Eine Abhangigkeit der Bestattungsweise vom 

Alter zeigt sich jedoch anhand des Grabbaus (Abb. 3): So bestattete man ausschlieblich 

Kinder der Altersstufen Infans I und II in Erdgrabem mit Plattendecken, ein Befund, den 

bereits Fischer feststellte.35 Das Verhaltnis zwischen Kindem und Erwachsenen in Stein- 

kistengrabem ist annahemd gleich, wobei Frauen haufiger in Steinkisten bestattet wur

den als Manner. Dies steht im Gegensatz zu den Ergebnissen M. Heins, der Frauen
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S Erdgrab  Erdgrab mit Plattendecke  Steinkiste

Abb. 3: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. {Correlation zwischen Grabbau und 

anthropologisch bestimmtem Geschlecht und Alter bei geschlossenen Bestattungen

bevorzugt in Erdgrabem vermutete.36 In Schafstadt sind in einfachen Erdgrabem weibli- 

che und mannliche Individuen gleichermaben haufig vertreten, allerdings wurden 

Erwachsene eher in diesem Grabbautyp bestattet als Kinder.

Die Tiefen der Graber zeigen keine geschlechts- oder altersspezifischen Besonderhei- 

ten. Die durchschnittliche Grabtiefe aller Graber betragt 91 cm und liegt so iiber dem von 

Fischer angegebenen Mittel von 60 bis 80 cm.37 Am tiefsten wurde die Grube fur adulte 

weibliche und juvenile mannliche Individuen ausgehoben; Kindergraber sind am gering- 

sten eingetieft. Ebenso weist die Armhaltung der Toten in Schafstadt auf keine 

geschlechtsspezifische Differenzierung hin, legt man das anthropologisch bestimmte 

Geschlecht zugrunde. Beide Geschlechter konnten offenbar mit iiber der Brust gekreuzten 

oder seitlich am Kbrper liegenden und leicht angewinkelten Armen beigesetzt werden.

b) Beigabensitte

Von den insgesamt 53 Einzelbestattungen waren 32 mit Beigaben ausgestattet, wobei kera- 

mische gegeniiber nichtkeramischen Beigaben iiberwiegen. Unter den Gefabtypen domi- 

nieren Amphoren (n = 29) gefolgt von Bechem (n = 17), femer sind Napfe (n = 3), Schalen 

(n = 2) sowie eine Tasse und ein Krug vorhanden.

Das Spektrum der nichtkeramischen Beigaben beinhaltet Silexklingen (n = 9), Tierkno- 

chen (n = 4), durchbohrte Canidenzahne (n = 2) bzw. deren Imitation aus Knochen (n = 1), 

langliche Perlen aus Rdhrenknochen (n = 1) sowie je eine durchbohrte Muschelschale, ein 

durchbohrtes Knochenplattchen und eine Kupferspirale.38
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Die keramischen Beigaben der Einzelbestattungen warden mittels einer hierarchisch- 

agglomerativen Clusteranalyse nach ihrer Ahnlichkeit gruppiert, um geschlechtsspezifi- 

sche Tendenzen zu erfassen.

Charakterisierend fur agglomerative Clusterverfahren ist eine Zusammenfassung der 

feinsten Gliederung (entspricht hier der Anzahl der keramikfuhrenden Graber) nach ihrer 

Ahnlichkeit zu Gruppen. Als ProximitatsmaB wurde der sog. Tanimoto-Koeffizient 

gewahlt, der den relativen Anted gemeinsam vorhandener Merkmale miBt, nicht vorhan- 

dene Merkmale finden keine Beriicksichtigung.39 Da im Hinblick auf die hier verfolgte 

Fragestellung das Vorhandensein einer Beigabe wichtiger ist als deren Fehlen, erscheint 

die Wahl dieses AhnlichkeitsmaBes sinnvoll, denn der Nichtbesitz einer Beigabe soil 

keine Ahnlichkeit zwischen den Grabem herbeifuhren. Nach ihrer durchschnittlichen 

Distanz innerhalb der Gruppen wurde die Ahnlichkeitsmatrix zu Clustem fusioniert. 

Zum einen ist durch diese Agglomerationsmethode das Miteinbeziehen der Informatio- 

nen tiber alle Paardistanzen gewahrleistet, zum anderen ist dieses Verfahren relativ 

unsensibel gegeniiber „AusreiBem“, was aufgrund der im statistischen Sinne geringen 

Datenmenge wtinschenswert ist.

Clusterverfahren dienten bereits des bfteren zur sozialen Gliederung von Graberfel- 

dem. So fuhrten zum Beispiel M. Gebiihr und J. Kunow eine Single-Linkage-Clusterana- 

lyse der Grabbeigaben des in die rbmische Kaiserzeit datierenden Umengraberfeldes von 

Kemnitz bei Potsdam durch.4” Die Beziehung zwischen der Zusammensetzung und der 

Qualitat der Beigaben sowie dem Sterbealter der Individuen des fruhmittelalterlichen 

Graberfeldes von Schretzheim untersuchte H.-P. Wotzka mittels einer divisiven, mono- 

thetischen Clusteranalyse.41 Neben anderen statistischen Verfahren gruppierte J. Muller 

die Beigaben der Nachbestattungen des hallstattzeitlichen Magdalenenbergs bei Villin- 

gen nach Werkstoff, Lage zum Skelett und Kombination der Beigaben durch Clusterana- 

lysen nach Ward mit der Quadrierten Euklidischen Distanz.42

In die Analyse des Graberfeldes von Schafstadt wurden die Variablen „Form“ mit 18 

Gattungen, „GrbBengruppe der GefaBe“ mit vier Klassen, „Handhabung“ mit funf Typen 

sowie „Verzierungsmotiv“ mit neun unterschiedlichen Mustem einbezogen. Die Cluster

analyse umfaBt 27 keramikfuhrende Graber mit insgesamt 47 GefaBen; ihr Ergebnis ist 

in Abb. 4 dargestellt. Beilage 1 zeigt die GefaBinventare der einzelnen Graber. Im Hin

blick auf die Fragestellung nach einer sexualdifferenzierenden Beigabensitte soil an die- 

ser Stelle eine 2-Cluster-Ldsung diskutiert werden.43

Die erste Gruppe enthalt 18 Graber (Grab 32 bis 56), wobei die Spannweite der Merk

male dieses Clusters relativ groB ist. Als GefaBgattung tiberwiegen Amphoren mit 63% 

(n = 18). Hier dominieren Behaltnisse mit mittelhoher relativer Halshbhe, gedrungenen 

Kdrperproportionen, gewblbtem bzw. abfallendem Schulter- und geschweiftem Halspro- 

fil (z. B. Grab 35, 37). Becherformen sind in dieser Gruppe mit lediglich 16 % (n = 5) 

vertreten. Es herrscht ein dreigliedriger Typ mit geschweiftem Halsprofil und mittelho

her relativer Halshbhe vor (z. B. Grab 2, 27). Einen Anteil von 10 % besitzen Napfe (n = 

3) in diesem Cluster, die ein Typ mit geradwandig trichterfbrmigem Profil prasentiert. 

Der Anteil der Schalen ist mit 3 % (n = 2) gering. Ebenso zahlen die Schafstadter „Son- 

derformen“ Krug (n = 1, Grab 10) und Tasse (n = 1, Grab 70) zu dieser Gruppe. Vorherr- 

schend sind kleine bis mittelgroBe GefaBe; die Hbhe der Amphoren betragt zwischen 

10 cm und 25 cm, die der Becher miBt zwischen 10 cm und 16 cm. Als GefaBhandhabun- 

gen tiberwiegen Henkel. Prinzipiell sind alle Verzierungstypen im Cluster vorhanden, es 

dominieren jedoch unverzierte GefaBe sowie einzonig umlaufende Dreiecksverzierun- 

gen und deren Varianten. Auch umlaufende Linien mit FransenabschluB sind haufig vor-
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HIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS

A Triangular (Similarity) Coefficient Matrix Read.

1 Agglomeration method specified.

Dendrogram using Average Linkage (Within Group)

Rescaled Distance Cluster Combine

CASE 0 5 10 15 20 25

Label Seq |- - - - - - - 1- - - - - - - - 1- - - - - - - - j- - - - )- - - - 1

Abb. 4: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Dendrogramm der Clusteranalyse der 

keramikfuhrenden Einzelbestattungen

handen. Meist wurde lediglich ein GefaB pro Grab mitgegeben (Grab 27, 31, 32, 35, 47, 

55, 62), des ofteren fand man aber auch zwei (Grab 10, 29, 37, 49, 56) und drei GefaBe 

(Grab 2, 36, 50, 60, 70). Die durchschnittliche Anzahl der GefaBe in dieser Gruppe 

betragt 1,8 pro Grab. Die Kombinationen der GefaBgattungen scheinen keine Regelhaf- 

tigkeiten zu offenbaren: So existieren Services mit Amphore und Becher (Grab 50), 

Amphore mit Napf (Grab 60), Amphore, Becher und Schale (Grab 2), zwei Amphoren 

(Grab 29), Amphore und Kanne (Grab 10), Amphore und Tasse (Grab 70), Amphore mit 

zwei Bechem und einem Napf (Grab 36) sowie Amphore und Schale (Grab 56).
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Cluster 2 enthalt neun Graber (Grab 34 bis 20) mit geringerer Variationsbreite der 

Merkmale. Im Gegensatz zur ersten Gruppe dominieren hier Becher mit 41 % (n = 5). 

Sie gliedem sich in zwei Typen mit dreigliedrigem Aufbau - der eine ist gekennzeichnet 

durch ein geschweiftes Halsprofil (z. B. Grab 4), der andere Typ besitzt ein geradwandig 

trichterfomiges Halsprofil (z. B. Grab 46). Amphoren sind in dieser Gruppe mit 33 % (n 

= 4) reprasentiert. Ihr Formenspektrum ist eingeschrankter als in Gruppe 1; lediglich 

zwei Varianten mit gedrungenen Kbrperproportionen, abfallendem Schulter- und 

geschweiftem bzw. leicht geschweiftem Halsprofil sind vorhanden (Grab 18, 53 und 20). 

Das Typenspektrum der Napfe (n = 3) schlieBt alle potentiellen Typen ein, keiner iiber- 

wiegt. Schalen, Kriige und Tassen sind in Cluster 2 nicht vertreten. Bemerkenswert ist 

das fast ausschlieBliche Vorhandensein von MiniaturgefaBen bis 10 cm Hbhe in dieser 

Gruppe - womit sich Cluster 2 deutlich von der ersten Gruppe absetzt. Charakteristisch 

ist das Fehlen von GefaBhandhaben. Die dominanten Verzierungsmotive ahneln jenen 

von Gruppe 1, also GefaBen ohne Verzierung oder umlaufende Linien mit Fransenab- 

schluB. Die Anzahl der GefaBe pro Grab liegt meist bei zwei GefaBen (Grab 18, 30, 39, 

46, 54), fast ebenso haufig ist jedoch nur ein GefaB (Grab 4, 20, 34, 53) vorhanden. Im 

Durchschnitt fand man in dieser Gruppe 1,3 BeigefaBe pro Grab. Zu einem Geschirr 

kombiniert wurden Amphore und ein Napf (Grab 18, 30), zwei Napfe (Grab 39), zwei 

Becher (Grab 54) oder Amphore und Becher (Grab 46).

Zusammenfassend laBt sich also die erste Gruppe als ,,Amphoren-Cluster“ mit einzonig 

umlaufenden Dreiecksverzierungen, kleinen bis mittelgroBen GefaBen und Henkel charakte- 

risieren. Die GefaBanzahl pro Grab liegt bei bis zu drei GefaBen. Das Kombinationsspektrum 

der GefaBgattungen ist innerhalb dieser kleinen Auswahl recht groB, eine Regelhaftigkeit laBt 

sich nicht erkennen. Gruppe 2 ist als „Becher-Cluster“ mit umlaufender Linien- und Fransen- 

abschluBzier sowie MiniaturgefaBen ohne Handhabungen zu kennzeichnen. Hier wurden bis 

zu zwei GefaBe bei den Bestatteten gefunden, innerhalb dieser geringen Stichprobe uber- 

wiegt die Kombination Amphore/Napf.

Zwischen der anthropologischen Geschlechtsbestimmung der Individuen und den bei- 

den Beigabengruppen kann lediglich eine vage Korrelation vorgenommen werden, da nur 

funf Skelette der keramikfuhrenden Graber geschlechtsbestimmt sind. So sind im ersten 

Cluster die Graber dreier Frauen und eines Mannes, in der zweiten Gruppe die Bestattung 

eines Mannes vertreten. Bereits Fischer wies auf einen Zusammenhang zwischen weibli- 

chen Bestattungen und einzelnen Amphoren als BeigefaB sowie mannlichen Bestattungen 

und einzelnen Bechem hin44, M. Buchvaldek erzielte bei einer Untersuchung des Graber- 

feldes von Vikletice fur die bbhmische Schnurkeramik ein ahnliches Ergebnis45 - beide 

Autoren bestimmten das Geschlecht der Bestatteten allerdings lediglich anhand ihrer Sei- 

tenlagen. Betrachtet man nun die Verteilung der Seitenstellung der Beigesetzten in Schaf- 

stadt, so sind im ersten Cluster sowohl linke (n = 6) als auch rechte (n = 3) Hocker 

anzutreffen; die Individuen im zweiten Cluster liegen ausschlieBlich auf der linken Seite. 

Da die Seitenlagen der Bestatteten in Schafstadt offenbar keine geschlechtsspezifischen  

Indikatoren darstellen (s. o.) und somit eine archaologische Geschlechtsbestimmung ver- 

sagt, kann nur aufgrund der anthropologischen Geschlechtsbestimmung sowie in Anleh- 

nung an die grbBeren Datenmengen M. Buchvaldeks und U. Fischers davon ausgegangen 

werden, daB Cluster 1 Graber mit Frauenbestattungen, Cluster 2 Graber mit Mannerbe- 

stattungen enthalt.

Erganzt man die keramikfuhrenden Graber um ihre nichtkeramischen Beigaben, so fin- 

den sich Schmuck aus Metall, Knochen, Muscheln und Canidenzahnen und deren Imita-
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tion im ersten Cluster, also bei Frauenbestattungen. Silex- und Knochengerate treten 

jedoch in beiden Gruppen auf. Auch S. Biicke, H.-J. Barthel und W. Gall gelangen hin- 

sichtlich der Silexartefakte zu ahnlichen Ergebnissen, Knochenwerkzeuge ordnen sie 

jedoch Mannerbestattungen zu 46 Ein geringer Unterschied zwischen Manner- und Frau

enbestattungen scheint sich beziiglich der durchschnittlichen Beigabenanzahl abzuzeich- 

nen: Sie betragt in Frauengrabem 1,8, in Mannergrabem 1,5. S. Bticke/H.-J. BartheV 

W. Gall geben die Anzahl der Beigaben bei Frauengrabem im Mittel mit 2,9, bei Manner

bestattungen dagegen mit 3,5 Beigaben pro Grab an.

In beiden Clustem sind Individuen aller Altersstufen vertreten. Das Verhaltnis von 

Kindem zu Erwachsenen ist in der ersten Gruppe ausgeglichen. In der zweiten Gruppe 

ergibt sich eine Unterreprasentanz von Kindem - trotz des Vorhandenseins von Miniatur- 

gefaBen, welche nach W. Matthias Kinderbestattungen eigen sind.47

„Sozialindex“: Die vertikale Gliederung der bestatteten Gemeinschaft

Der dritte Teil der Analyse umfaBt einen sogenannten Sozialindex. Dabei soil der Reich- 

tum der Bestatteten nicht durch einfache Addition der Beigaben oder flir heutige Begriffe 

prunkvolle Bestattungen ermittelt werden. Nach J. A. Tainter ist vielmehr der Arbeits- 

aufwand bei der Elerstellung der Beigaben und des Grabbaus ein Gradmesser fur die ver

tikale Gliederung eines Graberfeldes. M. Freudenberg erarbeitete fur Grabfunde der 

jiingeren Bronzezeit in Danemark einen „Reichtumsindex“, bei dem Materialwert, 

Exklusivitat, Pluralitat, Import und Anzahl der Beigaben Berticksichtigung fanden.49 

J. Muller erstellte einen Sozialindex fur die Nachbestattungsgemeinschaft des Magdale- 

nenberges, der sowohl Beigabenausstattung als auch Grabbau berticksichtigte?0 Beden- 

ken gegenuber der simplen Zahlarbeit auBerte auch H. Harke: Bestattungsart, Grabbau 

und Beigaben spiegelten in erster Linie „das Denken der bestattenden Gemeinschaft und 

damit deren soziale Ideologic, aber nicht unbedingt auch die reale gesellschaftliche Posi

tion des Bestatteten. Selbst eine Beziehung zwischen Beigabenqualitat und wirtschaftli- 

cher Macht des Bestatteten kann nicht zweifelsfrei hergestellt werden, da die bestattende 

Gemeinschaft selektieren ... kann und andererseits die rituelle Darstellung von Reichtum 

im Grabbrauch sich keineswegs mit dem realen Wohlstand decken muB.“51

Im Rahmen dieser Untersuchung wird von folgendem Grundgedanken ausgegangen: 

Je mehr Aufwand fur eine Bestattung betrieben wurde, desto hbher ist der soziale Rang 

des Bestatteten zu Lebzeiten - wobei hier der Terminus „Rang“ zunachst als Ordnungs- 

stufe und nicht im Sinne einer „Ranggesellschaft“, in der die Statuspositionen nach 

unterschiedlichen Rangen normiert sind, zu verstehen ist.

Fur das Graberfeld von Schafstadt errechnet sich der „Sozialindex“ durch folgende 

Faktoren:

1. Beigabenindex:

a) Beigabenpluralitat: Vielfaltigkeit der Beigabentypen pro Grab. Die jeweilige 

Stiickzahl bleibt unberiicksichtigt.

b) Anzahl der Beigaben, wobei Tierknochen, Perlen oder durchbohrte Canideneck- 

zahne als eine Beigabe behandelt werden.

c) Exklusivitat der Beigaben: Ein Wert, der sich an der Anzahl der verschiedenen 

Typen des gesamten Graberfeldes miBt. Jedem Beigabentyp wird eine konstante
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Wertzahl zugeordnet. Eine anschlieBende Division der Summe dutch die Beiga- 

benanzahl gewahrleistet, daB Graber mit einer hohen Beigabenanzahl nicht von 

vomherein einen hoheren Exklusivitatswert erhalten.

d) Arbeitsaufwand bei der Keramikherstellung:

- Verzierungstechnik: Jedem Verzierungsmotiv ist eine Konstante zugeordnet, wobei 

Schnurmotive eine hdhere Zahl erhalten als Ritzungen, Einstiche, Fingereindriicke 

oder plastische Leisten. Pro Grab ist die Keramik mit dem hbchsten Wert beriick- 

sichtigt.

- Exklusivitat des Motivs

- GrbBenklassen der GefaBe

2. Grabindex:

a) Grabtiefe: Sie wird als ein MaB fur den Arbeitsaufwand des Grubenaushubs heran- 

gezogen. Da einige Graber gestbrt sind, konnte das Grubenvolumen - ein weitaus 

geeigneteres MaB fur den Arbeitsaufwand des Grubenaushubs - nicht berechnet 

werden.

b) Grabbau: Wiederum gemessen am Arbeitsaufwand sind einfache Erdgraber geringer 

zu bewerten als Erdgraber mit Plattendecken oder Steinkisten. Jeder der drei Katego- 

rien ist eine entsprechende Konstante zugewiesen.

Um eine Vergleichbarkeit der Werte zu ermbglichen, sind alle Daten auf 100 Einheiten 

umgerechnet, wobei die Summen des Beigaben- und des Grabindex’ gesonderte Beriick- 

sichtigung fanden und jeweils 50 % zum Gesamtindex beitragen. Da Frauengraber reich- 

haltiger mit Keramik ausgestattet sind, soil diese Rechnung nicht zuletzt ein von 

vomherein besseres Ergebnis jener Graber mit weiblichen Bestattungen verhindem. Von 

53 im Index beriicksichtigten Individuen liegt lediglich von 18 eine anthropologische 

Geschlechtsbestimmung vor. Um einen reprasentativen Eindruck zu erhalten, ist daher 

das Hinzuziehen einer archaologischen Geschlechtsbestimmung unumganglich. Da in 

dem Graberfeld von Schafstadt eine Korrelation zwischen Seitenlage und Geschlecht 

nicht mbglich ist, werden hier die Ergebnisse der Clusteranalyse (Beigaben) als 

Geschlechtsindikatoren genutzt. Zunachst soil das Gesamtergebnis des Sozialindexes 

aller in die Untersuchung einbezogenen 53 Einzelgraber betrachtet werden: Mit einer 

Spannweite von 73 Einheiten zwischen dem am aufwendigsten und dem am „armlich- 

sten“ ausgestatteten Grab deutet der Index eine recht groBe Variabilitat der Bestattungen 

innerhalb des Graberfeldes an.

Ein Blick auf die Mittelwerte der Sozialindizes zeigt folgendes Bild (Abb. 5-6):

- Weibliche Individuen erreichen einen durchschnittlich hoheren Wert bei Beigaben-, 

Grab- und Gesamtindex als mannliche Bestattungen.

- Mature Frauen und adulte Manner besitzen den geringsten Beigaben-, Grab- und 

Gesamtindex.

- Sowohl mannliche als auch weibliche Kinder der Altersstufe Inf. I erreichen inner

halb ihrer Geschlechtsgruppen die hbchsten Werte des Gesamtindexes.

- Die Verteilungskurve des Beigabenindex’ zeigt bei weiblichen Kleinstkindem und adul- 

ten Frauen einen Gipfel. Bei Mannem hingegen ist - bis auf einen steilen Abfall bei adul- 

ten Mannem - der Beigabenindex in etwa gleich hoch. Wahrend Beigabenpluralitat, - 

exklusivitat und -anzahl bei adulten Frauen am hbchsten sind, ist dies bei weiblichen 

Kleinstkindem der Keramikwert. Bei mannlichen Kindem der Altersstufe Inf. I ist
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[e Beigabenindex ® Grabindex OGesamtindex

Abb. 5: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Mittelwerte der Sozialindizes bei ge- 

schlossenen Bestattungen nach anthropologischer und archaologischer Geschlechtsbe- 

stimmung und anthropologischer Altersbestimmung

ebenfalls der Keramikwert am hbchsten, hinzu kommt bei ihnen die Beigabenplurali- 

tat, wahrend bei maturen Mannem die Exklusivitat am hbchsten liegt. Die Beiga- 

benanzahl dominiert bei mannlichen Individuen der Alterstufe Inf. I und Juvenil.

- Bei maturen Frauen kann ein starker Abfall der Verteilungskurve des Grabindexes beob- 

achtet werden, wahrend sie bei Mannem zunachst fallt, um bei maturen Individuen 

sprunghaft anzusteigen. Fur Adulte beiderlei Geschlechts wurden die Graber am tiefsten 

angelegt, bei maturen Frauen und Mannem mubte jedoch eine relativ geringe Grabtiefe 

ausreichen. Wahrend der Grabbau bei Madchen der Altersstufe Inf. I und bei mannli-
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Abb. 6: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Kurvenverlauf der einzelnen Komponen- 

ten des Sozialindex’ bei geschlossenen Bestattungen nach anthropologischer und archao- 

logischer Geschlechtsbestimmung und anthropologischer Altersbestimmung

chen Maturen am aufwendigsten ist, gestaltete sich der Arbeitsaufwand fur den Grab- 

bau bei maturen Frauen und adulten Manner eher gering.

Eine Darstellung der einzelnen Indizes in Schritten von zehn Einheiten erlaubt eine Glie- 

derung der Graber nach ihrer Haufigkeit in drei Gruppen (Abb. 7).

- Gruppe 1: Sie beinhaltet vier, am aufwendigsten betriebene Grablegungen, die zwischen 

80 und 100 Einheiten erzielten. Mit 65 % betragt ihr Anted am Beigabenindex fast zwei 

Drittel, am Grabindex ist sie mit 44 % beteiligt. Im ganzen tragt diese Gruppe 52 % zum
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Abb. 7: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Der Sozialindex bei geschlossenen 

Bestattungen und die Gruppenbildung nach der Haufigkeit

Gesamtindex bei. Bei alien vier Grabem handelt es sich um Bestattungen in Steinkisten, 

zu denen bis zu funf Beigaben gehbrten. AuBer dem Fragment einer Kupferspirale, 

Silexklingen und Gliedem einer Canidenzahnkette tiberwiegen hier Amphoren neben 

Bechem und Napfen. Als Verzierungselement dominieren hangende Dreiecke, kombi- 

niert mit verschiedenen Linienvariationen am Hals des GefaBes, die sich aus Schnurein- 

driicken zusammensetzen. Betrachtet man nun die alters- und geschlechtsspezifische 

Verteilung innerhalb der Gruppe 1 (Abb. 8), so ist die Anwesenheit von ausschlieBlich 

weiblichen Individuen auffallig. Dabei handelt es sich um zwei adulte (Grab 10, 50) und 

eine juvenile Frau (Grab 60) sowie um ein Madchen der Altersstufe Inf. II (Grab 36).

- Gruppe 2: 23 Graber rangieren zwischen 40 und 79 Einheiten. Die prozentualen Anteile 

am Beigaben-, Grab-, und Gesamtindex liegen bei etwa einem Drittel annahemd gleich. 

In dieser Gruppe linden sich neben sieben Erdgrabem (Grab 4, 28, 29, 30, 37, 46, 71) 

auch drei Bestattungen in Erdgrabem mit Plattendecken Grab 31, 32, 47) sowie zehn 

Beisetzungen in Steinkisten (Grab 2, 18, 20, 35,49, 53, 55, 57, 69), wobei eine Steinkiste 

mit einer sekundar verbauten Menhirstatue (Grab 70) bemerkenswert ist. Bei weiteren 

drei Bestattungen konnte der Grabbau nicht mehr festgestellt werden (Grab 39, 54 und 

56). Die Graber enthielten eine bis drei Beigaben, wobei die GefaBe - neben Tassen, 

Schalen, Napfen und Bechem iiberwiegend Amphoren - zumeist unverziert waren oder 

Schnureindrucke trugen, die sich zu umlaufenden Linien mit Einzelfransen gruppierten. 

AuBerdem fanden sich u. a. in drei Grabem Anhanger aus Canidenzahnen bzw. 

Muscheln sowie in vier Grabem Silexklingen. Berticksichtigt man auch die in Abb. 8 

nicht dargestellten, lediglich alters- oder geschlechtsbestimmten Individuen, so betragt 

das Verhaltnis von Frauen zu Mannem in dieser Gruppe 11:9. Die Altersverteilung zeigt
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Abb. 8: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Verteilung von Geschlecht und Alter auf 

die Sozialgruppen (Dargestellt sind ausschlieBlich die sowohl geschlechts- als auch altersbestimmten

Individuen.)

dann folgendes Bild: Neun Individuen wurden in der Altersstufe Inf. I oder II beigesetzt, 

drei Individuen verstarben im juvenilen, weitere vier im adulten sowie drei im maturen 

Alter. Interessant ist die Feststellung, dab in dieser Gruppe in den Altersstufen Inf. I und 

II ausschlieBlich Knaben zu finden sind, Madchen hingegen in alien drei Gruppen auftre- 

ten.

- Gruppe 3: Knapp die Halfte der Graber erlangte zwischen 10 und 39 Einheiten. Ihr 

Anted am Beigabenindex liegt bei lediglich 4 %. Der prozentuale Grabindex dieser 

Gruppe betragt ein Drifted und insgesamt deckt diese Gruppe nur 16 % des Gesamtinde- 

xes ab. Im einzelnen handelt es sich um beigabenlose Erdgraber (Grab 1, 3, 6, 12, 15, 17, 

21, 23, 24, 25, 26, 33, 41, 42, 43, 44, 57, 59, 63, 64, 66). Ausnahmen bilden zwei Graber 

mit jeweils einem unverzierten Becher, der in einem Kindergrab (Inf. I, Grab 27) bzw. 

bei dem Skelett eines geschlechtsunbestimmten juvenilen Individuums (Grab 34) lag, 

sowie die Bestattung eines geschlechts- und altersunbestimmten Individuums mit einer 

Amphore (Grab 62).

Weitere Beigaben liegen in Form von einzelnen Knochen eines Hundeskeletts im Grab 

einer mannlichen adulten Person (Grab 11) vor, des weiteren fand man bei einer matu

ren Frau zwei Silexklingen (Grab 22). Insgesamt bekamen neun Frauen und funf Man

ner diese eher armliche Grabausstattung. Bei 20 der Skelette ist ihre Altersstufe 

bekannt: Jeweils vier Individuen starben im Kindes- (Inf. I), jugendlichen oder matu

ren Alter, acht Skelette sind als adult bestimmt.

Raumliche Verteilungsmuster

Die Kartierung von Seitenlage, Alter, Geschlecht (zusammengefaBt nach den Ergebnis- 

sen der anthropologischen Bestimmung und jenen der Clusteranalyse), den Gruppen der
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Abb. 9: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Plan des Graberfeldes mit der raumlichen 

Verteilung von links bzw. rechts liegenden Individuen (kartiert sind nur Einzelbestattungen)

Clusteranalyse sowie den Gruppen des Sozialindex’ dient dem Erkennen von raumlichen 

Verteilungsmustem, die eine Interpretation in Richtung sozialer Gruppenbildungen 

erlauben. Denkbar waren z. B. separate Areale fur Kinderbestattungen oder zentrale 

Lage von besonders aufwendig ausgestatteten Grabem u. a. m.

Jedoch laBt keine der kartierten GroBen raumliche Subgruppen oder hervorragende 

Besonderheiten in der Wahl des individuellen Bestattungsplatzes erkennen. Trotzdem 

kann folgendes festgehalten werden:

- Im Sudteil des Graberfeldes wurde fast ausschlieBlich in linker Hockerstellung bestat- 

tet (Abb. 9). Ausnahmen bilden hier zwei benachbarte Graber mit rechten Hockem im 

westlichen Bereich. Im Nordteil hingegen erscheinen linke und rechte Hocker tenden- 

ziell gemischt. Die raumliche Verteilung der geschlechtsbestimmten Bestattungen 

zeigt ein anderes Bild: Hier ist das Verhaltnis sowohl im Slid- als auch im Nordteil 

ausgewogen (Abb. 10).

- Auffallig ist die Wahl des Bestattungsplatzes maturer Personen (Abb. 10). Sie fand 

man nur auf einem etwa 30 m breiten, von Nordost nach Siidwest verlaufenden Strei- 

fen im Sudteil des Platzes. Hingegen zeigt die raumliche Anordnung von Kindem, 

Jugendlichen und Erwachsenen bis zum 40. Lebensjahr keine Besonderheiten. Klein- 

raumig ist aber dort eine unmittelbare Nachbarschaft von erwachsenen Individuen 

und Kindem zu beobachten, wo aufgrund der vertikalstratigraphischen Situation 

hypothetisch eine gleichzeitige Beisetzung angenommen werden darf. So liegt etwa in 

der siidostlichen Ecke des Sudteils eine mature Frau in Nahe des Grabes eines juveni-
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Abb. 10: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Plan des Graberfeldes mil der raumli- 

chen Verteilung von anthropologisch und archaologisch als weiblich bzw. mannlich 

bestimmten Individuen sowie der Anordnung der anthropologisch bestimmten Altersgrup- 

pen (kartiert sind anthropologisch untersuchte und keramikfiihrende Einzelbestattungen)

len Mannes sowie der Graber von zwei Madchen (Inf. I und Inf. II). Eine weitere der- 

artige Erscheinung ist im westlichen Teil zu beobachten. Hier liegen eine juvenile Frau 

und ein mannliches Kleinkind benachbart. Auf dem Nordteil des Graberfeldes befindet 

sich an der westlichen Grabungsgrenze die Bestattung eines adulten Mannes neben 

einem weiblichen Kleinkind.52

- Ein Blick auf die Verteilung der Cluster zeigt, dab die Gruppe der Becherbestattungen 

(Cluster 2) bevorzugt im siidlichen Teil des Graberfeldes anzutreffen ist, Graber des 

ersten Clusters verteilen sich gleichermaben auf Nord- und Sudteil (Abb. 11). Inner- 

halb der beiden Teilareale erscheinen beide Gruppen raumlich regellos gemischt.

- Je zwei besonders aufwendig ausgestattete Graber finden sich sowohl im Nord- als 

auch im Sudteil (Abb. 12). Innerhalb des siidlichen Feldes iiberwiegen Graber der drit- 

ten, „armsten“ Gruppe, auf dem Nordareal hingegen dominiert die zweite Gruppe. Im 

Nordteil ist dariiber hinaus haufig eine gleichwertige Grabausstattung von nah beiein- 

ander liegenden Grabem zu beobachten.

Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchung des Graberfeldes von Schafstadt weisen einige Abwei- 

chungen gegentiber der allgemein angenommen Bestattungsweise der Saale-Schnukera- 

mik auf: Auf der Basis der bisher verbffentlichten anthropologischen Daten ist zum 

einen die fehlende Koharenz zwischen Seitenlage und bipolarer Orientierung der Toten
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Abb. 11: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Plan des Graberfeldes mit der raum- 

lichen Anordnung der Cluster (dargestellt sind Einzelbestattungen mit Keramikbeigaben)

Abb. 12: Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Fundplatz 9. Plan des Graberfeldes mit der Darstel- 

lung der Gruppen des Sozialindex' (kartiert sind nur Einzelbestattungen)
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und dem Geschlecht, zum anderen die durchschnittlich reichere Ausstattung der Frauen- 

graber mit Beigaben gegeniiber Bestattungen mannlicher Individuen hervorzuheben.

Das Geschlecht der Toten scheint also nicht das ausschlaggebende Motiv der bestattenden 

Gemeinschaft gewesen zu sein, dieses oder jenes Individuum auf der rechten oder linken 

Seite niederzulegen. Da der archaologische Behind keine anderen direkten Zusammenhange 

offenbart, wie z. B. zwischen Seitenlage und Alter der Individuen oder Aufwand der Bestat- 

tung, scheint lediglich auf spekulativem Weg eine Erklarung erlaubt. Anhaltspunkte mdgen 

die zahlenmaBige Dominanz linker Hockerbestattungen msgesamt sowie das fast aus- 

schlieBliche Vorkommen linker Hocker auf dem Sudteil des Graberfeldes bieten. Mdgli- 

cherweise bildeten Individuen, die rechts liegend bestattet wurden, eine abgesonderte, 

kleinere Personengruppe, die sich durch archaologisch nicht faBbare Merkmale aus- 

zeichnete. Denkbar waren z. B. besondere Verdienste oder Leistungen zu Lebzeiten, 

Krankheiten u. a. m.

Andere hypothetische Erklarungsansatze lassen sich im kulturellen Neben- und Nach- 

einander mutmaBen: Zum einen vermutet Matthias auf dem Graberfeld von Schafstadt 

auch Graber, die der Glockenbecherkultur zuzurechnen sind.53 Da in dieser Kultur 

Frauen rechtsseitige und Mannem linksseitige Bestattungen zugeschrieben werden, sind 

auch „bikulturelle“ Bestattungssitten nicht ausgeschlossen. Mbglicherweise vermischten 

sich im Laufe der Belegungsdauer der Nekropole verschiedene, jeweils eine der beiden 

archaologischen Kulturen definierende Elemente. Zum anderen ist die Sitte der bisexuel- 

len Bestattung der Mittelelbe-Saale-Schnurkeramik als extemes Kulturelement denkbar - 

z. B. kbnnte eine Adaption fiber Bbhmen angenommen werden -, das die „Schafstadter“ 

nur z. T. akzeptierten.

Ein dritter Erklarungsansatz schlieBlich laBt sich anhand sozialethnologischer Analo- 

gien anfuhren: Die geschlechtsdifferente Bestattungsweise richtete sich nicht nach dem 

biologischen, sondem nach dem „sozialen“ Geschlecht. So besteht in einigen rezenten 

Gesellschaften die Mdglichkeit, ein anderes soziales Geschlecht als das „naturliche“ zu 

besitzen, und es gelten vollig andere Muster der Geschlechtszuordnung als Anatomie, 

Morphologic, Physiologic und Hormone.54 So existiert beispielsweise bei einigen patri

linear organisierten Ethnien Afrikas die Institution einer Gynaegamie, die es einer kin- 

derlosen Frau ermbglicht, durch die Bezahlung eines Brautpreises eine andere (jungere) 

Frau zu heiraten. Deren Kinder, die sie entweder schon hat oder wahrend der Ehe mit 

einem Mann zur Welt bringt, gelten als legale Nachkommen der alteren Frau.55 Nur am 

Rande sei in diesem Zusammenhang auch auf das Phanomen des Transvestitentums ver- 

wiesen.

Auch die Auswahl der Beigaben deutet auf flieBende Grenzen zwischen den 

Geschlechtem, wenn auch hier die Tendenz zu beobachten ist, Frauen ein aufwendigeres 

Keramikservice beizulegen: Die Anzahl der GefaBe ist hbher als in Grabem mit mannli- 

chen Individuen, die Verzierungsmotive sind komplizierter, und die GefaBe sind durch

schnittlich grbBer. Dem Befund von Schafstadt nach zu schlieBen, spielte die Keramik 

bei Frauen offenbar eine grbBere Rolle. Ob dies als ein Hinweis auf potentielle Arbeits- 

gebiete von Frauen als Tdpferinnen, Kbchinnen oder Hauswirtschafterinnen angesehen 

werden kann, sei dahingestellt. Jedenfalls ist diese Ausstattung auch bei weiblichen 

(Kleinst-) Kindern anzutreffen, was fur ihre sexualspezifische Behandlung ab der Geburt 

und ihre ihrem erwachsenen Geschlecht entsprechende Integration in die Gemeinschaft 

spricht. Tendenziell wurden in Schafstadt Bestattungen von Kindem nicht minder auf- 

wendig betrieben als jene von Erwachsenen. Im Gegensatz dazu betonen Bticke/Barthel/
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Gall die Auffalligkeit von arm ausgestatteten bzw. beigabenlosen Kindergrabem, was 

„ein deutliches Licht auf deren unbedeutende Stellung innerhalb der Lebens- und 

Arbeitsgemeinschaft“ wirft.56

In den schnurkeramischen Grabem von Schafstadt ist - bis auf wenig beobachtete 

Getreideabdriicke, die auf Nahrung verweisen (Grab 27 und 71) - der Inhalt der GefaBe, 

der eventuell weitaus „geschlechtsspezifischer“ war als das Service selbst, jedenfalls 

nicht erschlieBbar.

Konform mit der aufwendiger gearbeiteten Keramik in Frauengrabem gestaltet sich 

der Aufwand fur die gesamte Bestattung. Hier wurde fur die Bestattungen von zwei 

Frauen im adulten sowie von zwei Madchen im juvenilen bzw. Kindesalter (Grab 10, 36, 

50, 60) der meiste Aufwand getrieben, wie auch insgesamt die Arbeitsleistung bei Frau

engrabem durchschnittlich hdher ist. LaBt sich daraus eine Dominanz von Frauen in der 

schnurkeramischen Gesellschaft ableiten, da man ihre Graber „reicher“ ausstattete? 

Denkbar ware auch, die Funktion der KeramikgefaBe bzw. deren Inhalte als mannliche 

Prestigeobjekte zu betrachten, die Manner Frauen mitgaben, zu denen sie in einer ver- 

wandtschaftlichen Beziehung als Ehemann, Vater, Bruder, Sohn usw. standen. Demzu- 

folge hatte die Bestattungsgemeinschaft dieses Graberfeldes Prestige in Knaben- und 

Mannergrabem entweder auf andere, archaologisch nicht faBbare Art demonstriert, oder 

bei mannlichen Individuen fehlte die gesellschaftliche Notwendigkeit der Darstellung

57
von Prestige im Bestattungsntus.

Der hier erstellte Sozialindex spiegelt fur die bestattende Gemeinschaft offenbar eine 

besondere Bedeutung des Todes von adulten Frauen und Kindem beiderlei Geschlechts 

wider. Erklarungsansatze lassen sich mit den Rollen von Frauen im reproduktiven Alter 

und Kindem als potentiellen Altersvorsorgem fmden. Ist die Kindersterblichkeit einer 

Gemeinschaft hoch - und in Schafstadt ist dies der Fall -, die allgemeine Lebenserwartung 

bei Geburt niedrig und ruht die soziale Sicherheit im Alter auf den Nachkommen, ist es fur 

eine soziale Gemeinschaft unumganglich, groBtmbglich reproduktiv zu sein und ein be- 

sonderes Augenmerk auf die Gewahrleistung der Nachkommenschaft zu werfen.

Zusammenfassend laBt sich jedoch die schnurkeramische Bestattungsgemeinschaft 

von Schafstadt als eine soziale Gruppe beschreiben, die ihre Mitglieder im Tod durchaus 

unterschiedlich behandelte. Die Trennung der Geschlechter erfolgte flieBend; regelrechte 

soziale Subgruppen konnten fur diese Gemeinschaft nicht festgestellt werden. Vielmehr 

scheint die jeweilige Altersstufe fur einen bestimmten Status in der Gesellschaft aus- 

schlaggebend gewesen zu sein, wobei Kinder und erwachsene Frauen im reproduktiven 

Alter eine besondere Rolle spielten.

Auch wenn es nicht Ziel dieser Arbeit sein konnte, Antworten auf Fragen der Deszen- 

denz- und postmatrialen Residenzfolge zu suchen, stehen diese in engem Zusammenhang 

mit der Fahigkeit zur gesellschaftlichen Reproduktivitat. Ethnologische Analogien zeigen, 

daB die verschiedenen Systeme von Patri- oder Matrilokalitat usw. quasi „tiber Nacht“ 

wechseln, wenn es die auBeren Bedingungen erfordem.58 Alle Systeme besitzen bestimmte 

Ursachen und Vor- und Nachteile, die selten mit einem Statusgefalle zwischen den 

Geschlechtem, sondem vielmehr mit geschlechtsspezifischer Rollenverteilung korrespon- 

dieren. So bieten gangige Theorien fur die Ursachen von Patrilokalitat zum einen die 

soziale Notwendigkeit der Kooperation von Mannem bei intensiven kriegerischen Ausein- 

andersetzungen, zum anderen den biologischen Zwang, den Gruppenerhalt zu sichem. Ein 

matrilineares System ersetzt den reproduktiven Verlust einer unfruchtbaren Frau nur 

schwer, dariiber hinaus kdnnen Frauen ihre Nachkommenschaft nicht durch Polyandrie
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multiplizieren. Matrilokalitat kann dann von Vorteil fur eine Gemeinschaft sein, wenn 

mannerspezifische Aufgaben wie Kriegs-, Jagd- oder Handelsuntemehmungen geogra- 

phisch weitraumigere und langerzeitliche Expeditionen erfordem und Familiengruppen um 

einen Kern zusammenlebender Mutter, Schwestem und Tbchter strukturiert sind, die sich 

mit gemeinsamen ideellen und materiellen Interessen identifizieren konnen.59 Die Antwort 

auf derlei Fragen kann der archaologische Kontext gleichwohl kaum bieten.

Summary

The corded ware cemetery of Schafstadt, District Merseburg-Querfurt: a contribution to 

the social interpretation of the burial practice

The present paper is an attempt to analyse the gender differences in the burial custom of 

the Elbe-Saale Corded Ware Culture at the cemetery of Schafstadt, Site 9 (District of 

Merseburg-Querfurt) using statistical methods and spatial structures (63 graves with 79 

individuals). The results indicate a society with fluent gender segregation, the age of the 

individual being the decisive factor for certain social status. Finally it seems, that the 

death of women at reproductive age and of children has been a special casualty for the 

society.
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