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Betrachten wir die Bestattungssitten Nordeurasiens in der Zeit vom Friihneolithikum 

bis zur friihen Bronzezeit, so zeichnen sich hier haufig umfassende Raume mit einer 

nahezu identischen Struktur der Bestattungssitten ab. Dabei lassen sich oft epochale, 

grofcaumige Entwicklungstendenzen erkennen (Hausler 1998), die einen Zeitraum von 

vielen Jahrhunderten umfassen kbnnen. Verfasser hat am Beispiel von Siidosteuropa, ins- 

besondere Bulgariens, auf die Einbettung der neolithischen und aneolithischen Kultu- 

ren und ihrer Bestattungssitten in Entwicklungsvorgange aufmerksam gemacht, welche 

Siidost- und Mitteleuropa miteinander verbinden (Hausler 1992; Hausler 1995; Hausler 

1995a; Hausler 2007). Daneben gibt es regionale Sonderentwicklungen mit spezifischen 

Bestattungssitten, die insbesondere in Grenzgebieten von Kulturen mit anderen Formen 

der Bestattung liegen. In den haufig sehr weitraumigen Arealen mit ubereinstimmen- 

den Strukturen der Bestattungssitten weisen die Graberfelder kulturspezifische Regeln 

der Bestattungssitten auf; daneben kommt jeweils eine gewisse Anzahl von Ausnahmen 

von diesen Regeln hinzu. Regel und Ausnahmen bedingen einander. Die Ausnahmen 

kbnnen oft als eine Negation - Spiegelung - der dominierenden Bestattungssitten aufge- 

fasst werden. In manchen Fallen ist es bereits mbglich, den Ursachen fur das Auftreten 

von Abweichungen von einem bestimmten Regelwerk der Bestattungssitten nachzuge- 

hen und den davon betroffenen Personenkreis einzuengen. Zu den besonders zu beach- 

tenden Parametern der Bestattungssitten vgl. Hausler (2004), zum Verhaltnis von Regel 

und Ausnahme vgl. Wiermann (1997), Hausler (1999) und Peschel (1992).

Aus dem breiten Spektrum der iiberregionalen Untersuchung von Grab- und Bestat

tungssitten werden in vorliegendem Beitrag Phanomene der altneolithischen Struktur 

der Bestattungssitten in Europa herausgegriffen, und es wird auf die Einbindung der 

Bestattungssitten Mitteldeutschlands in die allgemeine Abfolge der Bestattungssitten 

Siidost- und Mitteleuropas sowie auf einige Aspekte von Strukturen mit geschlechtsdif- 

ferenzierten Bestattungssitten und ihrer kulturhistorischen Bedeutung eingegangen. 

Weiterhin wird der Blickrichtung der Toten besondere Beachtung gewidmet.
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Im Neolithikum und Aneolithikum ist in betrachtlichen Teilen Europas, aber auch in 

Pakistan, mbglicherweise auch in Vorderasien, die altneolithische Struktur der Bestat

tungssitten verbreitet. Sie ist in weiten Teilen Europas mit dem ersten Auftreten der 

Landwirtschaft korreliert. Zu den Hauptmerkmalen der altneolithischen Struktur der 

Bestattungssitten gehort die Bestattung der Toten in Flachgraberfeldern, in denen je 

nach der geographischen Lage der Nekropolen die Hauptorientierung der Toten (jeweils 

linke Seitenhocker in D-Haltung nach U. Fischer, d.h. Lage der Hande vor dem Gesicht) 

etwa facherformig nach NO, O und SO erfolgte (Hausler 2004,162 Abb. 9). In den Gra- 

berfeldern mit der altneolithischen Struktur der Bestattungssitte war in Europa die 

Hauptorientierung der Toten in grohen Ziigen mit derjenigen der Wohnbauten, moglicher- 

weise auch der dominierenden Windrichtung, korreliert (Hausler 1996,78 f. Abb. 18; Haus

ler 20063,84). In Altagypten und Nubien sind aus dem Fruhneolithikum Nekropolen 

mit nach SW, S und SO orientierten linken Seitenhockern iiberliefert. Hier dominierte 

jahrtausendelang die linke Hocklage, bis sie schliehlich in Verbindung mit der Sitte der 

Mumihzierung der Toten von der gestreckten Riickenlage abgeldst wurde (vgl. Hausler 

2006a, 122 ff.).
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Die altneolithische Struktur der Bestattungssitten ist bereits in der formativen Phase der 

Linienbandkeramik, in der Szatmar-Gruppe, gut ausgepragt. In Mezbkbvesed, Nordun- 

garn, am Nordrand der Ungarischen Tiefebene, konnten im Siedlungsbereich 25 Graber 

der Szatmar-Gruppe, verteilt auf mehrere Grabergruppen, untersucht werden (Kalicz/ 

Koos 2001,48 Abb. 2). Dabei wurde sicher nur ein Teil der ehemals vorhandenen Graber 

erfasst. Es ist anzunehmen, dass die Bestattungen in einem zeitweilig nicht bewohnten 

Areal der Siedlung angelegt wurden. Mit Ausnahme der Bestattung eines Kleinkindes 

(Grab 24) und eines Sauglings (Grab 3) wurden alle Graber aufierhalb der Hausbereiche 

angetroffen (Kalicz/Koos 2001).

Bei den Bestattungen handelt es sich vorwiegend um nach SO orientierte1 linke Hocker 

(Abb. 1). Dazu kommen drei antipodisch nach NW orientierte linke Hocker. Davon wurde 

Grab 2 (mannliche Bestattung?) weit abseits im W des Areals angetroffen (Abb. 1,4).

1 »Unter der Orientierung eines Toten im Grab ist 

die Richtung zu verstehen, in der der Kopf zu 

einer Linie zw. Schadel und Beckenzentrum liegt« 

(Alt 1998,509). Dementsprechend versteht Verfas- 

ser unter Orientierung eines Toten im Grab stets 

die Richtung des Schadels, nicht diejenige der 

Fiifie oder die Achsenrichtung eines Grabes. 

Betragt diese also z. B. 0-W, so liegt ein nach O 

orientierter rechter Hocker stets mit dem Schadel 

im O und somit mit dem Blick nach N und nicht 

mit dem Schadel im W und dem Blick nach S. Die- 

ser Unterschied wird in der Fachliteratur bis in 

die jiingste Zeit haufig nicht beachtet. Versteht ein 

Autor z. B. unter einem nach S ausgerichteten 

rechten Hocker ein Skelett mit dem Schadel im S 

und dem Blick nach O oder umgekehrt ein Skelett 

mit dem Schadel im N und dem Blick nach W? Bei 

haufig fehlenden Definitionen bestehen damit 

zahlreiche Verwechslungsmoglichkeiten, welche 

die Ermittlung von spezifischen Regeln der 

Bestattungssitten erheblich erschweren konnen. 

Weist eine Abbildung keinen Nordpfeil auf, kann 

man bisweilen nur raten, welche Orientierung 

tiberhaupt gemeint ist.
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Abb. 1 Graber der Linienbandkeramik von Mezokovesed, Nordostungarn. Nach SO orientierte linke Hocker.
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Der Leichnam war in zwei Teile geteilt, und die einzelnen Kbrperhalften waren in zwei 

unweit voneinander angelegten Gruben gemaE dem gelaufigen Hockergrabritus bestat- 

tet. Unter dem Schadel fanden sich Ockerspuren.

Von der in der Linienbandkeramik im Allgemeinen dominierenden linken Hocklage 

weichen zunachst zwei Bestattungen von Sauglingen bzw. Kindern ab. Ein nach W orien- 

tierter rechter Hocker eines Sauglings ohne Beigaben (Grab 3) lag in einem Haus. Grab 24 

wies den nach SO orientierten rechten Hocker eines schlecht erhaltenen Kindes auf. Hier 

handelt es sich um Siedlungsbestattungen, bei denen die in der Linienbandkeramik 

sonst iibliche Orientierung der Toten haufig nicht befolgt wurde und die fur diese Kultur 

regelwidrige rechte Hocklage iiberproportional haufig auftritt (s.u.). Wie in den regula- 

ren Graberfeldern der Linienbandkeramik liblich sind auch in Mezbkbvesed die Bestat

tungen von Kindern weit unterreprasentiert.

Auf das Kinderdefizit in den Graberfeldern zahlreicher ur- und friihgeschichtlicher 

Kulturen, darunter auch in denen der Linienbandkeramik, wurde vom Verfasser (Haus

ler 1966; Hausler 1968; Hausler 1991) in fruheren Publikationen eingegangen. Hier 

kbnnte die Frage der aus dkonomischen sowie religibs-magischen Griinden ausgesetzten 

Kinder (Hausler 1968, 6 ff.) sowie der ethnographisch gut belegten Institution der Mad- 

chentbtung (vgl. Hausler 1991,44) eine Rolle gespielt haben.

Nach Auffassung des Anthropologen G. Kurth (1963; vgl. auch Schwidetzky 1976) 

kann eine anthropologische Serie erst dann als reprasentativ gelten, wenn sie zu liber 60 % 

aus Nichterwachsenen (Infans I und II, juvenile Individuen) besteht. H. Peter-Rocher 

(1997,60!.) betont unter Verweis auf N. Nieszery (1995,18), dass in den uns bekannten 

Nekropolen der Linienbandkeramik keineswegs die gesamte Bevblkerung reprasentiert 

sein kann. Insbesondere ist der Anted an Sauglingen und Kleinkindern sehr gering bzw. 

sie fehlen ganz. Desgleichen sind Frauen oft in zu geringen Anteilen vertreten. J. Petrasch 

(2001,20 ff.) stellt fest, dass in ur- und friihgeschichtlichen Graberfeldern Kinder grund- 

satzlich unterreprasentiert sind, wobei Sauglinge und Kleinkinder oft vollstandig fehlen. 

Er setzt fur die Bandkeramik eine Kindersterblichkeit von etwa 50 % an und geht davon 

aus, dass selbst in den am besten erforschten Siedlungskammern der Linienbandkera

mik bis zu ein Viertel der Toten archaologisch nicht iiberliefert ist.

E. Neustupny (2002) kommt im Faile der linienbandkeramischen Nekropole von 

Vedrovice in Mahren (s. u.) angesichts dessen, dass hier von 81 anthropologisch bestimm- 

baren Bestattungen auf 37 (45,68%) Frauen und 25 (30,86%) Manner nur 19 (23,46%) 

Kinder entfallen, zu dem Ergebnis, dass die Kinder deutlich unterreprasentiert sind. So 

sind bedeutend weniger Kinder im Alter von bis zu funf Jahren vertreten, als vom demo- 

graphischen Standpunkt aus anzunehmen ist (Neustupny 2002,272). Ferner ist zu ver- 

muten, dass in der Gruppe der altesten Kinder nicht alle Verstorbenen bestattet wurden. 

Insgesamt ergibt sich aus den Mortalitatstabellen fur Vedrovice, dass liber 50 % der 

lebenden Personen im Alter von liber funf Jahren (linger als 20 Jahre waren.

Fur die Nekropole der Hinkelstein-Kultur von Trebur, Lkr. GroE-Gerau, bei Darmstadt 

(s. u.) konnte ebenfalls ein Kinderdefizit (nur 10 % Kinder) ermittelt werden, Gleiches gilt 

fur das zeitlich anschlieEende Griiberfeld der GroEgartacher Kultur (10,7% Kinder; 

Spatz 1999,13).

Die in den regularen Nekropolen der Linienbandkeramik oftmals fehlenden Frauen 

und Kinder treten demgegeniiber in den Siedlungsbestattungen gehauft auf. Dieses Pha-
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nomen und die dazu fiihrenden Ursachen werden bei U. Veit (1996; vgl. Hausler 1997) 

diskutiert. J. Orschiedt (2001, 36 ff.) stellt in Bezug auf Baden-Wiirttemberg fest, dass in 

den Siedlungsbestattungen der Linienbandkeramik Kinder der Altersstufe Infans II 

sowie allgemein weibliche Individuen iiberwiegen. In diesem Zusammenhang kann 

noch auf Siedlungsgruben der Badener Kultur von Svodin, Bez. Nove Zamky , hingewie- 

sen werden (Nemejcova-Pavukova 1986). Hier fand man nicht nur mit Siedlungsabfall 

bedeckte Rinderreste, sondern auch ebenso achtlos hineingeworfene Uberreste mensch- 

licher Skelette, vor allem von Frauen und Kindern. Tier- und Menschenreste lagen in 

gemeinsamen Abfallgruben im gleichen Teil der Siedlung, entweder auf der Gruben- 

sohle, in der Mitte der Grube oder in deren Randbereichen. Von 20 Skeletten lieben sich 

nur zwei bis drei Mannern zuweisen. Es sind alle Altersgruppen von Infans I und II bis 

senil vertreten.

Das Phanomen der fehlenden Kinderbestattungen in zahlreichen nachneolithischen 

Graberfeldern ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. Mit dem Defizit an Kindern, vor 

allem im Alter von bis zu zwei Jahren, sowie mit der Sonderbehandlung von Kindern in 

verschiedenen archaologischen Kulturen Europas vom Neolithikum bis zum Mittelalter 

befasst sich I. Beilke-Voigt (2004). C. Rinne (2001) diskutiert das Kleinkinderdefizit in 

der mittelneolithischen Grabkammer von Odagsen im Lkr. Northeim in Niedersachen 

(zur Palaodemographie dieser Grabstatte vgl. Hausler 1991). J. Turek (2000) erdrtert die 

Position des Kindes in der Schnurkeramik und Glockenbecherkultur. G. Zipf (2004) stellt 

fest, dass in den Nekropolen der Aunjetitzer Kultur Kinder im Alter von bis zu zwei Jah

ren generell nicht mit beigesetzt wurden. Andererseits gibt es Hinweise auf die herausge- 

hobene Position einiger weniger bevorzugter Kinder (Zipf 2004a). S. Burmeister (2000) 

geht dem Kinderdehzit in der spaten Hallstattkultur Wiirttembergs nach. Das Kinderde- 

fizit im Graberfeld von Hallstatt wurde vom Verfasser (Hausler 1968) unter Heranzie- 

hung von ethnographischen Parallelen diskutiert. Eine Fiille von Beispielen zum hauhg 

zu beobachtenden Kinderdefizit und seine mbglichen Ursachen erdrtert R. Hachmann 

(197°, 328 ff.). Uber den Kindermangel in den Grabern urgeschichtlicher Zeit informiert 

auch E. Scott (1999). Das Phanomen eines Mangels an Kinderbestattungen in den regula- 

ren Graberfeldern der Linienbandkeramik und ihrer Nachfolgekulturen ist somit als Teil 

des umfassenden Fragenkomplexes nach dem Verhaltnis von Mannern, Frauen und Kin

dern in ur- und friihgeschichtlicher Zeit zu betrachten. Wie palaopathologische Untersu

chungen ergaben, war der Gesundheitszustand der Kinder zu jener Zeit oft katastrophal 

(Schultz 2001).

Die welter oben genannten Siedlungsbestattungen von Mezbkbvesed fiigen sich gut 

in das iibliche Bild der Siedlungsbestattungen der Linienbandkeramik (vorwiegend 

Bestattungen von Kindern und Frauen) ein. Dabei ist noch ein weiterer Umstand zu 

beachten. Die Siedlungsbestattungen weisen die in den regularen Graberfeldern seltene, 

haufig mit Sonderbestattungen2 korrelierte rechte Hocklage, also die Nebenseitenlage,

2 Mit dem Phanomen der Sonderbestattungen 

haben sich zahlreiche Autoren befasst 

(Schwidetzky 1965; Pauli 1975; Pauli 1978; Meyer- 

Orlac 1982,88ff.; Meyer-Orlac 1997). ZumThema 

der Sonderbestattungen in der Bronzezeit ist ein 

Sammelband (Rittershofer 1997) erschienen. Eine

allgemein verbindliche Definition steht bisher 

aus. L. Pauli (1978) stellt eine Fiille von Beispielen 

von der Hallstattzeit und der Kultur der Kelten bis 

zum friihen Mittelalter zusammen. Er kommt zu 

dem Ergebnis, dass fur die Sonderbehandlung 

bestimmter Individuen eine Sonderstellung
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uberproportional haufig auf (vgl. Hausler 1997). Dazu sei als Beispiel die bandkerami- 

sche Siedlung von Fechenheim nahe dem Mainufer in Frankfurt/Main genannt. Hier 

lag der beigabenlose, nach SO orientierte rechte Hocker eines Kindes in einem bereits 

verlassenen Haus (Hampel 1993,44 Abb. 19; 20).

Hier sei noch die Bestattung eines Sauglings als nach SW orientierter linker Hocker 

mit zwei BeigefaEen in einer Haus begleitenden Grube der linienbandkeramischen Fst. Ill 

an der B 6n im Lkr. Harz erwahnt (Moos 2006,71). Sie zeichnet sich durch die fiir regu- 

lare Graberfelder der Linienbandkeramik untypische Orientierung der Toten nach SW, 

kombiniert mit der seltenen Blickrichtung nach NW aus; zudem war eines der BeigefaEe 

mit Ocker gefullt.

In Mezbkbvesed fallt als Ausnahme das Grab 18, ein nach NW orientierter rechter 

Hocker mit dem schlecht erhaltenen Skelett einer Frau auf (Abb. 1,1). Hier ist die bei Son- 

derbestattungen der Linienbandkeramik oft anzutreffende Kombination der antipodi- 

schen Nebenorientierung und der normwidrigen rechten Hocklage eines Toten zu beto- 

nen. Als Parallele sei zunachst ein Beispiel aus der Linienbandkeramik von Ahlsdorf, 

Lkr. Mansfeld-Siidharz (Schafberg 1996; Schafberg 1998), angefiihrt. Hier wurde ein 

isoliert liegender, nach NW orientierter rechter Hocker eines etwa 20-jahrigen Mannes 

angetroffen. Der Schadel wurde anscheinend kiinstlich vermittels einer in der Halswir- 

belsaule steckenden Knochenspitze absichtlich nach links gedreht (Schafberg 1998,170 

Abb. 1). Die Knochenspitze stellte mbglicherweise die Todesursache dar. Hier ist die fiir 

die Linienbandkeramik seltene Orientierung des Toten nach NW, kombiniert mit der 

normwidrigen rechten Hocklage sowie der ungewbhnlichen Manipulation im Halsbe- 

reich (Todesursache?) hervorzuheben. In diesem Zusammenhang sei ferner der Aus- 

schnitt einer Nekropole mit sechs Grabern der Linienbandkeramik vom Othmarsweg in

innerhalb der Gesellschaft verantwortlich ist.

Hier ergeben sich Hinweise auf das Verhalten frii- 

her Gemeinschaften gegeniiber Personen, die aus 

der Norm fallen. J. Wahl (1994,104) stellt fest, 

»daf> auch fiir Sonderbestattungen kein durchge- 

hendes griffiges Kriterium herausgearbeitet wer- 

den kann.« Eine Ubersicht der Kriterien, die zur 

Definition von Sonderbestattungen herangezogen 

werden kbnnen, legt R. Meyer-Orlac (1997) vor. 

Sie betont, dass seitens der Archaologie kein Kon- 

sens dariiber besteht, bis zu welchem Prozentan- 

teil der bekannten Graber einer archaologischen 

Kultur man von einer Sonderbestattung sprechen 

will. Wie die Volkerkunde zeige, gibt es Ethnien 

mit einer Vielzahl spezieller Bestattungshand- 

lungen fiir verschiedene Personengruppen.

E. Lauermann (1992,184) gibt folgende Begriffs- 

erklarung: »Der Begriff 'S' wurde in der Archaolo

gie eingefiihrt zur Bezeichnung von Bestattungs- 

formen, die von den Normen der jeweiligen 

Kulturen oder Epochen abweichen. Hervorzu

heben sind hierbei die topographische Sonderlage 

(z.B. abseits vom Graberfeld), abweichende Lei- 

chenbehandlung (z. B. Brandbestattung gegen 

Kbrperbestattung), abweichende Leichenausrich- 

tung und -lage (z. B. Hocker - Streckerlage), anato- 

misch ‘falsche’ Skelette, unvollstandige Skelette 

(z. B. ohne Schadelteile), Abweichungen in der 

Ausstattung (z. B. extrem 'reich' bis beigabenlos 

oder mit ungewohnlichem Inventar ... Aufgabe 

der Archaologie ist es, die Ursachen zu erfor- 

schen, die zu den 'Sonderbestattungen' fiihren.« 

Abschliefiend eine weitere Definition: »Unter Son

derbestattung ... werden zunachst solche Grab- 

legen verstanden, welche aufierhalb eines Begrab- 

nisplatzes (im Sinne eines Friedhofes) angetroffen 

werden, beispielsweise in einer Siedlung, in Hbh- 

len oder in isolierter Lage. Daneben tritt ein zwei- 

ter Moment der Abweichungen von dem kultur- 

spezifischen Grabritus.« (Balfanz/Jarecki 2004, 

340) In vorliegendem Beitrag soli es vorwiegend 

um Abweichungen von den kulturspezifischen 

Regeln der Bestattungssitten und um die absei- 

tige, isolierte Lage des Grabes innerhalb der 

Nekropole gehen, welche Hinweise auf die Son- 

derstellung bestimmter Individuen innerhalb der 

Gesellschaft geben. Hier kbnnen Phanomene wie 

der »schlimme Tod« (Sell 1955), und die Angst vor 

der Wiederkehr bestimmter Toten, z. B. bei Tod 

im Kindbett, eine Rolle gespielt haben.
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Naumburg, Lkr. Burgenlandkreis (Schafberg 1999; Hempelmann 1999), genannt. Wah- 

rend die meisten Graber nach NO orientierte linke Hocker enthielten, lag in Grab 3 der 

nach NO orientierte rechte Hocker einer Frau in »verdrehter Bauchlage« ohne Beigaben 

(Hempelmann 1999, 39 ff. Abb. 2). In diesem Fall sind die uniibliche rechte Hocklage 

bzw. Bauchlage, kombiniert mit der auhergewbhnlichen Blickrichtung der Toten nach NW, 

hervorzuheben. Auch Grab 5 (Hempelmann 1999,45 Abb. 8) barg einen nach NO orien- 

tierten rechten Hocker, anscheinend einer Frau ohne Beigaben, mit dem Blick nach NW.

AnschlieEend seien zwei Bespiele aus der Kodzadermen-Gumelnita-Karanovo-VI-Kul- 

tur Bulgariens angefiihrt. Hier sind zahlreiche Nekropolen mit der altneolithischen 

Struktur der Bestattungssitten belegt (Hausler 1995; Lichter 2001; dazu Hausler 2003). 

Davon wies die Nekropole von Vinica (Radunceva 1976; Hausler 1995, 36 f.; Lichter 2001, 

127 Abb. 63) fast ausschlieKlich nach SO orientierte linke Hocker, ferner zwei nach SW 

orientierte linke Hocker auf. Von den zwei Letzteren war ein fast auf dem Gesicht liegen

der Mann im Alter von 60-68 Jahren u.a. mit einem Silexmesser und vier Beigefafien 

ausgestattet. Auch in diesem Faile sind uniibliche Orientierung, die extreme Blickrichtung 

nach NW und das hohe Alter des Toten miteinander korreliert. Das Graberfeld Goljamo 

Delcevo (Hausler 1995,135; 136 Abb. 8; 137) ergab bis auf eine Ausnahme (Grab 10) nach 

SO orientierte linke Hocker, ferner drei Kenotaphe. Als einzige Ausnahme wurde in 

Grab 10 der nach N orientierte rechte Hocker einer Frau im Alter von 30-35 Jahren ange- 

troffen, also mit einer normwidrigen Orientierung und der exzeptionellen Blickrichtung 

nach W. Dieses Grab wirkt wie eine Nachbestattung inmitten einer mehr am Rand der 

Nekropole gelegenen Gruppe von normkonform nach SO orientierten linken Hockern. 

Es sei noch erwahnt, dass die drei mit jeweils fiinf bis sechs GefaEen ausgestatteten 

Kenotaphe am Ost- und Sudostrand des Graberfeldes situiert waren.

Als letztes Beispiel einer Nekropole mit der altneolithischen Struktur der Bestattungs- 

sitte sei an dieser Stelle noch Gomolava in der Vojvodina (Brukner 1980; Tasic/Petrovic 

1988) genannt. Das Graberfeld wird der Phase Gomolava iB bzw. der Vinca-Plocnik- 

Phase der Vinca-Kultur zugewiesen. 26 Graber enthielten nach NO, O bzw. SO orientierte 

linke Hocker. Die einzige Ausnahme besteht aus einem weit abseits im SW gelegenen 

Grab. Es enthielt den antipodisch nach W orientierten Hocker eines alten Mannes (Alter 

61-70 Jahre). Dabei fallt auf, dass es sich hier nicht, wie sonst in der Nekropole ublich, 

um einen Seitenhocker, sondern um einen Hocker in Riickenlage handelt. Dieser in einer 

Siedlungsgrube eingetieften Bestattung wurde noch der rechte Hocker einer Frau im 

Alter von 17-18 Jahren zugeordnet. Antipodische Nebenorientierung, ungewbhnliche 

Kbrperhaltung bei einer Doppelbestattung, hohes Alter des Individuums sowie die Iso

lierung des Toten weit abseits im SW fallen hier zusammen. Die nach der altneolithischen 

Struktur der Bestattungssitten angelegte Nekropole der Usatovo-Gruppe der Spattripol'e- 

Kultur von Vychvatincy am Dnestr wurde bereits anderweitig (Hausler 1996,72 ff.) naher 

analysiert.

In Mezbkovesed erfolgte die Bestattung der Toten (abgesehen von einigen wenigen 

Siedlungsbestattungen) auherhalb der bewohnten Areale in speziellen Grabgruppen. Es 

treten bereits zahlreiche Grundelemente der »geplanten« Anlage einer Nekropole der 

Linienbandkeramik auf: Dominanz von nach SO orientierten linken Hockern (Abb. 1); 

geringer Anteil der antipodischen Nebenorientierung; Bestattung einer Frau ohne Beiga

ben in der antipodischen Nebenorientierung nach NW (Grab 18) (Abb. 1,1) kombiniert
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mit der uniiblichen rechten Hocklage und der seltenen Blickrichtung nach SW; Depome

rung einer zerstiickelten, antipodisch (nach NW) orientierten Sonderbestattung (Grab 2), 

linker Hocker, Blick nach NO (Abb. 1,4), weit abseits im W der Nekropole; Mangel an 

Kinderbestattungen in der Nekropole; Kinder in Siedlungsbestattungen (in der norm- 

widrigen rechten Hocklage).

In Mezbkdvesed wurden allem Anschein nach die Bestattungssitten der Kbrbs-Kultur 

der ersten Halfte des 6. Jt. v. Chr. weitergefiihrt, wofiir die Graberfelder von Tiszaluc und 

Fiizesabony (nach SO orientierte linke Hocker) als Beispiele angefiihrt werden (Kalicz / 

Koos 2001, 60) (zu den Bestattungssitten der Starcevo-Kultur und der mit ihr verwandten 

Kbrbs-Kultur vgl. Trogmayer 1969; Kalicz 1998,259). Beide Kulturen bilden in Siidost- 

europa eine Einheit, die durch gleichartige Bevblkerungselemente, gleichartige Umwelt- 

faktoren u.a. bestimmt wird (Kalicz 1998,257). Zur Kontinuitat zwischen der Starcevo- 

Kbrbs-Kultur und der Linienbandkeramik vgl. auch Kalicz/Kalicz-Schreiber (2001). 

Schon deshalb liegt eine Kontinuitat zwischen den Prinzipien der Bestattungssitten der 

Starcevo-Kbrbs-Kultur und der Linienbandkeramik nahe.

IlhamelfhofgiomdMhrc0hcrdsmrdHmghuhhca1ggfhhmadfadsmrdulhmrmadOfafmajuas0mruVf0 

fadGmsreKfim

Was fur die Formationsphase der Linienbandkeramik in der Szatmar-Gruppe Ungarns 

gilt, trifft in gleicher Weise fiir das Graberfeld Vedrovice »Siroka u lesu«, Bez. Znaim, 

Mahren, zu (Podborsky 2002). Es wird in die altere Stufe der Linienbandkeramik in 

Mahren, Phasen Ibj-Beginn Ila (ca. 5500-5350 cal. BC), datiert. Das Graberfeld diirfte 

ursprunglich 120 Graber aufgewiesen haben. Hier konnten mehrere Grabergruppen 

untersucht werden (Abb. 2). Von 81 klassihzierbaren Skeletten waren die meisten mittel- 

stark bis stark gehockt. Es wurden 70 linke und sechs rechte Hocker angetroffen. Die 

Toten wurden, wie in der Linienbandkeramik ublich, zumeist als linke Seitenhocker mit 

der Lage der Hande vor dem Gesicht (D-Haltung nach U. Fischer) bestattet.

66 Skelette waren nach dem Siidostsektor hin orientiert, 14 linke Hocker in der antipo- 

dischen Nebenorientierung nach NW (fiinf Manner, fiinf Frauen, zwei Kinder sowie zwei 

Skelette unbestimmten Geschlechts). Das entspricht etwa dem Verhaltnis Hauptorien- 

tierung/antipodische Nebenorientierung in Mezbkbvesed. Von den nach NW orientier

ten linken Hockern gehbren die Manner aus den Grabern 15,19,57 und 69 zu den reich bzw. 

sehr reich ausgestatteten Bestattungen. In Grab 15 wies der reich ausgestattete Mann (Alter 

40-45 Jahre) Anzeichen einer absichtlichen Tbtung auf. Die antipodische Nebenorien

tierung ist hier somit nicht mit einem sozial unterprivilegierten Status korreliert.

Zu den Ausnahmen gehbren drei Bestattungen in Bauchlage, ferner zwei Frauen, die 

als linke Riickenhocker beigesetzt wurden. Von den Bauchbestattungen wurde die 20 

Jahre alte Frau aus Grab 29 zwar »ganz normal« nach OSO hin orientiert, wies aber keine 

Beigaben auf. Es fallt auf, dass die nicht nach SO oder SSO, sondern nach O orientierten 

Skelette sich vom Rest der iibrigen Bestattungen durch einige Besonderheiten unterschei- 

den. In vier Fallen liegen nach O orientierte rechte Hocker, also Bestattungen in der selte

nen rechten Hocklage vor. Sie weisen keine oder nur ganz geringe Beigaben auf. Dabei 

handelt es sich um Grab 38 mit der Bestattung eines Mannes (im Alter von 20 Jahren), 

Grab 59 mit einem 50 Jahre alten Mann sowie die Graber 102 und 105 mit den Bestattun-
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Abb. 2 Graberfeld der Linienbandkeramik von Vedrovice, »Siroka u lesa«, Bez. Znaim/Znojmo, vorwiegend 

nach SO orientierte linke Hocker.

gen zweier Frauen im Alter von 40-45 (Grab 102) bzw. 20-30 Jahren (Grab 105); die bei- 

den Letzteren lagen im NW des Graberfeldes. Dazu kommt Grab 86, ein nach O orien- 

tierter linker Hocker einer Frau im Alter von 25-30 Jahren in Bauchlage (im Westteil des 

Graberfeldes). Damit ist in Vedrovice die hier eher uniibliche Orientierung der Toten 

nach O mit der uniiblichen rechten Hocklage, der Bestattung im W bzw. NW des Graber

feldes, einem hohen Alter der Individuen, geringen oder vollig fehlenden Beigaben sowie 

in einem Fall mit der Bauchlage einer Frauenbestattung korreliert.

Zwei anscheinend im Kindbett verstorbene Frauen, nach SO orientierte linke 

Hocker mit Saugling (Grab 81 und 93), lagen im W bzw. NW der Nekropole. Der nach 

SO orientierte linke Hocker eines Mannes aus Grab 82 (Alter 50-60 Jahre), der anschei

nend eine Amputation iiberlebt hatte, war ebenfalls im Westteil der Nekropole bestat- 

tet worden.
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Diese Beispiele entsprechen der Beobachtung, dass in den nach der altneolithischen 

Struktur der Bestattungssitten angelegten Nekropolen die Ausnahmen haufig im West- 

und Nordwestteil der Graberfelder konzentriert waren (s. u.). Bei einem Teil der von den 

gebrauchlichen Sitten abweichenden Bestattungen gewinnt man den Eindruck, dass sie 

regelmabig auf die einzelnen Grabergruppen verteilt waren.

In Vedrovice wurde aufierdem eine Siedlungsgrube angetroffen. Sie enthielt das Skelett 

einer 50-60 Jahre alten Frau, die als nach NW orientierter Strecker in Bauchlage ohne 

Beigaben bestattet worden war (Grab 9; Podborsky 2002,124). Die unubliche Bauchlage 

der Frauenbestattung ist auch hier mit der seltenen NW-Orientierung korreliert, die in 

Vedrovice zu der antipodischen Nebenorientierung gehbrt. Dieser Grubenkomplex barg 

ferner den rechten Hocker eines Mannes mit Beigaben. Das Skelett lag auf dem unregel- 

mafiigen Boden der Vertiefung, die an der Stelle der Bestattung so hergerichtet war, dass 

der Umriss einer ovalen Grube entstand. Alle erwahnten Bestattungen konnten der Phase 

Ila der Linienbandkeramik nach R. Tichy (vergleiche Podborsky 2002,124) zugewiesen 

werden.

Vedrovice ergab noch weitere Siedlungsbestattungen. Wie fur Siedlungsbestattungen 

der Linienbandkeramik typisch, stammten von den zwblf hier entdeckten Korperbestat- 

tungen neun von Kindern vom Sauglingsalter bis zum Alter von sieben Jahren. Sie lagen 

zumeist in Siedlungsgruben entlang der Wand von Pfostenbauten. Es konnten fiinf linke 

und zwei rechte Hocker ermittelt werden, wahrend bei den restlichen Skeletten die Kbr- 

perhaltung nicht mehr feststellbar war. Mit Ausnahme der N-Orientierung kommen hier 

alle anderen Orientierungen vor (Podborsky 2002,124).

Im Graberfeld von Vedrovice wurden zwei der sechs rechten Hocker als solche von 

Kindern bestimmt. In Mezbkbvesed stammten zwei der drei rechten Hocker von Sauglin- 

gen bzw. Kindern ohne Beigaben, die dort als Siedlungsbestattungen anzusprechen waren. 

Das entspricht der Beobachtung, dass in den Siedlungsbestattungen der Linienbandke

ramik bei Kindern die sonst seltene rechte Hocklage der Toten uberproportional belegt ist.

Damit entsprechen die Graber aus den Siedlungskomplexen von Vedrovice dem fur 

Siedlungsbestattungen der Linienbandkeramik iiblichen Befund: hier dominieren die in 

den regularen Nekropolen unterreprasentierten Kinder. Auherdem tritt hier die in der 

Linienbandkeramik eher seltene Orientierung nach NW, kombiniert mit der untypischen 

Bauchlage eines Toten auf.

Gmr1lmfiodVfhd8mfhmrmad9rujmr2mlsmradVfhdulhamelfhofgiomrdMhrc0hcrdsmr 

Hmghuhhca1ggfhhma

Anschliehend sei versucht, die Befunde von Mezbkbvesed und Vedrovice mit denjenigen 

einiger weiterer Nekropolen der Linienbandkeramik zu vergleichen. Aus Bbhmen sind 

vorlaufig keine Graberfelder der Linienbandkeramik bekannt, die man fur eine verglei- 

chende Analyse heranziehen kbnnte (Zapotocka 1998; vgl. Hausler 2004a). Dem Graber

feld von Vedrovice liegt die Nekropole von Nitra in der Slowakei raumlich am nachsten 

(Pavuk 1972). Hier konnten zwei Graberstreifen mit 75 Grabern untersucht werden, wah

rend die Randpartien der Nekropole, in denen die Sonderbestattungen gelegen haben 

diirften, nicht erfasst wurden. Das Graberfeld gehbrt der jiingeren Linienbandkeramik 

an. Von den 75 Grabern war die Lage der Skelette in 69 Fallen bestimmbar, wobei 66
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linke und nur drei rechte Hocker festgestellt wurden. Es handelt sich vorwiegend um 

nach SO orientierte linke Hocker (Abb. 3). In dem erfassten Graberausschnitt war in 

Grab 53 der nach SW orientierte linke Hocker einer Frau von 20 Jahren mit einem BeigefaE 

abweichend von der hier sonst geltenden Norm orientiert und mit der uniiblichen Blick 

richtung nach NW bestattet worden. Dieses Grab lag am Westrand des untersuchten 

Abschnitts.

Von den Ausnahmen enthielt Grab 71 den nach SO orientierten rechten Hocker eines 

Kindes (Alter sieben Jahre) mit einem BeigefaE. Dieses Grab lag am Westrand von Gra- 

bungsschnitt HI. Grab 43 (Abb. 3,7) wies den nach SO orientierten rechten Hocker einer 

Frau im Alter von 30-40 Jahren ohne Beigaben auf und iiberschnitt Grab 76 mit dem 

nach SO orientierten linken Hocker eines Mannes. Grabiiberschneidungen kommen in

Abb. 3 Graber der Linienbandkeramik von Nitra, Bez. Nitra, nach O und SO orientierte linke Hocker.
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der Linienbandkeramik hbchst selten vor. Hier werden wir an die seit dem Mesolithi- 

kum riberlieferten Doppelbestattungen erinnert, bei denen jeweils einer der Toten norm- 

konform, der »Nebentote« jedoch in einer sonst uniiblichen Position (unubliche Orien- 

tierung und/oder Seitenlage) niedergelegt wurde (vgl. Hausler 1999,153; 157 f.).

Wie in Mezbkbvesed und Vedrovice ist in Nitra die rechte Hocklage mit der Bestat- 

tung eines Kindes korreliert, ferner mit dem seltenen Fall einer Graberiiberschneidung. 

Die in der antipodischen Nebenorientierung bestatteten Toten sowie Sonderbestattun- 

gen diirften hier insbesondere in den nicht untersuchten Randpartien der Nekropole 

gelegen haben.

AnschlieEend sei eine Grabergruppe der Linienbandkeramik vom »Sonntagsfeld« bei 

Halberstadt, Lkr. Harz (Autze 2005; Anm. d. Red. vgl. Fritsch u. a.) angefuhrt. Die Toten 

wurden in funf Grabergruppen nach dem altneolithischen Prinzip der Bestattungssitten 

bestattet: vorwiegend nach O orientierte linke Hocker (14 Graber), dazu antipodisch nie- 

dergelegte, nach W orientierte linke Hocker (acht Graber). Als Ausnahmen sind drei Gra

ber in einer Haus begleitenden Grube zu nennen, die mithin zu den Siedlungsbestattun- 

gen gehdren. Hier lagen der nach O orientierte rechte Hocker eines Erwachsenen ohne 

Beigaben mit einem Saugling, ferner ein rechter und ein linker Hocker eines Kindes 

(Autze 2005,136, Abb. 8). Es wurde bereits weiter oben ausgefiihrt, dass die rechte Hock

lage in Siedlungsbestattungen iiberproportional haufig auftritt. In Grab 40 lag der nach 

SW orientierte rechte Hocker eines Kindes, in Grab 22 ein nach O orientierter rechter 

Hocker, bei dem der Oberkdrper verdreht auf dem Riicken lag. Als Beigabe wurde nur 

eine einzelne Silexklinge festgestellt, wahrend man den Unterkbrper mit drei groEen 

Steinen beschwert hatte (Autze 2005, 136; 137 Abb. 9). Bei dem Skelett aus Grab 2 mit 

einem nach W orientierten rechten Hocker ohne Beigaben war die Wirbelsaule zweimal 

am Hals und oberhalb des Beckens gebrochen und der Leichnam regelrecht in die kleine 

Grube gezwangt worden. Es fallt auf, dass dieses Grab zur Grabergruppe 5 gehbrt (an- 

scheinend im Nordteil der Nekropole lokalisiert), in der die Graber locker gestreut sind. 

Eine geschlossen angelegte Bestattungsgruppe ist weniger wahrscheinlich. Die Graber

gruppe 5 enthielt ferner in Grab 21 eine »Sonderbestattung«: Hier wurde nur ein mensch- 

licher Kiefer in einer normal groEen Grube angetroffen. Man gewinnt den Eindruck, 

dass in Grabergruppe 5 die auEergewbhnlichen Bestattungen konzentriert auftreten. 

Grab 23 und 24 mit nach W orientierten Hockern enthielten Bestattungen von Kindern 

ohne Beigaben. Im »Sonntagsfeld« wurden nicht alle Kinder ohne Beigaben beigesetzt. 

Das zeigt Grab 8 mit dem linken Hocker eines Kindes und drei BeigefaEen.

Aus obigen Ausfiihrungen wird ersichtlich, dass auch im Graberfeld bei Halberstadt 

die rechte Hocklage fast ausschlieElich bei Kindergrabern ohne Beigaben in Siedlungs

bestattungen sowie normwidrig nach W orientierten Toten (Grab 2) beobachtet werden 

konnte bzw. in Grab 22 bei einem rechten Hocker mit einer ungewbhnlichen Kbrperhal- 

tung und Beschwerung des Toten mit groEen Steinen kombiniert war. Damit wird auch 

in diesem Fall das aus der Analyse der Graberfelder von Mezbkbvesed und Vedrovice 

gewonnene Bild des »planmaEigen« Aufbaus einer Nekropole der Linienbandkeramik 

mit einer Kombination von Regel und Ausnahme bei der Grablegung bestatigt.

Die Nekropole der Linienbandkeramik von Aiterhofen-Odmuhle, Lkr. Straubing-Bogen, 

in Niederbayern ergab 69 Brandbestattungen sowie 159 Kdrpergraber in mindestens 

funf Grabgruppen, insbesondere nach NO und O orientierte linke Seitenhocker in D-Hal-
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tung (Nieszery 1995, 53 ff. Abb. 18; 19; 30). Dazu kommen 18 rechte Hocker (12,8% der 

Kbrperbestattungen). Die antipodisch nach W orientierten, in der Nebenseitenlage als 

rechte Hocker angetroffenen Skelette, wurden in den Randlagen der jeweiligen Grab- 

gruppen angetroffen (Nieszery 1995,78 k; 80 Abb. 40). Das Verhaltnis Hauptorientie- 

rung/Nebenorientierung entspricht hier etwa dem Befund in Vedrovice.

Ferner sei eine Doppelbestattung erwahnt: Grab 71 (am Ostrand der Nekropole) ergab 

einen nach SO orientierten linken Hocker, und darunter das Skelett eines juvenilen Indi- 

viduums im Alter von 12-17 Jahren, das als SO orientierter rechter Hocker bestattet wor- 

den war. Bei diesem Skelett handelt es sich nicht wie hier sonst tiblich um einen Seiten- 

hocker, sondern um einen Riickenhocker. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, 

dass in der Linienbandkeramik Kinder sowohl in den Siedlungsbestattungen als auch in 

regularen Nekropolen ungewohnt hauhg als rechte Hocker beigesetzt wurden. Auch in 

anderen Fallen tritt in der Linienbandkeramik die uniibliche rechte Hocklage eines 

Toten insbesondere in den wenigen Fallen auf, in denen jeweils zwei Skelette einander 

zugeordnet sind bzw. sich gegenseitig iiberschneiden (so in Nitra, ahnlich auch in Gomo- 

lava, s. o.).

Grab 115 enthielt den nach NW orientierten rechten Hocker eines senilen Mannes, zu 

dem noch Knochen eines weiteren Individuums gehbrten, womit hier die ungewbhn- 

liche Orientierung (NW) mit der normwidrigen rechten Hocklage, dem senilen Alter des 

Toten und der fiir diese Nekropole exzeptionellen Blickrichtung nach SW korreliert war. 

Die Nekropole wies als Ausnahmen ferner zwei Bestattungen in der gestreckten Riicken- 

lage auf. Davon lag in Grab 150 eine nach SSO orientierte Frau senilen Alters, deren Blick

richtung damit nach NNW gerichtet war, was aufierst selten vorkommt. Diese Sonderbe- 

stattung war an die Siidwestperipherie der Nekropole verbannt. In diesem Fall sind 

ungewbhnliche Orientierung, ungewbhnliche Totenhaltung, ungewbhnliche Blickrich

tung (nach NW) sowie die abseitige Lokalisierung der Toten im Graberfeld miteinander 

kombiniert. Den beiden erwahnten, auf ungewbhnliche Art bestatteten senilen Indivi- 

duen ist gemeinsam, dass ihre Blickrichtung abweichend von der fiir die nach NO und O 

orientierten linken Hocker iiblichen Blickrichtung nach SO bzw. S nach SW bzw. NW 

weist. Dadurch wird die beabsichtigte Sonderbehandlung der betreffenden Individuen 

besonders deutlich.

AnschlieEend seien noch zwei Sonderfalle genannt. So lag ein nach S orientierter 

rechter Hocker (Grab 128) am Nordostrand der Nekropole (Kombination der uniiblichen 

Orientierung nach S, der rechten Hocklage und der Blickrichtung nach O). Eine weitere 

Ausnahme (Grab 127) wurde am auEersten Nordostrand des Graberfeldes angetroffen. 

Der nach N orientierte linke Hocker eines Mannes lag in einer Grabgrube, die einen hier 

sonst nicht nachgewiesenen Holzeinbau enthielt. Hier fallen die extreme AuEenposition 

des Grabes sowie die ungewbhnliche Blickrichtung des Toten nach O auf.

Gehen wir abschlieEend noch auf die Nekropole der jiingeren bis jiingsten Linien

bandkeramik von Ensisheim, Dep. Hout-Rhin (Elsass), ein (Gallay/Mathieu 1988; Mathieu/ 

Mauvilly 1993,13 Fig. 10). Die Grabungsflache ergab 21 Skelette, fast ausschlieElich nach 

NO orientierte linke Hocker. Zwblf der Bestattungen enthielten keine Beigaben. Grab 14, 

am Siidrand, enthielt den nach SO orientierten linken Hocker eines Kindes. Am Siidost- 

rand der Nekropole fand sich ferner der nach NO orientierte rechte Hocker eines Mannes 

(Grab 20), wobei die normwidrige rechte Hocklage mit der Blickrichtung nach NW
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korreliert war. Am Siidrand des Graberfeldes lag in Grab 13 der mit einem Idol aus dem 

Metacarpus eines Schafes ungewbhnlich reich ausgestattete, nach SW orientierte linke 

Hocker eines Kindes im Alter von drei bis vier Jahren (Mathieu/Mauvilly 1993,16 Fig. 14). 

Dazu gehbren ferner zwei Schmuckensemble aus wertvollem Spondylus. Es handelte es 

sich um das reichste Grab der gesamten Nekropole.

Mit diesem Befund liegt eine reich ausgestattete Kinderbestattung vor, wie sie als 

Ausnahme in alien nach der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten Europas 

angelegten Nekropolen immer wieder auftritt (Beispiele bei Hausler 1995a, 62 ff.; Haus

ler 2004a). Weitere Belege fur die Zeit von der Linienbandkeramik bis zur Bodrogkeresz- 

tur-Kultur fuhrt I. Zalai-Gaal (2003) an. Analoge Beispiele sind in grower Zahl bereits aus 

dem Jungpalaolithikum und Mesolithikum iiberliefert (Hausler 1995a, 62 ff.; Griinberg 

2000, Teil I, 235 ff.).

Auch in Ensisheim sind Randposition, uniibliche Orientierung (Grab 14), normwid- 

rige rechte Seitenlage (Grab 20) und die hier seltene Blickrichtung des Toten nach NW 

(Grab 14, 20) miteinander gekoppelt.

pugd9rujmr2mlsdHrcioghmsh

Aus der Linienbandkeramik soil abschliehend noch das Graberfeld von Bruchstedt, 

Unstrut-Hainich-Kreis (Kahlke 1962; Peschel 1992,99 f.; Kahlke 2004, 71 ff.) behandelt 

werden (Abb. 4a, 4b). Von den urspriinglich etwa 50 bis 80 Grabern konnten 50 Bestat- 

tungen untersucht werden, die auf drei Gruppen verteilt waren. 33 Bestattungen waren 

nach NO bzw. NNO orientiert, weitere sechs nach O und SO. Damit hatte man 39 Skelette 

mehr in die bstliche Richtung orientiert, wahrend auf die antipodische Nebenorien- 

tierung (W, NW, SW) nur sechs Beispiele (Grab 6,10,11,32,34,56) entfallen. Von den 

Skeletten lagen 30 auf der linken, zehn auf der rechten Seite (Grab 4, 5, 6, 8,9,12,16,20,24, 

30) sowie fiinf in Bauchlage. Damit betragt das Verhaltnis Hauptorientierung/antipo

dische Nebenorientierung 39:6, das Verhaltnis Hauptseitenlage (links) / Nebenseitenlage 

(rechts) 30:10. Dieses Bild fiigt sich durchaus in den Rahmen weiterer Nekropolen der 

Linienbandkeramik ein.

Wahrend die regelkonform nach NO und O orientierten linken Hocker vorwiegend 

im Zentrum und im Ostteil der Nekropole konzentriert sind, verteilen sich die normwid- 

rigen Ausnahmen insbesondere auf die westlichen Bereiche. Gleiches trifft z. B. fur die 

Nekropole von Essenbach-Ammerbreite, Lkr. Landshut, (Hausler 1995,138 Abb. 10b) zu, 

wo die antipodische Nebenorientierung (W, NW) und die Bestattungen in Bauchlage in 

den westlichen Arealen der Nekropole konzentriert auftreten. In Vedrovice (s.o.) lagen 

die normkonformen, nach SO orientierten linken Hocker im Zentrum und im NO der 

Nekropole, die Ausnahmen eher im W und NW des Graberfeldes.

Anschliefiend einige Beispiele fur die Konzentration der normwidrig vorgenomme- 

nen Bestattungen im Westteil der Nekropole. Dazu gehort Grab 10 mit dem nach NW 

orientierten Strecker einer Frau in Bauchlage ohne Beigaben (bei Kahlke 2004,108 Tab. 12, 

ist irrtiimlich Orientierung nach NO angegeben). An weiteren Beispielen sei Grab 9 mit 

dem nach NO orientierten rechten Hocker einer juvenilen Frau ohne Beigaben genannt, 

wobei die rechte Hocklage mit der Blickrichtung nach NW korreliert ist, ferner Grab 11 

mit dem nach SW orientierten linken Hocker einer Frau ohne Beigaben, wobei die anti-

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 92 / 2008 (2011)



VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNG VON B E S T AT T U N G S S I T T E N 323

podische Nebenorientierung ebenfalls mit der uniiblichen Blickrichtung nach NW 

zusammenfallt. Zu diesen Ausnahmen gehdrt ferner Grab 8 mit dem nach SO orientier- 

ten rechten Hocker einer juvenilen Frau ohne Beigaben mit Anzeichen eines Eingriffs 

am Schadel sowie einem Steinblock an den FiiEen. Hier werden wir an Grab 22 vom 

»Sonntagsfeld« bei Halberstadt (s.o.; Anm. d. Red. vgl. Fritsch u. a. im selben Band: 

Kat.-Nr. 58, Abb. 94) erinnert, einen nach O orientierten rechten Hocker, bei welchem 

der Oberkbrper verdreht auf dem Riicken lag und dessen Unterkbrper mit drei groEen 

Steinen beschwert war. Es fallt auf, dass es sich in beiden Fallen um die normwidrige 

rechte Seitenlage der Toten handelt.

In den westlichen Partien der Nekropole fanden sich auch weitere, auf uniibliche 

Weise bestattete Individuen. In Grab 5 (Inf. I) lag ein nach SO orientierter rechter Hocker 

ohne Beigaben, im Grab 6 der nach SSW orientierte rechte Hocker eines friihadulten 

Mannes. Hier lag auch Grab 4 mit dem auffallend reich mit Beigaben ausgestatteten, 

nach SO orientierten rechten Hocker eines Kindes (Inf. I-H). Wie in Grab 5 liegt hier die 

fur Bruchstedt seltene Orientierung nach SO vor. Es wurde weiter oben bereits erwahnt, 

dass in der Linienbandkeramik die wenigen exzeptionell reich ausgestatteten Kinder in 

der Regel in einem Randbereich der Nekropolen situiert waren (vgl. auch Hausler 2000, 

332k). Ein gutes Beispiel ist Ensisheim (s.o.), wo bei dem nach SW orientierten linken 

Hocker sowohl antipodische Nebenorientierung als auch die extreme Blickrichtung nach 

NW miteinander kombiniert waren.

In Bruchstedt fallt auf, dass wie in anderen Nekropolen der Linienbandkeramik rela- 

tiv viele Kinder (Grab 4,5,20,24) nicht als linke, sondern als rechte Hocker bestattet 

wurden. Das wird besonders deutlich, wenn wir beriicksichtigen, dass in der Nekropole 

auf 30 linke Hocker nur zehn rechte Hocker entfallen. In Grab 24 (Inf. II) handelte es 

sich zudem um einen nach NO orientierten rechten Hocker in extremer Bauchlage mit 

einem Hochkeil als Beigabe.

Werfen wir noch einen Blick auf die z.T. bereits genannten Bestattungen in der anti- 

podischen Nebenorientierung, um ihre Sonderstellungbesser zu erfassen. Grab 10 enthielt 

den nach NW orientierten Strecker einer spatmaturen Frau in Bauchlage. Bei Grab 6, 

einem nach SSW orientierten rechten Hocker, handelt es sich um einen friihadulten 

Mann, bei Grab 11 um den nach SW orientierten linken Hocker einer friihmaturen Frau 

und in Grab 32 um den nach SW orientierten linken Hocker einer juvenilen Frau, bei der 

das Skelett absichtlich zerstdrt war und schlieElich in Grab 34 um den nach SW orien

tierten linken Hocker einer Frau mit stark zerstdrtem Skelett und ohne Schadel. Bei den 

drei Letztgenannten konnte die sonst gemiedene Blickrichtung nach NW beobachtet 

werden. SchlieElich soli noch Grab 53 mit dem nach NNW orientierten (linken?) Hocker 

einer erwachsenen Frau mit der ungewdhnlichen Blickrichtung nach NO genannt werden.

Diese Ubersicht macht deutlich, dass die antipodische Nebenorientierung, wie so oft 

in den Nekropolen mit der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten, auch in 

Bruchstedt in den meisten Fallen mit weiteren Abweichungen von der sonst ublichen 

Norm der Bestattungssitten (insbesondere extreme Blickrichtungen, aber auch mit Para- 

metern wie der Bauchlage) und absichtlichen Grabstdrungen kombiniert war.

Befassen wir uns anschlieEend mit den fiinf Bestattungen in Bauchlage. Grab 10 mit 

dem nach NW orientierten Strecker einer Frau wurde bereits erwahnt, ebenfalls Grab 13 

(aus der Doppelbestattung mit Grab 14) mit dem nach O orientierten linken Hocker einer
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Abb. 4a Ausschnitt aus dem Graberfeld der Linienbandkeramik von Bruchstedt, Unstrut-Hainich-Kreis, 

vorwiegend nach O und NO orientierte linke Hocker.

Frau, bei welcher die linke Hand fehlte. Genannt sei auch Grab 24 mit dem nach NO orien- 

tierten rechten Hocker eines Kindes (Inf. II). Als weiteres Beispiel ist Grab 41 mit dem 

z.T. zerstbrten, nach NO orientierten Strecker eines erwachsenen Mannes (?) anzuftih- 

ren, bei dem der linke Arm fehlte, ferner Grab 39 mit dem nach NO orientierten Strecker 

eines senilen Mannes, bei dem beide Hande fehlten. Wie so oft in der Linienbandkera

mik ist auch in Bruchstedt die Bestattung in der Bauchlage mit weiteren Besonderheiten 

verbunden, wozu hier seniles Alter, antipodische Nebenorientierung, rechte Hocklage 

bzw. Deponierung in einer Doppelbestattung gehbren.

Aus der Norm des Ublichen fallen ferner zwei Doppelbestattungen. Zunachst ist Grab 

13/14 zu nennen. Hier enthielt Grab 14 den nach NNO orientierten linken Hocker einer 

friihadulten Frau und Grab 13 den NO orientierten linken Hocker einer frtihadulten Frau

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 92 / 2008 (2011)



VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNG VON B E S T A T T U N G S S I T T E N 325

Abb. 4b Ausschnitt aus dem Graberfeld der Linienbandkeramik von Bruchstedt, Unstrut-Hainich-Kreis, 

vorwiegend nach O und NO orientierte linke Hocker.
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in Bauchlage, bei der die linke Hand fehlte. Eines der Skelette (Grab 13) ist also normab- 

weichend in Bauchlage bestattet. Ahnliches gilt fur Grab 15/16. Grab 16 enthielt den nach 

NO orientierten rechten Hocker einer erwachsenen Frau, wahrend Grab 15 mit einem 

nach NO orientierten linken Hocker einer erwachsenen Frau als Nachbestattung gewer- 

tet wird. Wie in weiteren Fallen aus dem Bereich der Linienbandkeramik bzw. aus Gra- 

berfeldern mit der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten mit Doppelbestattun- 

gen oder zwei einander zugeordneten Bestattungen wurde jeweils eines der beiden 

Skelette auf eine normwidrige Art und Weise (Bauchlage, rechter Hocker) ins Grab gelegt 

(vgl. Nitra, Gomolava, Aiterhofen-Odmiihle).

Die obigen Ausfiihrungen zeigen, dass es sich auch im Faile der Nekropole von Bruch

stedt um einen planmaEig angelegten Bestattungsplatz handelt. Hier wurden die einzel- 

nen Bestattungen gemaE einem zah tradierten System vorgenommen, das auf dem Prinzip 

von Regel und Ausnahme sowie der Platzierung der normkonformen wie auch der norm- 

widrigen Bestattungen in bestimmten vorgegebenen Arealen der Gesamtanlage beruhte.

Andere Kulturen verfiigten ebenfalls uber spezihsche Regelwerke. So bestand in der 

Lengyel-Kultur und in den mit ihr verwandten Kulturerscheinungen die Norm in der 

Bestattung der Toten als nach S orientierte rechte Hocker. Fiir unser Thema ist die Kreis- 

grabenanlage vom Beginn der Kultur mit Bemaltkeramik von Friebritz-Siid in Nieder- 

bsterreich (Neugebauer-Maresch u. a. 2001) besonders aufschlussreich. Nahe dem Zent- 

rum der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage wurde eine kleine Grabergruppe der 

Lengyel-Kultur mit nach S orientierten rechten Hockern erfasst. Zwolf Meter abseits, bst- 

lich von dieser Gruppe, wurde eine Doppelbestattung mit zwei iibereinander gelegten 

nach NO orientierten Streckern in Bauchlage angetroffen. Beide Individuen (ein Mann 

und eine Frau) wiesen Anzeichen eines gewaltsamen Todes auf (Neugebauer-Maresch 

u. a. 2001,224 Abb. 23). In diesem Faile zeichnet sich die Sonderbestattung durch abwei- 

chende Orientierung, Bauchlage und die Separierung dieses Grabes weit auEen im O, 

nicht wie in der Linienbandkeramik im W, aus.

Qm1mladcasdIcgauoVmadfad9rujmr2mlsmradVfhdsmrdulhamelfhofgiomadMhrc0hcrdsmr 

Hmghuhhca1ggfhhm4dIc2jucdsmrd9rujmr2mlsmr

In den obigen Ausfiihrungen wurde auf zahlreiche Gemeinsamkeiten im Aufbau der 

Graberfelder hingewiesen, die gemaE den Normen der altneolithischen Struktur der 

Bestattungssitten angelegt wurden. Dabei ist nicht von vornherein zu erwarten, dass 

vom Pariser Becken im Westen bis zur Westukraine und Pakistan im Osten die Anlage 

eines Graberfeldes stets auf identische Weise erfolgte. Es ist vielmehr mit regionalen 

Sonderentwicklungen zu rechnen. Dabei liegt es nahe, dass die raumlich und zeitlich am 

engsten miteinander verbundenen Graberfelder auch die meisten Gemeinsamkeiten auf- 

weisen. Eine systematische raumubergreifende Analyse wurde nicht angestrebt. Die bis- 

herigen Analysen (vgl. auch Peschel 1992; Hausler 1996; Hausler 2000a) ergeben bereits 

einige Aufschliisse. Die gemaE der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten 

gestalteten Nekropolen stellen keine willkiirliche Addition von Einzelbestattungen dar, 

bei denen Orientierung, Seitenlage und Blickrichtung der Toten sowie ihre Platzierung 

im Graberfeld vom blinden Zufall diktiert war. Wir haben es vielmehr mit einem noch 

zu entschltisselnden Code zu tun, hinter dem sich Faktoren wie die soziale Stellung in
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der Gemeinschaft, Geschlecht, Alter, Todesursachen der einzelnen Individuen usw. ver- 

bergen. Man kann durchaus von einer sozialen bzw. kultisch-religidsen Stratigraphie 

sprechen. Die hier zu erzielenden Ruckschliisse hangen natiirlich davon ab, wie vollstan- 

dig ein Graberfeld untersucht und publiziert ist; Teilausschnitte oder gar ein Sammelsu- 

rium aus zufalligen Einzelbestattungen aus oft schlecht dokumentierten Befunden kon- 

nen leicht in die Irre fiihren.

Wie die iiberaus seltenen Faile von Nachbestattungen zeigen, diirften die Graber ober- 

flachlich markiert gewesen sein. Solange im Gedachtnis der Gemeinschaft verankert 

war, wo welche Toten bestattet waren, begrub man die Verstorbenen nach den kulturspe- 

zifischen Prinzipien von Regel und Ausnahme auf die ihnen zustehende Art und Weise 

und an dem ihnen zustehenden Platz. Bei der Auswertung der Grablegungen fallen ins- 

besondere folgende Prinzipien der Bestattungssitten auf. Der Norm der Bestattung in der 

jeweiligen Hauptorientierung (NO, O, SO) steht eine geringere Anzahl der antipodischen 

Nebenorientierung (SW, W, NW) gegeniiber, der Hauptseitenlage (links) die seltenere 

Nebenseitenlage (rechts). Antipodische Nebenorientierung und Nebenseitenlage sind 

haufig miteinander korreliert; diese Graber wurden zudem in die anscheinend weniger 

geschatzten westlichen Areale der Nekropolen verbannt. Das trifft auch fur die Toten 

mit der sonst gemiedenen rituellen Blickrichtung nach W (NW, SW) sowie fur die Bestat- 

tungen in Bauchlage zu. Bei den davon betroffenen Personen handelt es sich sehr oft um 

senile Individuen, um Personen, die eines unnatiirlichen Todes gestorben waren (»schlim- 

mer Tod«). Durch die Kumulation der oben erwahnten Mafinahmen sollten diese Indivi

duen anscheinend vom Rest der normgerecht bestatteten Mitglieder der Gemeinschaft 

separiert und damit fur die Lebenden »unschadlich« gemacht werden. Hier diirften auch 

Vorstellungen von einem jeweils unterschiedlichen Totenreich eine Rolle gespielt haben.

Bei den seltenen Fallen von Doppelbestattungen, Grabiiberschneidungen bzw. einan- 

der zugeordneten Grabern ist Folgendes zu beobachten. Hier wurde zumeist einer der 

Toten (anscheinend die untergeordnete Bestattung, der »Nebentote«) in einer nicht norm- 

gerechten Art und Weise beigesetzt: Abweichende Totenhaltung (Riickenhocker statt 

Seitenhocker, Bauchlage), abweichende Orientierung und/oder Blickrichtung. Diese Aus- 

nahmen stellen natiirlich die iiblichen Regeln der Bestattungssitten nicht in Frage.

In den regularen Graberfeldern ist die Zahl der bestatteten Frauen und Kinder haufig 

stark unterreprasentiert; Frauen und Kinder treten demgegeniiber gehauft in den Sied- 

lungsbestattungen auf. Von den relativ wenigen, in den Nekropolen nachgewiesenen 

Kindern wurden - wie in den Siedlungsbestattungen - haufig unverhaltnismafiig viele 

nicht regelkonform als linke, sondern als rechte Hocker beigesetzt. Daneben fallt eine 

geringe Anzahl von besonders reich mit Beigaben versehenen, anscheinend bevorzug- 

ten Kindern auf. Auch sie wurden, wie die oben genannten Sonderbestattungen, viele 

senile Individuen sowie die anscheinend als besonders gefahrlich angesehenen Toten - 

entgegen den sonst geltenden Normen der Bestattungssitte (Orientierung, Seitenlage, 

Blickrichtung) - zumeist ebenfalls in den den Sonderbestattungen vorbehaltenen westli

chen Arealen der Nekropolen begraben. Wollte man sich auch vor ihnen schiitzen?

Bei der Ausgrabung grbfierer Nekropolen fallt bisweilen auf, dass sie aus mehreren 

Grabergruppen bestehen. Es ist davon auszugehen, dass sie sich jeweils aus einem Kern 

von regelkonform angelegten Bestattungen (z. B. mit nach O orientierten linken Hockern) 

zusammensetzen, die in ihren Randgebieten von Ausnahmen und Sonderbestattungen
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(antipodische Nebenorientierung, rechte statt linke Seitenlage, Bestattung in Bauchlage) 

umgeben waren. Dabei kbnnen sich Agglomerationen wie im Faile der groEflachigen 

Nekropole von Wandersleben, Lkr. Gotha, (Dusek 1999, 58) ergeben. Auch hier finden 

wir im Mittelpunkt der Grabergruppen vorwiegend nach O und NO orientierte linke 

Hocker, die in den Randpartien von »Sonderbestattungen« (abweichende Orientierung 

und Seitenlage) flankiert wurden.

Die oben genannten Prinzipien des Aufbaus eines Graberfeldes wurden von der For- 

mationsphase der Linienbandkeramik bis zu ihrem Ende auf prinzipiell gleiche Art und 

Weise befolgt. Sie stellen allem Anschein nach eine kontinuierliche Weiterfiihrung der 

Bestattungssitten der Starcevo-Kbros-Kultur (und der im Aufbau dieser Graberfelder 

verborgenen religidsen und gesellschaftlichen Codes) dar. Von den Traditionen der ein- 

heimischen mesolithischen Jager- und Fischergruppen (Griinberg 2000) wurde im 

Bereich des Bestattungsrituals, vielleicht mit Ausnahme der Brandbestattung, kaum 

etwas iibernommen. Ein hbherer Anteil an Brandbestattungen scheint im Gesamtareal der 

nach der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten angelegten Nekropolen ein auf 

Teile Mitteleuropas begrenztes Phanomen zu sein. Auf weitere Beispiele, Parallelerschei- 

nungen und Vorlaufer im Bereich der Bestattungssitten wird welter unten eingegangen.

9lmfio1mrfiohmhmdIj2el1madKeadMhrc0hcrmadsmrdHmghuhhca1ggfhhmadw8fgiomadsmV 

:urAuhma1mjfmhdnRa1urakdcasd fhhmlsmchgioluas

In den nachfolgenden Ausfiihrungen soli auf die bisher weniger beachteten gleichgerich- 

teten Abfolgen von Strukturen der Bestattungssitten zwischen dem Karpatenbecken, 

insbesondere Ungarn, und Mitteldeutschland, eingegangen werden (Abb. 5). Im Mittel

punkt der Betrachtung steht die relative Abfolge der Kulturen und der Strukturen ihrer 

Bestattungssitten, nicht die absolute Datierung. Damit werden Fragen wie das erste Auf- 

treten bestimmter Strukturen der Bestattungssitten in den beiden Regionen und ihre 

Gesamtlebensdauer nicht naher besprochen. Beginnen wir mit dem Fruhneolithikum.

Die altneolithische Struktur der Bestattungssitten mit den nach NO und O orientier- 

ten linken Hockern in D-Haltung (s. o. und Hausler 2006a, 84 Abb. 5) war im Karpaten

gebiet (Ungarn) ebenso wie in Mitteldeutschland verbreitet. Hier erfolgte dann, nach 

einer gewissen Ubergangszeit, ein epochaler Wandel. In der Lengyel-Kultur wurden die 

Toten zwar ebenfalls in Flachgraberfeldern und wie bisher mit einer monopolaren Orien

tierung und als Seitenhocker in der D-Haltung nach Fischer beigesetzt. Manner und 

Frauen wurden nun aber gleichermahen als nach S (SO) orientierte rechte Hocker, also 

mit dem Blick nach O (NO) bestattet (Hausler 2000, 331; Lichter 2oor; dazu Hausler 2003; 

Lichter 2003). Gleiches trifft in Mitteldeutschland fur die Rdssener und Gaterslebener Kul

tur (Fischer 1956, 32 ff.) zu. In den Graberfeldern bei Hettstedt, Lkr. Mansfeld-Siidharz, 

wurden nach SO und O orientierte rechte Hocker angetroffen (Kaufmann/Kiirbis 2002).

In einer nachstfolgenden Phase sind in beiden Regionen Kulturen verbreitet, in denen 

die bisherige Orientierung der Toten nach S (SO) durch die O-W-Achsenrichtung der 

Graber abgeldst wird. Im Graberfeld Tiszapolgar-Basatanaya wurden in den Grabern der 

Tiszapolgar-Kultur die nach W orientierten Strecker zunehmend durch nach W orien

tierte Hocker abgeldst. Dabei wurden Manner als rechte Hocker, mit dem Blick nach S, 

Frauen demgegenuber als nach W orientierte linke Hocker, mit dem Blick nach N, beige-
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setzt (Hausler 2000,327 Abb. 7; Hausler 2006a, 88 Abb. 8). Aber schon in den Grabern 

der Bodrogkeresztur-Kultur des gleichen Graberfeldes erfolgte eine Drehung der Toten- 

orientierung um 180°. Manner wurden nunmehr als nach O orientierte rechte Hocker, 

Frauen als nach 0 orientierte linke Hocker, also mit differierender Blickrichtung bestat- 

tet. Diese O-Orientierung der Toten dominiert dann in der gesamten Bodrogkeresztur- 

Kultur (Hausler 2006a, 89 f. Abb. 9; 10). Die in der Tiszapolgar-Kultur seltener auftre- 

tende W-Orientierung der Toten scheint eine lokale Erscheinung zu sein, welche altere 

Traditionen fortfiihrt.

Die Baalberger Kultur Mitteldeutschlands (J. Muller 2001; vgl Hausler 2004,197 f.) 

lasst analoge Tendenzen erkennen. Zuniichst ist, wie in der Bodrogkeresztur-Kultur, die 

O-W-Achsenrichtung der Graber zu betonen. Die Toten wurden vorwiegend als nach O 

orientierte rechte Hocker, mit dem Blick nach N beigesetzt, d.h. wie z.T. bereits in der 

Rbssener Kultur. Das ist also die Orientierung und Blickrichtung der Toten, die in der 

Bodrogkeresztur-Kultur allein den Mannern vorbehalten war. Hier betrifft sie die Toten 

beiderlei Geschlechts. Nur ein geringerer Teil der Toten wurde in der Baalberger Kultur 

antipodisch, als nach W orientierte rechte Hocker, mit dem Blick nach S, bestattet. Bei- 

den Orientierungsgruppen, zwischen denen sich keine zeitlichen Unterschiede ausma- 

chen lassen (J. Muller 2001), ist also die geschlechtsindifferente rechte Hocklage der 

Toten gemeinsam. Es bliebe zu untersuchen, inwieweit sich hier eine regionale Differen- 

zierung abzeichnet. Was die Baalberger Kultur mit der Tiszapolgar-Bodrogkeresztur- 

Kultur verbindet, ist also auber der Bevorzugung der O-W-Achsenrichtung der Graber 

die Praferenz der O-Orientierung der Toten und die Dominanz der rechten Hocklage (in 

der Tiszapolgar-Bodrogkeresztur-Kultur beschrankt auf Manner, in der Baalberger Kul

tur auf beide Geschlechter ausgedehnt).

Zahlreiche Gemeinsamkeiten zeichnen auch die Strukturen der Bestattungssitten der 

nachstjiingeren Kulturen im Karpatengebiet und in Mitteldeutschland aus (Hausler 

1989). Sowohl in der Badener (Peceler) Kultur Ungarns (Nevizansky 1984; Nevizansky 

1985) als auch in der mit ihr partiell gleichzeitigen Kugelamphorenkultur Mitteldeutsch

lands (Beier 1988) wurden die Toten nahezu ausschliehlich in Flachgraberfeldern bestat

tet. Es dominiert die O-W-Achsenrichtung der Graber. In der Badener Kultur (vgl. auch 

Hausler 2004c, 54 f.) treten nach O sowie nach W orientierte rechte und linke Hocker auf. 

Die Blickrichtung der Toten weist also sowohl nach N als auch nach S. Insgesamt scheint 

aber die Orientierung der Toten nach O und die rechte Hocklage bevorzugt worden zu 

sein. Gegeniiber der Tiszapolgar-Bodrogkeresztur-Kultur ist aber eine geschlechtsspezi- 

fische Kodierung einer bestimmten Orientierung oder Seitenlage nicht erkennbar.

In der Kugelamphorenkultur Mitteldeutschlands bietet sich ein analoges Bild. Wie in 

der Badener Kultur sind Flachgraberfelder und nach O wie auch nach W orientierte 

rechte und linke Seitenhocker in D-Haltung uberliefert. Eine geschlechtsspezifische 

Festlegung der Orientierung und Seitenlage ist nicht nachzuweisen. Wie bereits in der 

Baalberger Kultur scheint die O-W-Orientierung der Toten (Beier 1988) zu dominieren. 

Das gait gleichermahen fur die Tiszapolgar-und Bodrogkeresztur-Kultur Ungarns. Der 

Badener Kultur und der Kugelamphorenkultur ist - ausgehend von den anthropologi- 

schen Befunden - gemeinsam, dass in den Grabern mehr Manner als Frauen beigesetzt 

wurden. So stehen in der Westgruppe der Kugelamphorenkultur 20 Mannern elf Frauen 

gegenuber. In der Badener Kultur entfallen in Budakalasz auf 42 Manner 29 Frauen und
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in Alsonemedy auf 16 Manner neun Frauen (Nevizansky 1985,253). Beiden Kulturen ist 

ferner die Sitte der Tierbestattungen, insbesondere der Rinderdoppelbestattungen (Beh

rens 1964; Hausler 1989,164), gemeinsam.

In Mitteldeutschland ist die Bernburger Kultur mit der Kugelamphorenkultur partiell 

gleichzeitig. Wie in der Rbssener Kultur (hier allerdings auch nach SO und O orientierte 

rechte Hocker - Kaufmann/Kiirbis 2002), wurden in der Bernburger Kultur die Toten 

als nach S orientierte rechte Seitenhocker, also mit dem Blick nach O beigesetzt. Einige 

Anzeichen sprechen dafiir, dass hier mbglicherweise bereits eine geschlechtsdifferenzierte 

Bestattungssitte ausgeubt wurde, wobei man Manner als nach S orientierte rechte, Frauen 

aber als nach S orientierte linke Hocker bestattete (J. Muller 2001,366; 368 Abb. 220). Damit 

ware hier in Bezug auf die geschlechtsdifferenzierte Beisetzung der Toten bereits partiell 

vorweggenommen, was das Markenzeichen der nachfolgenden schnurkeramischen Becher- 

kulturen Mitteleuropas ausmacht. In der Schnurkeramik Mitteldeutschlands treten die 

Bestattungssitten allerdings in einer bipolaren geschlechtsdifferenzierten Form auf (s. u.).

Mit der Baalberger Kultur und der Kugelamphorenkultur hat die Schnurkeramik Mit

teldeutschlands die O-W-Achsenrichtung der Graber gemeinsam. In der Baalberger Kul

tur und Kugelamphorenkultur sowie in der Schnurkeramik treten sowohl nach O als 

auch nach W orientierte Bestattungen auf. Im Unterschied zu Ersteren ist die Orientie- 

rung der Toten in der Schnurkeramik (Manner nach W orientierte rechte Hocker, Frauen 

nach O orientierte linke Hocker) jedoch erstmalig sexuell determiniert (Abb. 6; Hausler 

2006a, 92 Abb. 13). Im Gegensatz zu der Totenhaltung in den Vorgangerkulturen (vorwie- 

gend Seitenhocker in D-Haltung) treten in den Grabern der Schnurkeramiker verschie- 

dene Totenhaltungen nebeneinander auf (Fischer 1956,109 ff.; Hausler 2004, 167 Abb. 

10A-D). In der Schnurkeramik spielt, insbesondere in ihrer Frtihstufe, die Bestattung der 

Toten unter Grabhiigeln eine erhebliche Rolle. Hier wird auf Traditionen in der einheimi- 

schen Baalberger Kultur zuriickgegriffen.

Betrachten wir die Abfolge Rbssen - Baalberge - Kugelamphorenkultur - Schnurkera

mik, so ist Folgendes festzustellen. Der Zeithorizont Badener Kultur/Kugelamphorenkultur 

stellt eine Art Zwischenphase dar. Vorher, in den Phasen Lengyel-Kultur/Rbssener Kultur 

und Tiszapolgar-Bodrogkeresztur/Baalberge dominierte die rechte Hocklage der Toten 

oder sie wurde dem mannlichen Geschlecht zugeordnet. In der Schnurkeramik erreichte 

das Prinzip der geschlechtsspezihschen Festlegungen des Bestattungsrituals seinen bis- 

herigen Hbhepunkt. Wie in der Tiszapolgar-Bodrogkeresztur-Kultur ist die rechte Hock

lage wiederum ausschliehlich mit dem mannlichen Geschlecht assoziiert. Dazwischen 

liegt der Horizont Badener Kultur/Kugelamphorenkultur. Soweit bisher bekannt, sind hier 

weder Orientierung noch Seitenlage der Toten an ein bestimmtes Geschlecht gekoppelt.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild: Das Karpatengebiet, insbesondere Ungarn, scheint 

im Vergleich zu Mitteldeutschland eine dominierende Rolle zu spielen. Man gewinnt den 

Eindruck, dass die Grundtendenzen in der Abfolge der Strukturen der Bestattungssitten 

Siidosteuropas in Mitteldeutschland mit einer gewissen Zeitverzbgerung aufgegriffen wer- 

den. Das andert sich erst in der Zeit der Schnurkeramik und der Glockenbecherkultur, dem 

Block der Kulturen mit bipolaren geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten. Die Inno- 

vationen gehen nunmehr von Regionen aus, die nbrdlich der Karpaten liegen. Jetzt treten 

eigenstandige mitteleuropaische Entwicklungen in den Vordergrund. Die kulturelle und 

grabrituelle Abhangigkeit Mitteldeutschlands von Sridosteuropa geht verloren.
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Abb. 6 Graber der Schnurkeramik von Vikletice bei Nechranice, Nordwestbohmen. Manner nach W 

orientierte rechte Hocker, Frauen nach O orientierte linke Hocker, Blick nach S.

In Mitteldeutschland warden die bipolaren geschlechtsdifferenzierten Bestattungs- 

sitten vom Schnurkeramik-Prinzip (Manner nach W orientierte rechte, Frauen nach O 

orientierte linke Hocker, Abb. 6 - vgl. als Analogic dazu das Prinzip der Bestattungssit- 

ten der Fat'janovo-Kultur in Ostrussland, Abb. 7) von demjenigen des Glockenbecher-
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Prinzips (Manner nach N orientierte linke, Frauen nach S orientierte rechte Hocker, Abb. 8) 

abgelbst. Im Karpatengebiet findet in der Zeit der Glockenbecherkultur eine Regionali- 

sierung statt. Im Westteil ist zusammen mit dem Glockenbecher-Phanomen, ebenso wie 

in der Maros-Kultur, das Glockenbecher-Prinzip der Bestattungssitten verbreitet (s.u.). 

Anders verhalt es sich weiter im O und NO in der Chiopice-Vesele-Kultur. Hier wird das 

typologisch altere Schnurkeramik-Prinzip der Bestattungssitten weitergefiihrt (s.u.). In 

der Aunjetitzer Kultur (s.u.) geht Mitteldeutschland mit der neuen Struktur der Bestat

tungssitten dieser Kultur gegeniiber Ungarn vdllig andere Wege.

Betrachten wir die archaologischen Kulturen und die Bestattungssitten der beiden 

Regionen so ist insgesamt eine gleichgerichtete Abfolge der Strukturen der Bestattungs

sitten festzustellen. Nur selten treten von auEen kommende Einfliisse hinzu. In Ostun- 

garn, bstlich der TheiE, sind Hiigelgraber der Ockergrabkultur mit nach W orientierten 

Riickenhockern (rhombischen Hockern) verbreitet (Ecsedy 1979; Hausler 1998,146 Abb. 12; 

148; Govedarica 2004; vgl. Hausler 2006). Dabei handelt es sich um eine temporare 

Erscheinung, der keine grbEere Nachwirkung beschieden war (zum chronologischen 

Verhaltnis zwischen Badener Kultur und Ockergrabkultur vgl. Kalicz 1989; Kalicz 1998a; 

Kalicz 1998b; Hausler 2004c, 54 ff). Die stratigraphische Abfolge Badener Kultur/Ocker- 

grabkultur wird auch durch neuere Ausgrabungen bestatigt (Dani/Nepper 2006).

Andererseits sind in Mitteldeutschland in der Bernburger Kultur auEer Einzelgrabern 

mit nach S orientierten rechten Hockern auch noch nichtmegalithische Kollektivgraber 

(Steinkammern und hdlzerne Totenkammern) belegt, welche Reste von bis zu 100 Toten 

enthalten kbnnen (Beier 1984; D. W. Muller 1994; Berthold 2005; Berthold/Clasen 2007; 

Berthold u.a. 2008). Sie sind von westmitteleuropaischen Erscheinungen wie den hes- 

sisch-westfalischen Steinkammergrabern der Wartberg-Kultur (Fischer 1968; Hausler 

1994a, 208 f.) abzuleiten (zu den Kollektivgrabern allgemein vgl. Veit 1993). In der 

Schnurkeramik und der Glockenbecherkultur Mitteldeutschlands findet der Gedanke 

der geraumigen Totenkammern und des Kollektivgrabes keine Fortsetzung mehr.

Die Mitteldeutschen Totenkammern enthalten auEer Hockerbestattungen (rechte 

und linke Hocker) bzw. Sekundarbestattungen auch Bestattungen in der gestreckten 

Riickenlage (D.W. Muller 1994,132). Die hessisch-westfalischen Steinkammern, so die 

Kollektivgraber von Warburg I-V, wiesen iiberwiegend Strecker (Orientierung vor- 

wiegend nach S, seltener nach O), zu einem Drittel aber auch Hockerbestattungen auf 

(Gunther 1997; Fischer 19993,344). Bereits in der Rbssener Kultur ist eine ahnliche 

raumliche Differenzierung der Bestattungssitten belegt. In Mitteldeutschland treten 

vorwiegend nach S orientierte rechte Hocker auf, im westlichen Verbreitungsgebiet der 

gleichen Kultur aber nach W orientierte Strecker, so in Jechtingen, Lkr. Emmendingen, 

am Kaiserstuhl (Dehn 1985). In der Nordwestschweiz dominieren im Neolithikum ana

log dazu nach W (NW, SW) orientierte Strecker (Hausler 2000a, 67). In Trebur (Spatz 1999; 

Spatz 2003) wurden in den Grabern der auf die Hinkelstein-Kultur folgenden GroEgar- 

tacher Kultur die eine Halfte der Toten als nach SO orientierte Strecker, die anderen 

jedoch als nach NW orientierte Strecker bestattet. Im Graberfeld von Lingolsheim 

(Elsass) wiesen samtliche 42 Graber der GroEgartacher Kultur nach NW orientierte 

Strecker auf (Lichardus-Itten 1980). Je weiter wir uns von Mitteldeutschland nach Wes

ten fortbewegen, desto grbEer erscheint auch der Anted der Bestattungen in der gestreck

ten Riickenlage.
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Grab 73

Grab 61

3

Grab 43

Grab 60

Abb. 7 Graber der Balanovo-Gruppe der Fat'janovoKultur in Ostrussland. Manner nach W und SW 

orientierte rechte Hocker, Frauen nach O, NO (SO) orientierte linke Hocker, Blick nach S, SO (SW).
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Abb. 8 Graber der Glockenbecherkultur aus Bayern. 1, 2, 3 - Altenmarkt, Gde. Osterhofen, Lkr. Deggendorf; 

4, 5, 6 - Oberstimm, Lkr. Pfaffenhofen. Manner nach NO und NW orientierte linke Hocker, Frauen nach SW 

und SO orientierte rechte Hocker, Blick nach SO (NO).
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Hier sei noch die Cerny-Kultur im Pariser Becken genannt. Im Graberfeld von Orville 

(Loire!) wurde die altneolithische Struktur der Bestattungssitten mit nach O und NO 

orientierten linken Hockern (Hausler 1998,140 Abb. 5) noch zu einer Zeit angewendet, 

als weiter im Westen bereits die Rdssener Kultur existierte. Aber auch in der Cerny-Kul

tur wurden die Hockerbestattungen im Laufe der Zeit durch Bestattungen von nach W 

orientierten Streckern abgeldst (Fischer 1999; Hausler 2000,331). Im nbrdlichen Mittel- 

deutschland und weiter im Norden, bis nach Mecklenburg, treten auEerhalb des Kerns 

von Kulturen mit Hockerbestattungen, wie Linienbandkeramik, Stichbandkeramik, 

Rossen, Baalberge und Bernburg, auch Kulturen mit Bestattungen in der gestreckten 

Riickenlage auf. Das ist zunachst die nordische Trichterbecherkultur (Hausler 1975; 

Hausler 1999,162 f.). In der Walternienburger und in der Elb-Havel-Kultur finden wir 

hier gemaE den Traditionen von alten Jager- und Fischergruppen Flachgraberfelder mit 

Einzelbestattungen. Entsprechend ihrer geographischen Position in Europa handelt es 

sich dabei um Nekropolen mit der Hauptorientierung der Streckerbestattungen nach O, 

NO, SO, die auEerdem einige Bestattungen in der antipodischen Nebenorientierung auf- 

weisen (Hausler 1999,151 ff.).

Diese Beispiele verdeutlichen, dass Mitteleuropa, welches seit dem Fruhneolithikum 

und in der postbandkeramischen Zeit von Kulturen mit Strukturen von Bestattungssit

ten unter Zugrundelegung von Hockerbestattungen besiedelt war, in seinen Randgebie- 

ten, so auch in Mitteldeutschland, von Kulturen mit Bestattungen in der gestreckten 

Riickenlage umrahmt war. Hier diirfte es sich um sehr alte, mesolithische bzw. subneoli- 

tische Traditionen der Bestattungssitten handeln, welche sowohl die geographisch 

bestimmte Orientierung der Toten als auch die gestreckte Riickenlage der Toten betrafen 

(Hausler 1998,144 Abb. 9). Dabei zeichnet sich immer deutlicher ab, dass im westlichen 

Mitteleuropa, im Gegensatz zu den dstlich angrenzenden Regionen und Nordeuropa, die 

Bestattungen in der gestreckten Riickenlage nach W (NW) orientiert sind. In der friih- 

neolithischen Swifterbant-Kultur der Niederlande, welche an der Basis der Trichterbe

cherkultur steht, wiesen die Nekropolen jeweils nach NW bzw. SW orientierte Strecker 

auf (Hogestijn 1998, 375 f.). In der Trichterbecherkultur wurden die Toten vorwiegend 

als nach NW und W orientierte Strecker beigesetzt (Hausler 1975).

Dieses Phanomen diirfte auch noch fiir die friihe Bronzezeit zutreffen. Wie weiter 

unten ausgefiihrt, sind im westlichen Mitteleuropa in der friihen Bronzezeit, so in den 

Gruppen Adlerberg, Straubing und Singen, Strukturen mit geschlechtsdifferenzierten 

Hockerbestattungen (mit der N-S- bzw. NO-SW-Achsenrichtung der Graber) verbreitet. 

Demgegeniiber war im westlich anschlieEenden Areal, so in der Westschweiz in der 

Aare-Rhone-Gruppe der Rhone-Kultur sowie im ostfranzbsischen Jura, die Bestattung 

von Mannern und Frauen geschlechtsindifferent als nach W orientierte Strecker iiblich 

(Hafner 1995, 21 ff.; 38 Abb. 16).

9mgiolmiohgsf22mrmawfmrhmdHmghuhhca1ggfhhma

In Nordeurasien waren in ur- und frtihgeschichtlicher Zeit vorwiegend Bestattungssit

ten verbreitet, bei denen in der Grablegung von Mannern und Frauen hinsichtlich ihrer 

Orientierung, Seitenlage und Blickrichtung keine Unterschiede gemacht wurden. Dane- 

ben gab es aber auch Kulturen, in denen die Beisetzung von Mannern und Frauen jeweils
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unter strikter Beachtung von Polaritaten und Oppositionen erfolgte (Hausler 1990; Haus

ler 2006a; zu den geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten vgl. auch McHugh 1999, 

30 ff.). Solche Bestattungssitten sind zweifellos Ausdruck eines spezifischen Denkens in 

Polaritaten und Oppositionen. Dabei kbnnen dem mannlichen und weiblichen Geschlecht 

bestimmte Seitenlagen, Himmelsrichtungen, Eigenschaften, Tiergattungen, Farben usw. 

zugewiesen werden. Beispiele fur derartige Weltbilder, die sich in den entsprechenden 

Bestattungssitten niederschlagen, sind von zahlreichen Vblkern und Stammen West- 

und Zentralafrikas iiberliefert. So heifit es bei R. Grau (1955,166): »Bei den Orhts9 wird 

ein alter Beisetzungsbrauch berichtet, nach dem es iiblich war, die Umfassungsmauer 

des Viehkrals zur Rechten des Eingangs niederzubrechen, wenn es sich um einen Mann, 

zur Linken wenn es sich um eine Frau handelte. Bei den 2c9 ur befehlen im Faile einer 

ernstlichen Erkrankung des Hauptlings seine Freunde den Bewohnern des Krals, dab 

jeder zum Schlafen in seiner Ecke bleibe, die Manner auf der rechten Seite der Hutte, die 

Frauen auf der linken, und daE man sich der Geschlechtsbeziehungen enthalte. Bei dem- 

selben Stamm werden auch bei Opferhandlungen die Opferzeichen (z. B. das Astragale 

am Kndchel) an der Seite befestigt, die dem Ahn zukommt, den man angerufen hat, bei 

den Ahnen vaterlicherseits auf der rechten, bei solchen miitterlicherseits auf der linken 

Seite. Die z9dcfr BF29 ur Nordrhodesiens stellen ein zweitiiriges Ahnentor auf, bei dem 

die rechte Tur fur die Ahnengeister vaterlicherseits, die linke fur die mutterlicherseits 

bestimmt ist. Am Hiittentor ist dort der rechtsseitige Torpfosten fur Opfer an die Ahnen 

vaterlicherseits, der linksseitige an die mutterlicherseits vorgesehen. Stirbt ein Mann, so 

werden die rechten Pfosten von Bett und Tiir herausgezogen und verbrannt, bei Frauen 

die linke Hand. Ein WfrFUr   bringt sein Opfer auf der rechten Seite des Hauseinganges 

dar, eine WfrFZirt auf der linken. Nicht ganz eindeutig in unserem Sinne ist die Angabe 

Cullen Youngs, daf> eine Frau der 2tekturFyrerilur in ihrer Hutte ihre Matte nur an 

der fiir Frauen vorgesehenen Seite, namlich links vom Eingang, anbringen darf. Es fehlt 

hier das mannliche Gegenstiick. Bei den Whhr ht bekommen ein Neugeborenes und des- 

sen Mutter ein Amulett urns Handgelenk, und zwar die Mutter links, das Kind links, 

wenn es ein Madchen, rechts, wenn es ein Knabe ist.«

Anzeichen fiir ein Denken in Polaritaten liegen bereits aus dem Palaolithikum vor 

(Hausler 1990,335; Hausler 2006a, 82). Erste Ansatze fiir eine solche Differenzierung 

zwischen Mannern und Frauen, welche die Beigabenausstattung betreffen, Orientierung 

und Seitenlage der Toten aber noch nicht erfassen, treten mitunter schon in neolithi- 

schen Graberfeldern auf. In Trebur bei Darmstadt wurden die Toten der Hinkelstein- 

Kultur unterschiedslos in der gestreckten Riickenlage nach SO orientiert (Spatz 2003; 

Hausler 1994). Dabei legte man Mannern meist die rechte Kdrperhalfte vom Schwein ins 

Grab, Frauen demgegeniiber Fleisch vom Schaf, und zwar zumeist die linke Kdrperhalfte 

(Spatz 1999,185 f.). Damit liegt hier eine Assoziation Mann - rechts - Schwein und Frau

- links - Schaf vor.

E. Neustupny (1973) konnte anhand des schnurkeramischen Graberfeldes von Vikle- 

tice in Bohmen (Manner nach W orientierte rechte, Frauen nach O orientierte linke 

Hocker, Abb. 6) zeigen, dass hier auher der geschlechtsspezihschen Orientierung und 

Seitenlage der Toten auch die Beigabenausstattung so stark differenziert war, dab man 

direkt von mannlichen und weiblichen Subkulturen sprechen kann. In der Schnurkera- 

mik Bbhmens wurden nicht nur die bipolaren geschlechtsdifferenzierten Bestattungssit-
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ten strikt eingehalten. Die raumliche Deponierung der Beigaben im Grab folgte dartiber 

hinaus Normen, welche weitgehend vom Geschlecht und Alter der Toten bestimmt war

den (Kovafova 2004). Die geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten der Glockenbe- 

cherkultur Bdhmens wurden von A. Muller (1998), diejenigen der Schnurkeramik Bob- 

mens von R. Wiermann (1998, vgl. auch Wiermann 2002) behandelt. Fur Mitteldeutschland 

steht eine neuere Vergleichsanalyse noch aus.

Fine geschlechtsspezifische Beigabenausstattung ist in samtlichen schnurkeramischen 

Becherkulturen zwischen den Niederlanden im Westen, der schwedischen Streitaxtkul- 

tur im Norden und der Fat'janovo-Kultur an der oberen Wolga anzutreffen. Sie ist auch 

bei den fruhbronzezeitlichen Kulturen mit geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten 

gut belegt (Hausler 1977,18 ff.; Hausler 1990, 341 ff.). Was bisher aussteht, ist eine uber

regionale Analyse, ob die geschlechtsspezifische Ausstattung der Toten auher spezifisch 

mannlichen und weiblichen Beigaben (z. B. Waffen, Gerate, Schmuck) auch Parameter 

wie Art und Anzahl der Beigefahe, Verzierungsmuster, Farben, Tiergattungen sowie 

Zuordnungen wie gerade/ungerade, hoch/niedrig usw. betrifft (zur geschlechtsspezi- 

fischen Ausstattung von Mannern und Frauen in Nekropolen mit geschlechtsdifferen

zierten Bestattungssitten Mitteleuropas vgl. auch Primas 1977 und die Beitrage in J. Muller 

2005). Wie wir wissen, spielte die Zahlen- und Farbensymbolik in vielen Kulturen eine 

wichtige Rolle.

Uberblicken wir das Territorium Nordeurasiens sowie Anatoliens, so lassen sich 

zunachst zwei Hauptgruppen von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten unter- 

scheiden. Besonders haufig sind monopolare Strukturen der Bestattungssitten, bei denen 

Mannern die rechte, Frauen die linke Seite zugewiesen wurde, bei der Orientierung der 

Toten aber noch nicht zwischen Mannern und Frauen differenziert wurde. Als Beispiel 

sei die aneolithische Brzesc-Kujawski-Gruppe der Lengyel-Kultur an der unteren Weich- 

sel (Manner nach SO orientierte rechte Hocker, Frauen nach SO orientierte linke Hocker) 

angefiihrt (Hausler 2006a, 87 Abb. 7). Eine analoge geschlechtsdifferenzierte Struktur 

(Orientierung der Toten nach S, Manner rechte, Frauen linke Hocker) wurde mbglicher- 

weise auch in der Bernburger Kultur Mitteldeutschlands ausgeiibt (J. Muller 2001, 366; 

368 Abb. 220). Sie ist auch in der Kost'any-Gruppe der Ostslowakei (Primas 1977, 25 f.) 

sowie allem Anschein nach auch in der bronzezeitlichen Edinec-Kultur Moldaviens 

(Dergacev 1986, niff.), die mit der Periam-Pecica-Kultur zu synchronisieren ist, ferner 

in der spatbronzezeitlichen Belozerka-Kultur des nordpontischen Raumes und in der 

Koban-Kultur des Nordkaukasus (Hausler 2006a, 105 ff.) anzutreffen. In der fruhbronze

zeitlichen Flachgrabernekropole von Xeropigado Koiladas im griechischen Westmake- 

donien wurden Manner als nach S W und S orientierte rechte Hocker, Frauen demgegen- 

iiber als nach SW und S orientierte linke Hocker beigesetzt. Das Graberfeld setzt ab 

2500-2300 v. Chr. ein und wurde noch weitere 500 Jahre kontinuierlich weiterbelegt 

(Ziota/Triantaphyllou 2004). Damit liegt auch hier der Typ Abb. 9,22 vor.

Bei den monopolaren Strukturen der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten 

Europas dominiert in den Nekropolen jeweils die Orientierung der Toten nach O (SO), S, 

seltener nach W (SW). Insgesamt gesehen stellen die monopolaren Strukturen der 

Bestattungssitte mit der S-Orientierung der Toten die haufigste Variante dar. Sie domi

niert auch bei den ethnographisch iiberlieferten geschlechtsdifferenzierten Bestattungs

sitten der Volker und Stamme West- und Zentralafrikas (Grau 1955; Hausler 2006a, 130 ff.).
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Nekropolen mit einer monopolaren geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitte und 

der N-Orientierung der Toten (desgleichen NW- und NO-Orientierung) sind in Nordeura- 

sien nahezu unbekannt. Die N-Orientierung wurde hier anscheinend bewusst gemieden. 

Dafiir gibt es eine Erklarung. Bei der oben beschriebenen monopolaren Struktur der 

Bestattungssitten wurde das mannliche Geschlecht mit der positiven, rechten Seitenlage 

korreliert, die Blickrichtung dementsprechend mit Sonnenaufgang, Warme und Leben. 

Dem weiblichen Geschlecht wurde die negative, linke Seitenlage zugeordnet mit Blick

richtung zum Sonnenuntergang, damit verbunden waren Kalte und Tod. Man kbnnte 

sich durchaus vorstellen, dass die Blickrichtung von Mannern und Frauen in den betref- 

fenden Kulturen haufig auch mit einem qualitativ unterschiedlichen Jenseits -Toten- 

reich der Manner und Frauen - korreliert war. Bei eine Orientierung der Toten nach N 

(NO, NW) und der traditionellen Korrelation des mannlichen Geschlechts mit der rech

ten, des weiblichen mit der linken Seitenlage, hatte dies zur Folge gehabt, dass die Blick

richtung der Manner nach W gegangen ware, mithin zu der Seite, die mit Sonnenunter

gang, Finsternis, Kalte und Tod korreliert war. Das sollte unbedingt vermieden werden. 

Betrachtet man unter den angefiihrten Gesichtspunkten die Strukturen mit einer mono

polaren Geschlechtsdifferenzierung der Toten mit denjenigen einer bipolaren (so vom 

Schnurkeramik- oder Glockenbecher-Typus), fallt folgender gravierender Unterschied 

auf. Bei einer monopolaren Orientierung sind Mannern und Frauen verschiedene Blick- 

richtungen (ein unterschiedliches Jenseits?) zugeordnet. Bei den bipolaren Systemen 

fallt dieser qualitative Unterschied jedoch weg. Die Bestattung von Mannern und Frauen 

erfolgt zwar immer noch differenziert, aber nunmehr anscheinend gleichberechtigt.

Gemiedene Orientierungen sind im Bestattungswesen Nordeurasiens durchaus nichts 

Ungewbhnliches. So dominiert in den Graberfeldern der Linienbandkeramik Europas 

mit der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten je nach der geographischen Posi

tion der Nekropolen bei linker Hocklage eine Hauptorientierung der Toten nach NO, O 

oder SO (s.o. und Hausler 2004,1^>2 Abb. 9). In diesen Nekropolen war die antipodische 

Nebenorientierung der Toten, also jeweils nach SW, W und NW, haufig mit der hier 

»regelwidrigen« rechten Hocklage der Toten, Anzeichen eines »schlimmen Todes«, dem 

senilen Alter der betreffenden Individuen sowie einer abseitigen Lage innerhalb der Graber- 

felder assoziiert. Die normwidrige Bestattung eines bestimmten Personenkreises war 

ferner oft mit einer ebenso normwidrigen, sonst gemiedenen Blickrichtung (nach W, 

NW, SW) gekoppelt.

Als Beispiel fur ungewbhnliche Orientierung und die Blickrichtung nach NW in post- 

bandkeramischer Zeit sei die Siedlung von Tiszaluc der Hunyadi-halom-Kultur in Nord- 

ostungarn (Patay 2004) genannt. Hier wurden die geschlechtsdifferenzierten Bestat

tungssitten der Bodrogkeresztur-Kultur (Manner rechte, Frauen linke Hocker) weitergefiihrt. 

Fur uns ist Grab B 15 von Interesse. Es lag aufierhalb der Siedlung, 13 m vom Nordwestab- 

schnitt eines Palisadenzaunes entfernt. Bei dem nach SW orientierten linken Hocker lag der 

Schadel auf zwei Scherben der Hunyadi-halom-Kultur (Patay 2004, T70 Abb. 1). Dabei fallt 

die ungewbhnliche, nach NW, von der Siedlung weg weisende Blickrichtung des Toten auf.

Das Phanomen der regelwidrigen Orientierung und abseitigen Lage der Sonderbestat- 

tungen lasst sich bereits in verschiedenen mesolithischen Graberfeldern Nordost-, Ost- 

und Sudosteuropas beobachten. Das wird bei den seltenen Bestattungen in Bauchlage 

(Griinberg 2000, Teil 1,76 Tab. 30; vgl. Hausler 2004b) besonders deutlich. Bestattungen in
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Bauchlage waren oft im Randbereich der Nekropolen angesiedelt, so in Popovo in Nordruss- 

land im Westteil des Graberfeldes, fast 10 m von den tibrigen Bestattungen entfernt. In 

Volosskoe im Dneprgebiet (Aleksin 1994; Hausler 1996, 63 ff.; 65 Abb. 5; Griinberg 2000, 

Teil I, Abb. 16) (vorwiegend nach SO orientierte rechte Hocker) war auher einem sitzen- 

den Hocker nur noch die Bestattung einer Frau im Alter von 50-60 Jahren in Bauchlage 

(Grab 14) am Siidostrand der Nekropole antipodisch nach NW orientiert. Ferner lag am 

Nordwestrand der Nekropole in Grab 3 ein nach SO orientierter linker Hocker in extre- 

mer Hocklage. Fine Pfeilspitze im ersten Halswirbel (Atlas) stellte die Todesursache dar.

In Vlasac am Eisernen Tor im Donaugebiet (Griinberg 2000, Teil II, 309 ff.) fallt auf, dass 

ein groEer Teil der Bestattungen mehr in bstlicher Richtung (O, NO, SO) orientiert war (vor

wiegend Strecker), wahrend eine Bestattung in Bauchlage (Grab 23) zu den wenigen nach 

NW orientierten Einzelbestattungen gehbrte. Diese lagen zudem im Westteil der Nekropole. 

In den genannten Fallen war die mit Sonderbestattungen in Verbindung stehende, nach 

NW weisende, sonst gemiedene antipodische Nebenorientierung, wie haufig in der Linien- 

bandkeramik, oft mit einer abseitigen Lage im Westteil der Nekropolen verbunden.

Als weiteres Beispiel sei die Inselnekropole von Schwerin-Ostorf genannt. Hier wur- 

den die Bestattungssitten der alten Jager- und Fischergruppen des Subneolithikums in 

Nordeurasien fortgeftihrt. Die Toten wurden als nach NO und O orientierte Strecker bei- 

gesetzt. Der einzige nach NW orientierte rechte Hocker wie auch die meisten antipo

disch nach W orientierten Strecker waren mehr im westlichen Teil der Nekropole situ- 

iert (Hausler 1999,152). Hockerbestattungen, noch dazu in einer »falschen« Orientierung, 

sind in solchen Nekropolen ausschlieElich auf Sonderbestattungen beschrankt.

Fur zahlreiche fruhbronzezeitliche Kulturen Europas mit geschlechtsdifferenzierten 

Bestattungen kbnnen analoge Beispiele genannt werden (Hausler 1977,19 ff.). Einige der 

Verstorbenen, insbesondere senile Manner, wurden hier haufig mit einer normwidrigen 

Orientierung - in der »falschen« Seitenlage und der »falschen« Blickrichtung (nach W, 

SW)- in einem abgelegenen Randareal der Nekropolen bestattet. Man kbnnte auch 

sagen, unschadlich gemacht. Eine systematische transkulturelle Behandlung des Themas 

steht bisher noch aus. Anscheinend liegen alte Traditionen vor, die mindestens bis in das 

Mesolithikum zuriickreichen.

Dass es bei den geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten der monopolaren Vari- 

ante insbesondere um eine Polarisierung der Seitenzuweisung (rechts und links) an 

Manner und Frauen ging und nicht in erster Linie um eine unterschiedliche Blickrich

tung der Geschlechter, lasst sich vielfach belegen. Zunachst kbnnen Beispiele aus der 

Tiszapolgar- und Bodrogkeresztur-Kultur des Karpatengebietes genannt werden (Haus

ler 2006a, 88-90 Abb. 8-10). In den zerkliifteten Regionen des Kaukasus gibt es sowohl 

in der Kajakent-Chorocoj-Kultur des Dagestan am Kaspischen Meer (hier Manner linke, 

Frauen rechte Hocker) als auch in der Koban-Kultur im Bergland des Nordkaukasus 

jeweils einige Nekropolen, bei denen die Orientierung der Toten von der sonst iiblichen 

S-Orientierung abweicht. In diesen Fallen verlauft die Blickrichtung der Manner und 

Frauen also jeweils in andere Richtungen als im Regelfall (Hausler 2006a, 105 ff.). Ahnliches 

gilt fur die Nekropolen der Swat-Kultur in den Bergregionen Nordpakistans (Muller-Karpe 

1983). Eine normabweichende Orientierung der Toten in diesen Graberfeldern hat bei der 

strikten Beachtung der Rechts-Links-Polaritat jeweils auch eine abweichende Blickrich

tung fur Manner und Frauen zur Folge.
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Gegeniiber den monopolaren geschlechtsdifferenzierten Strukturen der Bestattungs

sitten, in denen es hauptsachlich um die Seitendifferenzierung der Geschlechter ging 

und nicht so sehr auf ihre Blickrichtung ankam, tritt mit den bipolaren geschlechtsdiffe

renzierten Bestattungssitten in der Differenzierung der Geschlechter eine qualitative 

Steigerung auf. Die Polarisierung zwischen den Geschlechtern erfasst nunmehr auher 

der Seitenlage auch die Orientierung von Mannern und Frauen. Die bisherige geschlechts- 

spezihsche Blickrichtung wird aber aufgehoben.

Eine direkte Kontinuitat zwischen den Bestattungssitten mit den monopolaren Struk

turen und denjenigen mit den bipolaren Strukturen lasst sich bisher in keinem Fall bele- 

gen. Was beide Gruppen von Strukturen der Bestattungssitten miteinander verbindet, 

ist der Gedanke, bei der Grablegung eindeutig zwischen Mannern und Frauen zu diffe- 

renzieren. Gegeniiber dem eher punktuellen Auftreten der monopolaren Varianten der 

geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten sind die neuen bipolaren Strukturen, zumin- 

dest was Europa betrifft, haufig flachendeckend verbreitet.

Orientierung, Seitenlage und rituelle Blickrichtung der Toten sind bei den qualitativ 

neuen Strukturen der Bestattungssitten miteinander gekoppelt. So wurden in der Schnur- 

keramik Mitteldeutschlands Manner als nach W (SW) orientierte rechte Hocker, Frauen 

antipodisch als nach O (NO) orientierte linke Hocker beigesetzt, also jeweils mit der 

Blickrichtung nach S (SO) (Hausler 2006a, 92-93 Abb. 13-14). Zur anthropologischen 

Bestatigung dieser Dichotomie siehe Bruchhaus u. a. (2002). Analog dazu wurden am 

auEersten Ostrand des Verbreitungsgebietes der Schnurkeramiker, in der Balanovo- 

Gruppe der Fat'janovo-Kultur Ostrusslands, Manner als nach W und SW orientierte 

rechte Hocker, Frauen als nach O und NO (SO) orientierte linke Hocker bestattet (Abb. 7; 

Bader 1963; vgl. dazu Hausler 1964). In Mitteleuropa lasst sich vielfach eine kontinuierliche 

Verlagerung der Achsenrichtung der Toten von O-W uber SW-NO nach S-N und sogar 

SO-NW, und dementsprechend auch der Blickrichtung von S uber SO nach O, beobach- 

ten (Hausler 1977,16 ff.)3. E. Hiibner (2005, 538 ff.; 590 f.) kann fur die Einzelgrabkultur 

der Jiitischen Halbinsel regional begrenzt die zunehmende, allerdings prozentual unbe- 

deutende Verlagerung der Grabachse von O-W in der Periode 1 zur N-S-Achse seit der 

Periode 2 und insbesondere in Periode 3 nachzeichnen. In dieser machen sich zunehmend 

Einflusse der Glockenbecherkultur geltend (Hiibner 2005,751).

In der Glockenbecherkultur (Abb. 8) tritt schliefilich ein zweifacher Bruch der bisher 

geltenden Regeln ein. Es erfolgt eine doppelte Negation der bisherigen Zuweisungen.

3 Neben der allgemeinen Tendenz zur Verlagerung 

der Grabachse sowie der damit gekoppelten Ver

lagerung der Blickrichtung nach O und NO bei 

den Schnurkeramikern sind auch Beispiele 

bekannt, in denen, wie am Beginn der Schnurke- 

ramik, Bestattungen als nach W orientierte 

rechte Hocker sowie als nach O orientierte linke 

Hocker bis in ihre Spatphasen vorkommen. Hier 

sei der Befund 162 von Wetzendorf, Burgenland- 

kreis, Fst. 4, genannt. Er wird in die Zeit von 

1978-1882 cal. BC (1 sigma) datiert (Jarecki 2006, 

213; 234 Taf. 8). Diese Doppelbestattung gehort 

somit zu den jiingsten Grabern der Schnurkera- 

mik Mitteldeutschlands. Eine weitere Doppelbe

stattung aus Befund 163 von Wetzendorf mit 

einem nach SW orientierten rechten Hocker und 

einem ihm antipodisch vorgelagerten nach NO 

orientierten linken Hocker gehort mit ihrer Datie- 

rung von 2816 bis 2668 cal. BC (1 sigma) wiede- 

rum zu den bisher altesten Grabern der Schnur- 

keramik (Jarecki 2006, 221; 229 Taf. 3). Beiden 

Doppelbestattungen ist gemeinsam, dass hier 

den nach SW bzw. W orientierten rechten 

Hockern, die gemafi dem schnurkeramischen 

Ritus der Bestattungssitten auf einen mannli- 

chen Toten hinweisen, jeweils antipodisch dazu 

eine nach NO bzw. O vorgelagerte Bestattung 

eines Kindes als linker Hocker zugeordnet ist.
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Mannern wird statt wie bisher die rechte Seite nunmehr die linke Seite zugewiesen, und 

Frauen statt der linken nun die rechte Kbrperseite. Damit gekoppelt erfolgt eine Umpo- 

lung der geschlechtsbezogenen Totenorientierung. Manner werden statt wie bisher nach 

W (SWj nach S orientiert und Frauen nach N anstatt wie bisher nach O (NO)4. Verfasser 

hat diese beiden kontraren Strukturen (Abb. 9, Typ 37 und 44) als Schnurkeramik-Prin- 

zip (Typ) (Manner rechts, Frauen links liegend) und als Glockenbecher-Prinzip (Typ) 

(Manner links, Frauen rechts liegend) bezeichnet. U. Fischer (1976) deutete die plbtzliche 

Umkehrung der bisherigen Regeln als einen dialektischen Umschwung der alteren Nor

men und Vorstellungen. M. Vander Linden (2003) sieht in diesem Wandel die Schbpfung 

einer neuen Doktrin, eines neuartigen kosmologischen Systems, das aber Teilbereiche 

der bisherigen Vorstellungen und Normen weiterfiihrt. Er prazisiert allerdings nicht, 

welcher Art diese kosmologischen Systeme sein sollen.

Verfasser (Hausler 1990, 347 f.; Hausler 2006a, 101 f.) hat als mdgliche Ursachen fur 

den Wechsel der Seitenzuweisungen auher Erwagungen im rituellen Bereich auch prak- 

tische Ursachen - einen Wandel in der Waffentechnik- diskutiert. In der Schnurkeramik

Dieser Traditionszusammenhang wird in Wet- 

zendorf u. a. durch zwei Graber unterbrochen, die 

gemafi dem bipolaren geschlechtsdifferenzierten 

Ritus der Glockenbecherkultur angelegt wurden. 

Das ist zunachst der Befund 772 mit dem nach N 

orientierten linken Hocker eines Mannes und der 

Datierung 2352-2278 cal. BC (1 sigma) (Jarecki 

2006,232 Taf. 6,5-9). Dazu kommt der Befund 

589. Hier wurde ein nach S orientierter rechter 

Hocker einer Frau mit dem fur die Glockenbecher

kultur oft als charakteristisch angesehenen plan- 

occipitalen Schiidel bestattet. Dieses Grab hat die 

nahezu gleichzeitige Datierung von 2354-2201 

cal. BC (1 sigma) (Jarecki 2006, 223; 233 Taf.

7,1-5). Jarecki weist es aufgrund der Beigaben 

allerdings der Schnurkeramik zu.

Gemafi dem Glockenbecher-Prinzip der Bestat- 

tungssitten wurde auch in Befund 768 der nach S 

orientierte rechte Hocker einer Frau beigesetzt. 

Er wird in die Zeit von 2035 bis 1882 cal. BC (1 

sigma) datiert (Jarecki 2006,233 Taf. 7,7).

Wir kbnnen also davon ausgehen, dass bei dem 

nach S orientierten rechten Hocker in Befund 589 

eine Frau der Glockenbecherkultur zwar gemafi 

dem festetablierten Bestattungsritus der Glocken

becherkultur, aber aufgrund des raumlichen Kon- 

takts zu der hier damals ebenfalls vertretenen 

Kultur der Schnurkeramik mit deren Beigaben 

beigesetzt wurde. Das wird durch Befund 590, ein 

Grab mit einem nach SW orientierten rechten 

Hocker der Schnurkeramik (Jarecki 2006,231 Taf. 5) 

belegt, das in die Zeit von 2578 bis 2397 cal. BC 

(1 sigma) datiert ist.

Der schlecht erhaltene Befund 164 enthielt allem 

Anschein nach urspriinglich einen gemafi dem 

geschlechtsneutralen Ritus der Aunjetitzer Kultur 

nach SO orientierten rechten Hocker, also mit 

dem Blick nach NO (Jarecki 2006,215; 232 Taf.

6,1-4). Er gehbrt einer Frtihphase der Aunjetitzer 

Kultur an und wird in die Zeit von 2468 bis 2288 

cal. BC (1 sigma) datiert. Angesichts der Datierung 

dieser Graber, die gemafi dem Ritus der Schnurke

ramik, der Glockenbecherkultur bzw. Aunjetitzer 

Kultur bestattet wurden, erscheint der Traditions

zusammenhang im Bestattungsritus der zwei 

erwahnten Doppelbestattungen der Schnurkera- 

miker umso bemerkenswerter. Sie sind durch 

einen Zeitabstand von etwa 500 Jahren vonein- 

ander getrennt.

4 In der Glockenbecherkultur wurden Manner als 

nach N orientierte linke, Frauen als nach S orien

tierte rechte Hocker beigesetzt (Abb. 8; zur anthro- 

pologischen Bestatigung dieser Regeln vgl. Bruch- 

haus/Neubert 2000). Eine jeweils adaquate 

bipolare Orientierung, Seitenlage und Beigaben- 

ausstattung von Mannern und Frauen bedeutet 

aber nicht automatisch auch »Gleichberechtigung« 

von Mannern und Frauen. So fehlen in Bohmen 

in den Nekropolen der Glockenbecherkultur 50 % 

der zu erwartenden Frauen (Krutova 2003, 212 f. 

Fig. 12). Wahrend in der Schnurkeramik Bbh- 

mens und Mahrens der Anted der bestatteten Jun- 

gen und Madchen gleich war, enthelen in Mahren 

von 23 Bestattungen von Kindern 17 auf Jungen 

und nur sechs auf Madchen (Turek 2000,435).

J. Turek (2000,434) wirft die Frage der Madchen- 

tbtung im Spatneolithikum auf. Hinsichtlich der 

Glockenbecherkultur Mitteldeutschlands konsta- 

tierte U. Fischer (1956,168), dass hier linke 

Hocker (Manner) iiberwiegen. Hinsichtlich der 

jiitischen Einzelgrabkultur kann E. Hiibner (2005, 

745) zeigen, dass den Ausstattungen nach Manner 

etwa viermal haufiger als Frauen beigesetzt wur

den. Manner sind mit 90 % aller Grablegungen, 

vor allem in der Periode 1, identifizierbar, wah

rend Frauen und Kinder kaum auftreten. Frauen
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Mitteldeutschlands ist im Verlauf der Zeit eine Abnahme der Axtbeigabe zu verzeichnen. 

Pfeil und Bogen scheinen immer wichtiger zu werden (Fischer 1956,128 ff.). In der Glocken- 

becherkultur sind es dann Pfeil und Bogen und die dazu gehdrigen Armschutzplatten 

(zur Bedeutung von Pfeil und Bogen in den neolithischen Kulturen Mitteldeutschlands 

vgl. Bertram 2004), die einen wesentlichen Bestandteil der Mannerausstattung ausma- 

chen. Wahrend es die rechte Hand ist, die die Axt fiihrt, wird nun die linke Hand des 

Mannes, die den Bogen halt, zunehmend wichtiger. Bei den Nyamzwesi, einem Bantu- 

volk in Tansania, symbolisiert die linke Hand als die den Bogen haltende, das mannliche 

Geschlecht. Sie wird »Seite des Bogens« genannt und geniefit deshalb bei alien magi- 

schen Handlungen den Vorrang. Das ganze Ritual dieses Volkes wird von der Gleichset- 

zung der linken Seite mit dem Mannlichen und der rechten Seite mit dem Weiblichen 

bestimmt (Grau 1955,163). Wir kdnnen vermuten, dass in der Glockenbecherkultur die 

linke Seite aus dem gleichen Grunde den Vorrang gewann und dass in ihr deshalb die 

linke Seite mit dem Mann, die rechte Seite mit der Frau assoziiert wurde.

Der allmahliche Ubergang von der Kultur der Schnurkeramik mit dem Schnurkera- 

mik-Prinzip der Bestattungssitten zur Glockenbecherkultur mit dem Glockenbecher- 

Prinzip der Bestattungssitten lasst sich bisher am besten in den Niederlanden verfolgen 

(Lanting/Van der Waals 1976; Lohof 1994). Gehen wir der Frage nach, welche Mdglich- 

keiten es gab, unter Beibehaltung der bipolaren geschlechtsdifferenzierten Bestattungs

sitten zu einer Neuordnung des Bestattungsrituals zu gelangen. Dabei sollte die linke 

Seite mit dem mannlichen, die rechte aber mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert 

werden. In der Schnurkeramik war im Laufe der Zeit eine Verlagerung der Kbrperachse 

von O-W uber SW-NO nach S-N zu verzeichnen. Damit hatte es unter Beibehaltung der 

bipolaren Orientierungsregeln und der S-N-Achsenrichtung der Graber scheinbar geniigt, 

gemafi den neuen Erfordernissen nur die Seitenzuweisung der Toten im Grab zu andern. 

Dazu brauchte man nur die Manner als nach S orientierte linke Hocker, Frauen dagegen 

als nach N orientierte rechte Hocker (Abb. 9, Typ 41) beizusetzen. Das hatte aber anstatt 

der rituellen Blickrichtung der Toten nach O die in den Kulturen Mittel-, Nord- und Ost- 

europas weitgehend gemiedene Blickrichtung der Toten nach W (s. u.) zur Folge gehabt.

sind in Periode 1 nur schwach reprasentiert. Ihr 

Anteil erhoht sich etwas mit der Periode 2 und 3, 

erreicht aber auch hier nicht die Anzahl der mann- 

lich bestimmbaren Graber (Hiibner 2005,633). 

Die fruhbronzezeitliche Mierzanowice-Kultur 

(2300-1600 v. Chr.) lasst sich in vier Phasen glie- 

dern. Sie breitet sich in Phase 2 uber Kleinpolen 

bis nach Wolhynien, Podolien, Nordostbohmen 

und in die Siidostslowakei aus (Kadrow 2002, 

253). In dem Graberfeld Iwanowice, Babia Gora, 

dieser Kultur wurden bipolare geschlechtsdiffe- 

renzierte Bestattungssitten vom Schnurkeramik- 

Typbefolgt (Abb. 14). Nach S. Kadrow (2002,256!.) 

ist es moglich, dass in der Mierzanowice-Kultur 

der Anteil der bestatteten Frauen nicht grbfier als 

50 % war, wahrend wahrscheinlich alle verstorbe- 

nen Manner ihren Platz auf den Graberfeldern 

fanden. In der Nekropole von Iwanowice betrug 

das Verhaltnis 66,94 0/° Manner zu 33,06 % Frauen

(Kadrow/Machnikowie 1992,110). In der vierten 

Phase der Mierzanowice-Kultur wurde diese 

Geschlechterasymmetrie schliehlich aufgehoben. 

Hier liegt also eine Abfolge vor, die an diejenige in 

der jtitischen Einzelgrabkultur erinnert.

Verfasser (Hausler 1966) hat auf die haufig zu 

beobachtende Diskrepanz zwischen dem Anteil 

von Mannern und Frauen in ur- und friihge- 

schichtlichen Grabern hingewiesen und ist auch 

anderweitig (Hausler 2006a, 99 f.) auf einige ekla- 

tante Beispiele des Frauenmangels eingegangen. 

Eine systematische transkulturelle Behandlung 

dieses Phanomens liegt bisher nicht vor. Sie 

dtirfte fur die Rekonstruktion friiher Sozialstruk- 

turen von Bedeutung sein. Wie soil man Gesell- 

schaften bezeichnen, in denen nur ein Drittel oder 

gerade die Halfte aller Frauen eine den Manner 

adaquate Bestattung fand?
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Wollte man die Blickrichtung der Toten nach O beibehalten, blieb also nur iibrig, die bis- 

herige geschlechtsspezifische Orientierung der Toten zu andern. Aus S (fur Manner) 

wurde N und aus N (fur Frauen) wurde S. Seitenlage der Toten und ihre Blickrichtung 

sind stets miteinander gekoppelt, und so zog die Anderung eines Parameters zwangslau- 

fig auch die Anderung des anderen Parameters nach sich. Damit entstand das Glockenbe- 

cher-Prinzip der Bestattungssitte (Abb. 9, Typ 44; Abb. 8).

U. Fischer (1953,16) sprach aufgrund der neuen Orientierungsregeln der Glockenbecher- 

kultur von einer »Ostreligion«. In der Csepel-Gruppe der Glockenbecherkultur Ungarns lie

gen vielerlei Hinweise auf eine Sonnensymbolik vor (Endrbdi/Pasztor 2006). Verfasser 

(Hausler 1977,35 ff.) vermutete einen von Altagypten ausgehenden Einfluss im Bereich des 

Bestattungswesens und der neuen religibsen Vorstellungen. Hier ist zu erwahnen, dass wir 

in der spaten nordischen Bronzezeit mit einer komplexen Mythologie zu rechnen haben, die 

sich auf die Fahrt der Sonne durch die verschiedenen Spharen des Kosmos bezieht (Sonnen- 

barken). Dabei weist die Kosmologie der nordischen Bronzezeit in manchen strukturellen 

Grundlagen interessante Parallelen mit der Religion der alten Agypter auf (Kaul 2005).

Das neue Glockenbecher-Prinzip der Bestattungssitten tritt insbesondere im westli

chen Verbreitungsgebiet der Bestattungssitten mit dem ursprungsalteren schnurkerami- 

schen Prinzip der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten auf. Als Beispiele fur den 

neuen Glockenbechertyp der Bestattungssitten seien hier auEer der Glockenbecherkul- 

tur selbst (Abb. 8) im westlichen Mitteleuropa die Adlerberg-Gruppe an Rhein und Main, 

die Straubinger Gruppe Sildbayerns - Manner nach NO orientierte linke Hocker, Frauen 

nach SW orientierte rechte Hocker- (Abb. 10) (Ruckdeschel 1968; Ruckdeschel 1978) sowie 

die Singen-Gruppe in Siidwestdeutschland (Abb. 11) (Krause 1988; Bertemes 1992) genannt. 

Weiter im Siiden schlieEen sich die Wieselburger Gruppe im Burgenland und im Wiener 

Becken (Primas 1977, 39 ff.; Neugebauer-Maresch/Neugebauer 2001,235 ff.) sowie die 

Unterwolbling-Gruppe in Niederbsterreich (Abb. 12) (Stein 1968; Bertemes 1989; Neuge

bauer 1991) an. Noch weiter im Siiden folgt die Maros-Gruppe, fur welche das Graberfeld 

von Mokrin in der Vojvodina (Giric 1971) ein hervorragendes Beispiel darstellt (Abb. 13).

Das Glockenbecher-Prinzip der Bestattungssitten begegnet uns zusammen mit den 

Glockenbecher-Erscheinungen auch auf der Apenninen-Halbinsel, wo Bestattungssitten 

mit dem typologisch alteren Schnurkeramik-Prinzip der Bestattungssitten zuvor eher sel- 

ten waren. Wir kbnnen davon ausgehen, dass die Ausbreitung der Glockenbecher-Ideolo- 

gie (Strahm 1999), die sich in der neuen Struktur der Bestattungssitten auhert, anschei- 

nend plotzlich das Gesamtgebiet des Glockenbecher-Phanomens in Europa erfasste5.

WcrdMfhcuhfeadfadsmadQuas1mjfmhma

Richten wir den Blick weiter nach dem Norden. Das neue Glockenbecher-Prinzip der 

Bestattungssitten tritt hier in der Streitaxtkultur Schwedens auf. Sie entstand als Folge-

5 In einer neueren Publikation (Harrison/Heyd 

2007) wird suggeriert, ein »Yamnaya Package* 

von Kulturelementen hatte die kulturelle Ent

wicklung Mittel- und Westeuropas entscheidend 

beeinflusst. Gemeint ist die Grubengrabkultur 

(russ.: jamnaja kul’tura) des 3. Jt. v. Chr. in der 

Ukraine mit einigen westlichen Auslaufern bis 

nach Ostungarn. Hier werden die Kenntnisse des 

Ochsenkarrens, schnurverzierte Keramik, Fort- 

schritte in der Metallproduktion, Einzelbestattun 

gen, Elitegraber, anthropomorphe Stelen u. a. 

genannt (Harrison/Heyd 2007,197 Fig. 45). Viele
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Abb. 9 Schema von 52 Moglichkeiten der Niederlegung von liegenden Hockern (Strukturen der 

Bestattungssitte).
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Ijj4dtDdGraber der Gruppe Straubing von Kronwinkl, Lkr. Landshut. Manner nach NO orientierte linke 

Hocker, Frauen nach SW orientierte rechte Hocker, Blick nach SO.

der Erscheinungen, welche diese Autoren dem 

»Yamnaya Package* zuschreiben, waren in den 

autochthonen Kulturen Siidost- und Mitteleuropas 

schon im 4. Jt. v. Chr. weit verbreitet. In Bezug 

auf Kugelamphorenkultur, Bernburg, Schnurke- 

ramik und Einzelgrabkultur heifit es: »The indivi

dual human body becomes the focus of the burial 

customs, as in the Yamnaya world to the east* 

(Harrison/Heyd 2007,201). Dabei wird aufier Acht 

gelassen, dass Individualbestattungen in Siidost-
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Abb. 11 Graber der Gruppe Singen von Singen, Lkr. Konstanz. Manner nach NO orientierte linke Hocker, 

Frauen nach S und SW orientierte rechte Hocker, Blick nach SO.
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Abb. 12 Graber der Gruppe Unterwolbling von Gemeinlebarn bei Krems. Manner nach N orientierte linke 

Hocker, Frauen nach S orientierte rechte Hocker, Blick nach O.
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Abb. 13 Graber der Maros-Gruppe von Mokrin, Vojvodina. Manner nach N orientierte linke Hocker, Frauen 

nach S orientierte rechte Hocker, Blick nach O.
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erscheinung von okonomischen Anderungen in der Lebensweise der einheimischen 

Trichterbecherkultur (vorwiegend mit Bestattungen in gestreckter Riickenlage) zu derje- 

nigen der Streitaxtkultur (Maimer 1962,150 ff.; Maimer 2002,137 ff.). Die nene geschlechts- 

differenzierte Struktur der Bestattungssitten vom Glockenbechertyp bildete sich hier in 

einer Zeit heraus, die anhand von keramischen Vergleichen mit der Glockenbecherkul- 

tur synchronisiert werden kann (Muller-Karpe 2005, 50).

Ahnliches trifft weiter im Osten fur die Nordgruppe der Mitteldneprkultur, eine Regio- 

nalgruppe der schnurkeramischen Becherkulturen (Brjussow 1957, 252 ff.; Hausler 1969, 

26r ff.; Rulf 1978) zu. Wie die Streitaxtkultur Schwedens ist auch sie insbesondere anhand 

von keramischen Vergleichen mit der Glockenbecherkultur zu synchronisieren.

Anders verhalt es sich bei einigen Kulturen, die dem mitteleuropaischen Entstehungs- 

gebiet der Kultur der Schnurkeramik im Osten enger benachbart waren. So wird in der 

Chlopice-Vesele-Kultur Siidostpolens sowie der Ostslowakei an dem Schnurkeramik-

und Mitteleuropa schon in der Linienbandkera- 

mik, der Lengyel-Kultur, der Rbssener und Baal- 

berger Kultur, der Tiszapolgar- und der Bodrog- 

keresztur-Kultur den Regelfall darstellten. 

Elitegraber mit kupfernen Schwergeraten waren 

insbesondere in den zwei letztgenannten Kultu

ren keine Seltenheit. Hinsichtlich der in Mitteleu

ropa autochthon entstandenen Kultur der Schnur

keramik sprach U. Fischer (1956, L40) von 

Grabern einer »kriegerischen Elite«. Er fiihrte 

dieses Phanomen bereits auf die Rossener Kultur 

zuriick (Fischer 1956,245). Bei den Grab- und 

Bestattungssitten, insbesondere in Bezug auf Ein- 

zelbestattungen und die differenzierte Ausstat- 

tung von Mannern und Frauen, liegt in Siidost- 

und Mitteleuropa also zumindest seit der 

Linienbandkeramik nur eine einheimische konti- 

nuierliche Entwicklung vor (vgl. Hausler 1998). 

Mit osteuropaischen Steppengrabern hat das alles 

nichts zu tun. Die mitteldeutsche Schnurkeramik 

ist eine auf autochthoner Basis entstandene rein 

mitteleuropaische Erscheinung, an deren Genese 

keine osteuropaischen Bevblkerungsgruppen 

oder Einfliisse beteiligt waren.

Einige Bevblkerungsgruppen der Ockergrabkul- 

tur (Grubengraber) sind im 3. Jt. v. Chr. bis nach 

Ostungarn vorgedrungen. Sie iiberlagerten dort 

Siedlungsschichten der Badener Kultur. Aber es 

gibt dort weder Elitegraber mit Waffen noch 

anthropomorphe Stelen. Stelen mit Darstellungen 

von Mannern, Frauen und geschlechtslosen 

Wesen, die oft in Gruppen auftreten und viel- 

leicht als Gbtterfamilien zu interpretieren sind, 

waren als iiberregionales Phanomen bereits seit 

dem 4. Jt. v. Chr. von Frankreich uber Italien und 

Griechenland bis zur Krim und dem Nordkauka- 

sus in den unterschiedlichsten Kulturen verbrei- 

tet (Hausler/Toscev 2007 mit der neueren Stelenli- 

teratur). Auch die Stelen sind kein Spezifikum 

der Grubengrabkultur. In metallurgischer Hin- 

sicht brachten die Neuankbmmlinge der Ocker 

grabkultur in Ostungarn, deren Kultur nach eini- 

ger Zeit anscheinend spurlos unterging, nur einen 

Riickschritt (Hausler 1995a).

Wertet man die Graber der Glockenbecherkultur 

als Ausdruck einer neuen Ideologic, so sind 

gerade ihre geschlechtsdifferenzierten bipolaren 

Bestattungssitten ihr sinnfalligster Ausdruck. Sie 

finden, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen, 

ihren direkten Vorlaufer in der Kultur der Schnur

keramik. Das gilt ebenso fur die Schnurverzie- 

rung. Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten 

sind demgegeniiber in der Ockergrabkultur, so in 

den Grubengrabern, vbllig unbekannt (Hausler 

2004; Hausler 2006). Ihre Bestattungssitten sind 

damit als Ausdruck einer andersartigen Ideologic 

zu werten. Hier stehen sich zwei grundverschie- 

dene Welten gegeniiber (Hausler 1998a). Schon 

deshalb ist ein Einfluss der Ockergrabkultur bzw. 

eines »Yamnaya Package* auf die kulturelle Ent

wicklung Siidost- und Mitteleuropas im 3. Jt. v. Chr. 

oder gar auf die Entstehung von Kugelamphoren- 

kultur und Badener Kultur des 4. Jt. v. Chr. (Harri- 

son/Heyd 2007,197) (zu der von Osteuropa unab- 

hangigen Genese der Kugelamphorenkultur vgl. 

Hausler 1994a) nicht nachvollziehbar. Damit kann 

auch die neue »Gimbutas-light-Version« der Kul- 

turgeschichte Europas nicht akzeptiert werden. 

Nach Ansicht von M. Gimbutas (Gimbutas 1980) 

sind aus den nordpontischen Steppen drei verhee- 

rende Invasionswellen nach Siidost-, Mittel- und 

Nordeuropa ausgegangen, die von mit Streitaxten 

bewaffneten Pferdenomaden getragen wurden. 

Sie hatten die alteingesessene Kultur »Alteuro- 

pas« militarised besiegt, unterjocht und ihnen 

eine neue Ideologic sowie die indogermanischen 

Sprachen aufgezwungen (vergleiche die Kritik bei 

Hausler 1998a; Hausler 2004c).
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Prinzip der Bestattungssitten festgehalten (Hausler 2006a, 91 Abb. 11-12), wie es hier 

bereits in der zeitlich vorangehenden Schnurkeramik Kleinpolens (Machnik 1966; vgl. 

Hausler 1968a) verbreitet war. Die auf die Chlopice-Vesele-Kultur folgende Mierzanowice- 

Kultur Siidostpolens (Machnik 1978,48 ff.), so in Iwanowice, Babia Gora, 2050-1650/1600 

cal. BC (Abb. 14) (Kadrow/Machnikowie 1992), fiihrt die Bestattungssitten Ersterer bis 

in die friihe Bronzezeit getreu fort (Hausler 1977, 22 ff.). Gleiches gilt fiir die Nitra-Kultur 

der Siidwestslowakei (Batora 1991; Batora 1999), fiir die die Graberfelder von Brane (Vladar 

1973; Hausler 2006a, 95 Abb. 15) als Beispiele genannt seien.

Abb. 14 Graber der Mierzanowice-Kultur von Iwanowice, Babia Gora, Kleinpolen. Manner nach W und NW 

orientierte rechte Hocker, Frauen nach O und SO orientierte linke Hocker, Blick nach S und SW.
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In der Fiizesabony-Kultur Nordostungarns (Kovacs 1984) wurden in Pusztazikszo, 

Kom. Heves, Manner als nach SO orientierte rechte Hocker, Frauen als nach NW orien- 

tierte linke Hocker, also jeweils mit dem Blick nach NO, bestattet (Hausler 2006a, 97 Abb. 

17). In Gelej-Kanalisdulb, Kom. Heves, bestattete man Manner als nach NW orientierte 

rechte Hocker, Frauen demgegeniiber als nach SO orientierte linke Hocker, also jeweils 

mit dem Blick nach SW (Hausler 20063,96 Abb. 16). In Mezbcsat, Kom. Borsod, Nordostun- 

garn, wurden in einer Nekropole von urspriinglich 40 bis 45 Grabern vorwiegend nach 

W und SW orientierte rechte Hocker sowie nach O und NO orientierte linke Hocker 

angetroffen, wobei der Blick der Toten jeweils nach SO (S) weist (Abb. 15). Bei den rech- 

ten Hockern handelt es sich vorwiegend um Bestattungen von Mannern, bei den linken 

Hockern um solche von Frauen. Allerdings ist die Zuweisung von Orientierung und Sei- 

tenlage an ein bestimmtes Geschlecht nicht so eindeutig, wie das in vielen alteren Nekro- 

polen der Fall ist. Zwischen der Zeit der Nekropole von Gelej-Kanalisdiilb (etwa 1500 v. Chr.; 

Reinecke A2) und derjenigen von Mezbcsat (etwa 1200 V. Chr.; Reinecke CJ (Hansel/ 

Kalicz 1986,71 ff., Chronologietabelle S. 69) lag eine Periode, aus welcher vorwiegend 

Brandbestattungen uberliefert sind. Somit kann in Nordostungarn am Ende der Hiigel- 

graberbronzezeit von einer restaurativen Periode gesprochen werden, in welcher lokale 

Vorstellungswelten, die sich in den geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten nieder- 

schlugen, wieder auflebten (Hansel/Kalicz 1986, 74).

pfmdIca«mhfhwmrd:clhcrdulgdvrmVs0jrAmr

Die oben angefiihrte Gruppe von Kulturen mit bipolaren geschlechtsdifferenzierten 

Bestattungssitten ist, wie bereits weiter oben erwahnt, von GroRbritannien im Westen 

und der oberen Wolga im Osten (nicht aber im Gebiet der nordpontischen Ockergrabkultur) 

sowie bis zur Apenninen-Halbinsel im Siiden verbreitet (Hausler 20063,91 Abb. 11-12). 

Dieses Kontinuum der Bestattungssitten wird in der friihen Bronzezeit, in der Aunjetit

zer Kultur, durch eine neuartige Struktur der Bestattungssitten durchbrochen. Die Aun

jetitzer Kultur erstreckt sich in Mitteleuropa von Bbhmen-Mahren bis Mitteldeutschland, 

Schlesien und GroRpolen. In ihr wurden Manner wie Frauen unterschiedslos als nach S 

(SO) orientierte rechte Seitenhocker, also mit der Blickrichtung nach O (NO), beigesetzt 

(Abb. 16) (Fischer 1956,170 ff.; Sarnowska 1975; Bartelheim 1998). Die bei den Vorgan- 

gerkulturen streng durchgefiihrte geschlechtsdifferenzierte Orientierung und Seiten- 

lage der Toten, die selbst Kleinkinder betraf, wurde nunmehr aufgehoben. Was bei 

einem Vergleich mit der Struktur der Bestattungssitten der Glockenbecherkultur bleibt, 

ist die S-N-Achsenrichtung des Grabes und die Blickrichtung der Toten nach O (NO). Wie 

in der Glockenbecherkultur und in zahlreichen friihbronzezeitlichen Kulturen Mitteleu- 

ropas wurden die Toten, abgesehen von einigen Ausnahmen wie den sogenannten »Fiirs- 

tengrabern« (Sorensen 2004; Sorensen 2005; Zich 2004), in Flachgraberfeldern beigesetzt.

yfmdfghdsfmdEahghmoca1dsmrdHmghuhhca1ggfhhmadsmrdIca«mhfhwmrd:clhcrdwcdmr0lurma=

Die Griinde, die zur plbtzlichen Abkehr von den in Mitteleuropa seit vielen Jahrhunder- 

ten befolgten Prinzipien der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten gefiihrt haben, 

bleiben zunachst offen. Es ist aber Folgendes zu bedenken. Als eine der mbglichen Ursa-
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Abb. 15 Graber der Hiigelgraberbronzezeit von Mezbcsat, Kom. Borsod. Nach SW orientierte rechte Hocker 

(vorwiegend Manner) und nach NO orientierte linke Hocker (vorwiegend Frauen), Blick nach SO.

chen fur den Umschwung vom Schnurkeramik-Prinzip der Bestattungssitten (Manner 

rechts, Frau links liegend) zum Glockenbecher-Prinzip (Manner links, Frauen rechts lie- 

gend) wurden waffentechnische Griinde diskutiert (s. o.). Der Umschwung von der Zuwei- 

sung der rechten Korperseite an das mannliche und der linken Kbrperseite zum weiblichen 

Geschlecht in ihr Gegenteil (Manner = links, Frauen = rechts) wurde mit der Ablosung der 

Streitaxt durch die Bewaffnung mit Pfeil und Bogen in Verbindung gebracht.

In der Aunjetitzer Kultur gehbrt zur vornehmlichen Ausstattung des Mannes der 

Dolch, der, wie die Axt der Schnurkeramiker, mit der rechten, der »mannlichen« Hand,
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Abb. 16 Graber der Aunjetitzer Kultur von Stary Zamek, pow. Wroclaw. Manner und Frauen nach S orien- 

tierte rechte Hocker, Blick nach O.
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gefiihrt wird. Damit tritt im Bestattungswesen der Aunjetitzer Kultur wieder die Bevor- 

zugung der rechten Seite in den Vordergrund. In Siidost- und Mitteleuropa dominierte 

die rechte Seite im Bestattungswesen seit der Zeit der Lengyel- und Rdssener Kultur 

sowie der Baalberger Kultur. Diese Kulturen zeichneten sich im Gegensatz zu denjeni- 

gen des Friihneolithikums durch den verstarkten Einsatz von Stein- und Kupferaxten 

aus (Zapotocky 1966; Zapotocky 1991). Im Gegensatz zu den Kulturen des Fruhneolithi

kums spielen jetzt Kupferverarbeitung und Bergbau, weitreichende Handelsbeziehungen, 

verstarkte Zuwendung zur Viehhaltung und die Anlage von aufwendigen Befestigungs- 

werken eine erhebliche Rolle. Alle diese Erscheinungen sind mit Tatigkeiten verbunden, 

welche weitgehend eine Domane des Mannes sind.

In diesen Kulturen wurden entweder alle Toten auf der rechten Seite bestattet (Lengyel, 

Rbssen, Baalberge), oder die rechte Seite wurde ausschliehlich dem Mann vorbehalten 

(Tiszapolgar- und Bodrogkersztur-Kultur, dieser folgend die Schnurkeramik und ihre 

Nachfolgekulturen). In diesem jahrtausendealten Traditionskontinuum stellt die Struk- 

tur der Bestattungssitten der Glockenbecherkultur mit der Links-Rechts-Polaritat der 

Geschlechtszuweisung lediglich ein Intermezzo dar.

WcrdMfhcuhfeadfadsmrd2rffomadHreawmwmfh

Die Aunjetitzer Kultur stellt, wie bereits erwahnt, mit ihrer monopolaren Struktur der 

Bestattungssitten (nach S, SO orientierte rechte Hocker) in einer Welt von bipolaren 

geschlechtsdifferenzierten Strukturen der Bestattungssitten einen Fremdkorper dar. Sie 

ist von ihnen im W, S und O umrahmt (s. o.). Dabei zeichnet sich folgendes Bild ab (Abb. 17). 

Kulturen, die dem Entstehungsgebiet des Glockenbecher-Phanomens und der Glocken- 

becher-Ideologie raumlich naher liegen (im westlichen Mitteleuropa), fiihren noch in der 

Zeit der Aunjetitzer Kultur das bisherige Glockenbecher-Prinzip der Bestattungssitten 

fort, und das unbeschadet der Tatsache, dass auch in ihnen in der Ausstattung des Man

nes die Bewaffnung mit dem Dolch eine zunehmend grbhere Rolle spielt. Dazu gehbren 

die Gruppen bzw. Kulturen Adlerberg, Straubing, Singen, Unterwblbling und Wiesel- 

burg, weiter im Siiden die Maros-Kultur. Demgegenuber wird in Kulturen, die an das 

mitteleuropaische Entstehungsgebiet der Schnurkeramik im O und SO angrenzen, noch 

in der Zeit der Aunjetitzer Kultur das alte Schnurkeramik-Prinzip der Bestattungssitten 

beibehalten. Dazu gehbren die Chiopice-Vesele-Kultur und die nachfolgende Mierzano- 

wice-Kultur, die Nitra-Kultur, weiter im Siiden die vielfaltigen geschlechtsdifferenzier

ten Bestattungssitten Ungarns und im Karpatenbecken die Periam-Pecica-Kultur. Wir 

werden somit mit einer Art Ost-West-Spaltung der Kulturen Mitteleuropas mit jeweils 

kontraren Systemen der Bestattungssitten konfrontiert. Im Siiden, insbesondere im Kar- 

patengebiet, grenzen die beiden Kulturwelten mit den verschiedenen Bestattungssitten, 

diejenige mit dem ursprungsalteren Schnurkeramik-Prinzip und diejenige mit dem 

typologisch jiingeren Glockenbecher-Prinzip der Bestattungssitten, aneinander.

Tmcmrca1madfadsmrdWmfhdauiodsmrdIca«mhfhwmrd:clhcr

Das Prinzip der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten, das in Mitteleuropa eine 

Lebensdauer von etwa anderthalb Jahrtausenden hatte, bricht mit dem Ende der Aunje-
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Abb. 17 Verbreitung verschiedener Strukturen der Bestattungssitte in Mitteleuropa.

titzer Kultur um 1600 v. Chr. auch in den Randgebieten ihres bisherigen Vorkommens 

zusammen. Hier ist zweierlei zu beachten. In einigen Teilbereichen Europas ist nun eine 

verstarkte Zuwendung zur Brandbestattung zu beobachten, was etwa gleichzeitig auch 

fur Anatolien zutrifft. Andererseits breiten sich in weiten Teilen Europas Bestattungssys- 

teme nach dem Hiigelrand-Prinzip aus. Was in Europa im Bestattungswesen jahrtausen- 

delang im Vordergrund stand, die Beachtung spezifischer Strukturen der Bestattungssit- 

ten, bei denen die Orientierung der Toten, die rechte bzw. linke Hocklage und die 

Blickrichtung wesentliche Faktoren waren, findet jetzt keine Beachtung mehr. Manner 

und Frauen werden nunmehr, zumeist in der gestreckten Riickenlage, tangential bzw. 

kreisfbrmig im Grabhiigel (Hiigelrand-Prinzip) angeordnet (Hausler 2004, L72-L73 Abb. 

14-15). Ansiitze dazu sind seit dem Spatneolithikum vom Nordkaukasus bis nach Skan- 

dinavien zu verfolgen (Hausler L996, 86 ff. Abb. 26-27; Hausler 1998, 153 ff.).

Beide neuen Prinzipien der Bestattungssitten, sowohl die regionale Dominanz der 

Brandbestattung als auch das Hiigelrand-Prinzip, bei dem Orientierung und Blickrich

tung der Toten keine Rolle mehr spielen, durfen als Anzeichen fur prinzipiell neue Vor- 

stellungen fiber Tod und Jenseits zu werten sein.
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Die Himmelsscheibe von Nebra ist als bildhafter Ausdruck einer Astralreligion zu wer- 

ten. Hier spielt das Eintreten der Sonne am Friihlingspunkt in das markante, uralte 

Sternbild der Plejaden eine entscheidende Rolle. Der Eintritt der Sonne in den auffalligs- 

ten Sternhaufen des Himmels, die Plejaden, markiert, zumindest seit 2300 v. Chr., den 

Beginn des ersten siderischen Monats im Jahreslauf des Kalenders (Schmidt-Kaier 2006, 

260). Dieser Zeitpunkt diirfte zu einer Kalenderreform gefiihrt haben. Die Himmels

scheibe von Nebra wurde um oder nach 2320 v. Chr., aber sicher deutlich vor 1700 v. Chr. 

geschaffen (Schmidt-Kaier 2006,258). 2320 v. Chr. - das entspricht dem Beginn der Aun

jetitzer Kultur. Ein purer Zufall?

Spater verloren die Plejaden ihre herausragende Bedeutung am Sternenhimmel. Die 

Himmelsscheibe wurde uberfltissig, als sich herausstellte, dass die Sonne zur Zeit des 

Friihjahrsbeginns nicht mehr in den Plejaden oder ihrer Nahe steht. Nun wurde die 

Scheibe von pietiitvollen Priestern bestattet (Schmidt-Kaier 2006,259). Das geschah 

anscheinend gleichzeitig mit dem Zusammenbruch der Aunjetitzer Kultur um 1600 v. Chr. 

(Zich 2004a). Dieser Vorgang diirfte im Zusammenhang mit Veranderungen in der Reli

gion und Kriegstechnik gestanden haben. Dabei traten Astralreligion, ihr Kult und des- 

sen Symbole in den Hintergrund (Schmidt-Kaier 2006,259 Anm. 57).

Die auf der Himmelsscheibe in einer sekundaren Phase angebrachte Sonnenbarke ist 

fur uns von besonderer Bedeutung. Die Unterseite des Schiffes ist um >>5° gegen den Meri

dian geneigt, so dass es die Himmelsscheibe nahezu im Nordpunkt zu tangieren scheint 

und dennoch den Eindruck der Bewegung von Westen nach Osten erweckt« (Schmidt- 

Kaier 2006,257). Die hier symbolisierte Bewegung von W nach O, zum Sonnenaufgang, 

findet ihre Entsprechung in der Struktur der Bestattungssitten der Aunjetitzer Kultur 

mit der genormten Blickrichtung der Toten nach O (NO). Diese intentionelle Blickrichtung 

der Toten setzte in Mitteldeutschland allerdings nicht erst mit der Aunjetitzer Kultur ein, 

sondern war hier schon seit dem Beginn der Glockenbecherkultur ublich. U. Fischer 

(1953,16) hatte, wie bereits erwahnt, in diesem Zusammenhang von einer »Sonnenreligion« 

gesprochen. Vom Zeitpunkt der Vergrabung der Himmelsscheibe von Nebra und dem 

Zusammenbruch der Aunjetitzer Kultur versiegen in weiten Teilen Mitteleuropas auch alle 

bisherigen eindeutigen Hinweise auf die Hinwendung der Toten nach O (NO), also zum 

Sonnenaufgang. Auf die prinzipiell neuartigen Strukturen der Bestattungssitten in Mittel- 

europa, welche auf die Zeit der Aunjetitzer Kultur folgen, wird weiter unten hingewiesen.

EfamdMeasmrmah8fi0lca1dfadTersfhulfma

Wenden wir unseren Blick anschlieEend nach Norditalien. Hier ist eine Sonderentwick

lung zu verzeichnen. Auch in Italien ist zusammen mit dem Glockenbecher-Phanomen 

die Glockenbecher-Struktur der Bestattungssitten belegt. In der friihbronzezeitlichen 

Polada-Kultur der Poebene werden jedoch Manner als nach S (SO) orientierte linke 

Hocker, Frauen demgegeniiber als nach NW (N) orientierte rechte Hocker bestattet (de Mari

nis 2003). Damit weist die Blickrichtung fur Manner und Frauen gleichermaben nach W 

(SW) (Abb. 9, Typ 41). In Sorbare-Asola bei Mantua wurden zehn nach N orientierte 

rechte und neun nach S orientierte linke Hocker freigelegt, also jeweils mit dem Blick 

nach W (Abb. 18) (Baioni 2000; Baioni 2005). Mit der Glockenbecherkultur Italiens hat

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 92 / 2008 (2011)



358 ALEXANDER HAUSLER

Abb. 18 Graber der Polada-Kultur von Sorbare-Asola bei Mantua. Manner nach S orientierte linke Hocker, 

Frauen nach N orientierte rechte Hocker, Blick nach W.
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die Polada-Kultur die S-N-Achsenrichtung der Graber gemeinsam, ferner die Zuordnung 

der linken Kbperseite an das mannliche und der rechten Seite an das weibliche 

Geschlecht. Im Vergleich zur Glockenbecherkultur ist die Orientierung der Toten aber in 

ihr Gegenteil verkehrt. Manner wurden nun statt nach N nach S (SO) und Frauen statt 

wie bisher nach S jetzt nach N (NW) orientiert. Dies kann folgendermahen interpretiert 

werden: Die bisherige Seitenzuweisung an die Geschlechter sollte so bleiben wie in der 

Glockenbecherkultur. Der Wunsch, die in der Glockenbecherkultur ubliche Blickrich- 

tung beider Geschlechter nach O in ihr Gegenteil, in die Blickrichtung nach W (SW), zu 

verkehren, erforderte eine radikale Anderung der Orientierungsregeln.

Damit liegt qualitativ gesehen ein ebenso tiefgreifender Umschwung in der Geschlechts- 

zuweisung wichtiger Parameter der Bestattungssitten vor, wie es beim Ubergang von 

den Bestattungssitten der Schnurkeramiker zu denjenigen der Glockenbecherkultur (s. o.) 

der Fall war. Beim Ubergang von der Schnurkeramik zur Glockenbecherkultur wurden 

zwei Parameter der Bestattungssitten radikal geandert: die geschlechtsspezifische Seiten

zuweisung und die geschlechtsspezifische Orientierung der Toten. Die Blickrichtung der 

Toten anderte sich demgegeniiber nicht so radikal: von S und SO nach O in der Schnur

keramik zur ausschliefilichen Blickrichtung nach O in der Glockenbecherkultur. In der 

Polada-Kultur wurden gegeniiber der Glockenbecherkultur ebenfalls zwei Parameter der 

Bestattungssitten radikal verandert: Blickrichtung der Toten nach W (SW) statt nach O, 

und unter Beibehaltung der bisherigen Seitendifferenzierung der Geschlechter (Manner 

linke, Frauen rechte Hocker) eine Veranderung der Orientierung von Mannern und 

Frauen im Grab.

Efaf1mdurullmlmadwcrdMhrc0hcrdsmrdHmghuhhca1ggfhhmadsmrdelusud:clhcr

Als Parallele zur neuartigen Struktur der Bestattungssitten in der Polada-Kultur der frii- 

hen Bronzezeit sei die regional begrenzte Zlota-Kultur Sudostpolens (Krzak 1961; Krzak 

1969; Krzak 1976) genannt. Sie ist im Schnittpunkt verschiedener Kulturen auf der Basis 

der Schnurkeramik und von Elementen der Kugelamphorenkultur entstanden (Hausler 

1976). Auch hier wurden Manner als nach SO orientierte linke Hocker, Frauen als nach 

NW orientierte rechte Hocker, also mit gleicher Blickrichtung nach SW, bestattet (Abb. 19) 

(Hausler 1995,142 Abb. 13).

Ferner sei das fruhbronzezeitliche Graberfeld von Gelej-Kanalisdylo, Kom. Heves, in 

Nordostungarn erwahnt (Manner nach NW orientierte rechte Hocker, Frauen nach SO 

orientierte linke Hocker, Blickrichtung jeweils nach SW) (Hausler 2006a, 96 Abb. 16). 

Beim Vergleich mit der Zlota-Kultur ist jedoch zu betonen, dass es sich hier um eine Vari- 

ante des Schnurkeramik-Prinzips der Bestattungssitten (Manner rechte, Frauen linke 

Hocker) handelt. Eine identische Struktur (Manner nach NW orientierte rechte, Frauen 

nach SO orientierte linke Hocker) tritt aufierdem in der fruhbronzezeitlichen Nekropole 

von Velky Grob in der Slowakei (Chropovsky i960; Ruckdeschel 1968,36; Hausler 1977,28) 

auf. Sie liegt im Schnittpunkt von drei verschiedenen Grabsittenarealen.

Der gemeinsame Nenner der oben angefiihrten Beispiele besteht darin, dass es sich 

um Kulturerscheinungen bzw. um isolierte Graberfelder handelt, die im Kontaktgebiet 

verschiedener Kulturen lagen und die durch ihre ungewbhnliche Struktur der Bestat

tungssitten eine Abgrenzung und Eigenstandigkeit erkennen lassen.
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Abb. 19 Graber der Zlota-Kultur von Zlota, pow. Sandomierz. Manner nach SO orientierte linke Hocker, 

Frauen nach NW orientierte rechte Hocker, Blick nach SW.

WcrdHmsmchca1dsmrdHlfi0rfiohca1dauiodsmVdymghma

Die Blickrichtung der Toten nach W (SW) als Norm der Bestattungssitten tritt in Osh, 

Mittel- und Nordeuropa in der Zeit vom Neolithikum bis zur frtihen Bronzezeit in Kultu- 

ren mit Hockerbestattungen hbchst selten auf. Sie wird in der Regel gemieden oder ist 

auf Sonderbestattungen beschrankt, die auch in anderer Hinsicht vom sonst iiblichen 

Regelwerk der kulturspezifischen Bestattungssitten abweichen (s.o.). Deshalb ist die 

Frage aufzuwerfen, ob die fur die Polada-Kultur Norditaliens verbindliche Blickrichtung 

der Toten nach dem W (SW) auf ein spezihsch westeuropaisches Erbe zurtickgeht.
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Fur das Jungpalaolithikum Westeuropas scheinen sich folgende Regeln der Bestat- 

tungssitten abzuzeichnen: zumeist nach N orientierte rechte und nach S orientierte linke 

Hocker, wobei die Blickrichtung also vorzugsweise nach W weist (Muller-Karpe 

1966,237). In den mesolithischen Nekropolen Westeuropas, in der Bretagne und in Portu

gal (Hoedic und Teviec, Moita de Sebastiao - Griinberg 2000, Teil II, 72 ff.; 185 ff.) schei

nen nach NW orientierte rechte Hocker, mit der Blickrichtung nach SW, zu dominieren 

(Hausler 2004,183 Abb. 20). Die spatmesolithischen Kopfbestattungen der Ofnet-Hbhle 

in Siiddeutschland waren samtlich mit dem Blick nach W positioniert (Orschiedt 1998). 

Bei den Kopfbestattungen vom Hohlenstein-Stadel, Alb-Donau-Kreis, (Griinberg 2000, 

Teil II, 40 k) waren die drei Schadel mit dem Blick hbhleneinwarts, nach SW, niedergelegt. 

Die mesolithische Kinderbestattung aus dem Felsstalle im Wiirttemberg wurde als nach 

NW orientierter rechter Hocker, also mit dem Blick nach SW, niedergelegt (Kind 1988, 67 

Abb. 6). In der Rinaldone-Kultur Mittelitaliens (4.-3. Jt. v. Chr.) enthielten die Nischen- 

graber anscheinend stets nach NW orientierte rechte Hocker, also mit dem Blick nach 

SW, zum Nischeneingang hin (Dolfini 2004).

Es ist vielleicht kein Zufall, dass in den Niederlanden in der friihen Bronzezeit in den 

Grabern mit Wickelschnurkeramik nach S orientierte linke Hocker, also mit dem Blick 

nach W, auftreten (Hausler 1977,24). Das ist eine Struktur der Bestattungssitten, die in 

Mittel-, Nord- und Osteuropa allem Anschein nach sonst nicht belegt ist. Schlagen in der 

Polada-Kultur Norditaliens mit der Blickrichtung der Toten nach W (SW) also eventuell 

altere westeuropaische Traditionen von Bestattungssitten mit der Blickrichtung der 

Toten nach W, zum Sonnenuntergang, durch? Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es 

noch weiterer vergleichender Studien.

Abschliehend sei festgestellt, dass sich zwischen der Struktur der Aunjetitzer Kultur 

Mitteleuropas (nach S und SO orientierte rechte Hocker, Blick nach O und NO) und den 

nach S orientierten linken Hockern (Blick nach W) der friihen Bronzezeit in den Nieder

landen einige Gemeinsamkeiten abzeichnen. Hier wie dort wird nach vielen Jahrhunder- 

ten das Prinzip der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten aufgehoben. In den 

angefiihrten Grabern der friihen Bronzezeit in den Niederlanden dominiert die linke 

Seitenlage, die bisher in der Glockenbecherkultur nur Mannern vorbehalten war. Diese 

wird nun auf beide Geschlechter ausgedehnt. In der Aunjetitzer Kultur erfolgt eine Riick- 

kehr zur rechten Hocklage, die in Mittel- und Siidosteuropa jahrhundertelang, bis auf 

das Intermezzo in der Glockenbecherkultur, vorherrschend war. In beiden Fallen domi

niert jetzt eine Seitenrichtung, die direkt davor oder vor geraumer Zeit ausschlieElich 

Mannern vorbehalten war. Das Hauptergebnis aller dieser Neuerungen, insbesondere 

das nachfolgende Auftreten des Htigelrand-Prinzips in der Bestattungssitte (s.o.), die in 

der Aufhebung der jahrhundertealten Traditionen der geschlechtsdifferenzierten Bestat

tungssitten miindet, ist Folgendes: Alle Hinweise, die sich aus ihnen auf eine eigenstan- 

dige Position der Frau in der Gesellschaft ziehen lassen, gehen verloren. Man gewinnt 

vielmehr den Eindruck, dass sich nunmehr die Stellung des mannlichen Elements in der 

Gesellschaft verstarkt. J. Muller (2005,191 f.) kommt analog dazu zu dem Ergebnis, dass 

die Manner spatestens seit der mittleren Bronzezeit in der Gesellschaft fiber mehr Macht 

verfugten als die Frauen (zur Soziologie der Bronzezeit vgl. Harding 1984).
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Ausblick

Den beiden oben erwahnten Kulturen der friihen Bronzezeit, in den Niederlanden und 

in der Aunjetitzer Kultur, ist die S (SO)-Orientierung der Toten gemeinsam. Das ist eine 

Erscheinung, die in der spaten Bronzezeit und friihen Eisenzeit in zahlreichen Kulturen 

Mitteleuropas zu verzeichnen ist. Bei den Kdrpergrabern der Lausitzer Kultur dominie- 

ren nach SO und S orientierte Strecker (Gedl 1964; Gedl 1964-1965). Man kdnnte vermu- 

ten, dass bier ein Kompromiss vorliegt zwischen der noch in der friihen Bronzezeit (so in 

der Aunjetitzer Kultur) dominierenden Hockerbestattung mit Orientierung der Toten 

nach S (SO) und der Sitte der gestreckten Riickenlage, die in weiten Teilen Europas mit 

dem neuen Hiigelrand-Prinzip (Hausler 2004,172-173 Abb. 14-15) einhergeht. Eine pro- 

zentuale, wenn auch vorwiegend lokal begrenzte (Zentraljiitland) Zunahme von nach N 

bzw. S orientierten Streckern kann E. Hiibner (2005, 590 ff.) von Periode 1 zu Periode 3 

der jungneolithischen Einzelgrabkultur der Jiitischen Halbinsel belegen. So sind aus 

Periode 1 sechs Strecker, aus Periode 2 16 Strecker und aus Periode 3 20 Strecker zu nen- 

nen. Erst in der Bronzezeit Danemarks, wie auch ganz allgemein in der nordischen Bron

zezeit, findet das Hiigelrand-Prinzip allgemeine Verbreitung.

Bei den Korperbestattungen der Lausitzer Kultur treten auher den nach SO orientier

ten Streckern bisweilen noch, wie in der Aunjetitzer Kultur, nach SO orientierte rechte 

Hocker auf. In Wiirttemberg wurden die Bestattungen der mittleren Bronzezeit vorwie

gend als nach S orientierte Strecker niedergelegt (Reim 1988,144 Abb. 2; 153-154 Abb. 

8-9). In der spatbronzezeitlichen Helmsdorfer Gruppe Mitteldeutschlands waren Stein- 

packungsgraber mit S-N-Orientierung iiblich (Balfanz/Jarecki 2004,340). Die spatbronze- 

zeitliche Nekropole von Kivutkalis, Lettland, wies fast ausschliefilich nach SO orientierte 

Strecker auf (Denisova u. a. 1985). In der Abasevo-Kultur der Bronzezeit zwischen Wolga 

und Ural, die oft als Folgeerscheinung der Fat'janovo-Kultur mit ihren geschlechtsdiffe- 

renzierten Bestattungssitten (Abb. 7) gewertet wird, weisen die Kurgane vorwiegend 

nach SO orientierte rhombische Hocker, seltener auch Strecker, auf (Abasevskaja 1961; 

vgl. Hausler 1963). Auf der Krim enthalten die Flachgraberfelder der spatbronzezeitli

chen Belozerka-Kultur nach SO und S orientierte rechte und linke Hocker (zur Belozerka- 

Kultur vgl. Hausler 2006a, 109 ff.), wahrend in der zeitlich vorangehenden Holzkammer- 

grabkultur (russ.: srubnaja kul'tura) und Sabatinovka-Kultur nach O und NO orientierte 

linke Hocker dominierten (Toscev 2007,195 ff.; 200 Abb. 104). In den meisten der aufge- 

fiihrten Beispiele ist die Orientierung der Toten nach S und SO mit der Tendenz zur 

gestreckten Riickenlage korreliert. Hier scheinen sich iiberregionale Abfolgen der Bestat

tungssitten abzuzeichnen. Eine vergleichende Untersuchung von Strukturen der Bestat

tungssitten in der Zeit nach der Aunjetitzer Kultur liegt fiir Mitteleuropa bisher leider 

noch nicht vor.

Auch in der Westgruppe der Hallstattkultur (Kurz 1997,95) sowie bei den Etruskern 

dominiert die S (SO)-Orientierung der Toten (Bestattung in der gestreckten Riickenlage). 

In den Wagengrabern von GroEeibstadt, Lkr. Rhon-Grabfeld in Bayern, die vielfaltige 

Beziehungen zu den Wagengrabern der Etrusker aufweisen, enthielten die SO-NW ori

entierten Grabgruben jeweils nach SO (SSO) orientierte Strecker (Kossack 1970). Fiir die 

Wagengraber der Hallstattzeit (Stufe HaC und HaD) konnte J. Driehaus (1975) deutlich 

machen, dass die Toten bei der Wagenfahrt zum Grab mit dem Kopf voran in Fahrtrich- 

tung des Wagens aufgebahrt und anschlieEend mit dem Kopf im Siiden, in Fahrtrich-
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tung, beigesetzt wurden. Hier handelt es sich offenbar um ein Brauchtum, welches sich 

nicht allein auf Wagengraber bezog und betrachtliche Teile Europas erfasste. Vielleicht 

sollte auf diese Weise eine Riickkehr des Toten oder seiner Seele verhindert werden 

(Driehaus 1975, 71).

Im spathallstattzeitlichen Hiigelgrab im Magdalenenberg bei Villingen im Schwarz- 

wald waren die gestreckten Bestattungen nach dem Hiigelrand-Prinzip angelegt: in der 

Osthalfte im Uhrzeigersinn, in der Westhalfte entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Orien- 

tierung der Toten wies in beiden Halften vorwiegend nach OSO (Abb. 20). J. Muller (1994) 

diskutierte die Mbglichkeit einer Gliederung der Gesellschaft nach dem dualen Prinzip.

Ijj4dBDdGrabhiigel vom Magdalenenberg bei Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis. Bestattungen der spaten 

Hallstattzeit in der gestreckten Riickenlage nach dem Hiigelrandprinzip, Orientierung vorwiegend nach SSO.
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M. Jung (2003) wirft die Frage auf, ob hier nicht eher die Orientierung der Toten nach dem 

Sonnenaufgang gemeint war. Man kbnnte sich durchaus vorstellen, dass im Westhallstatt- 

kreis sowohl die Wagenfahrt der Hallstattfiirsten als auch die Aufbahrung und Bestat- 

tung der Toten ganz allgemein mit dem Kopf zum Sonnenaufgang bzw. eher zum Stand 

der Sonne am Vormittag hin erfolgte. In diesem Zusammenhang fallt auf, dass im Mag- 

dalenenberg die wenigen regelwidrigen Ausnahmen mit der antipodischen Orientierung 

der Toten nach W auf einen schmalen Sektor im NW des Hiigels beschrankt sind. Es ist der 

W (NW), der in zahlreichen Kulturen Mitteleuropas die gemiedene und Sonderbestattun- 

gen vorbehaltene Region bzw. die diesen zugemessene Orientierung der Toten war (s. o.).

E%0crgSdWcdsmadMeasmrjmghuhhca1madsmrdIca«mhfhwmrd:clhcr

Eine archaologische Kultur, deren Bestattungssitten nicht aus dem Zusammenspiel von 

Regel und Ausnahme beruhen, ist kaum vorstellbar. So bestand das Prinzip der Bestat

tungssitten in der Aunjetitzer Kultur aus der Beisetzung der Toten als nach S (SW, SO) 

orientierte rechte Hocker und der Blickrichtung nach O (NO, SO) (Abb. 16). Im nbrdlichen 

Niederbsterreich sind zahlreiche Sonderbestattungen der Aunjetitzer Kultur bekannt. 

Hier treten Siedlungsbestattungen, ferner Bestattungen in der gestreckten Riickenlage 

auf, die insbesondere in Siedlungsbestattungen sowie in Doppel- bzw. Mehrfachbestat- 

tungen zu Hnden sind (Lauermann 1992; Lauermann 2003, 5°6 ff-)- In Fels am Wagram 

(Grab 28/1) wiesen die zwei nach SW orientierten Strecker (Erwachsener und Kind) 

Anzeichen von tbdlichen Schadelverletzungen auf (Abb. 21,3; Lauermann 1992,196 f.). 

Dieses Grab lag in dem Anbau eines Hauses der Aunjetitzer Kultur. In Schleinbach 

wurde Grab 159/2 in einer Entfernung von 24 m von einer geschlossenen Grabergruppe 

angetroffen. Der nach SW orientierte Mann wurde mit gegratschten Beinen niederge- 

legt und von drei extrem gehockten Kindern begleitet. Ihre verdrehten Schadel deuten 

auf einen gewaltsamen Tod hin (Abb. 21,4) (Lauermann 2003,509). Die erwahnten Sonder

bestattungen zeichnen sich somit durch folgende Kriterien aus: abweichende Kbrperhal- 

tung (Strecker statt rechte Hocker), Hinweise auf Tbtung der Individuen, raumliche Abson- 

derung. Zu Fels am Wagram Grab 28/1 (Abb. 21,3) kann als Parallele die Mauerkiste von 

Trobsdorf, Burgenlandkreis (1904), genannt werden. Sie enthielt zwei nach W orientierte 

Strecker von Erwachsenen, wobei das kleinere Skelett Verletzungen am Schadel aufwies 

(Fischer 1956,174 f.).

Eine Doppelbestattung von Schleinbach 159/2 (1927) enthielt zwei anscheinend zusam- 

mengeschnurte, nach SW orientierte Strecker (ein Mann und eine Frau) mit eng anein- 

ander gepressten Oberkbrpern und Blickkontakt zueinander (Abb. 21,5) (Lauermann 

1992,195). Der Schadel des kleineren Individuums war zertrummert (Jelinek 1959,13). 

Der nach SW orientierte Strecker einer Frau im Alter von 35-50 Jahren, die u. a. mit vier 

Noppenringen ausgestattet war, stammt von Unterhautzenthal in Niederbsterreich 

(Abb. 21,6) (Lauermann 1995,19; 20 Taf. 6). Dieses Grab lag inmitten einer Nekropole der 

Aunjetitzer Kultur, welche vorwiegend nach SW und S orientierte rechte Hocker enthielt. 

In Krblikowice, woj. Wroclaw, Grab 15, lag als Ausnahme in einer Steinkiste die norm- 

widrig nach NO orientierte Bestattung eines Kindes in der gestreckten Riickenlage mit 

einem Tierknochen als einzige Beigabe (Butent 1989,37 Abb. 4b; 38). Das Grab befand 

sich am auhersten Siidrand des Graberfeldes.
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Abb. 21 Sonderbestattungen der Mierzanowice- und der Aunjetitzer Kultur. 1 - Iwanowice, Babia Gora, 

Kleinpolen, Grab 28; 2 - Ammern, Lkr. Unstrut-Hainich-Kreis, Grab rya/b; 3 - Fels am Wagram, Niederoster- 

reich, Grab 28/1; 4- Schleinbach, Niederosterreich, 159/2; 5 - Schleinbach, Niederosterreich, 159/2 (1927);

6 - Unterhautzenthal bei Stockerau, Niederosterreich, Verfarbung 88; 7 - Hollabrunn, Niederosterreich.
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Im »Filrstengrab« von Leubingen (Zich 2004; Sorensen 2004) soil in der Grabkammer 

ein nach S orientierter Strecker eines senilen Individuums und ein quer dazu liegender, 

nach O orientierter Strecker eines etwa zehn Jahre alten Kindes gelegen haben. Nach 

U. Fischer (1956,187) diirfte es sich aber eher, wie in dem etwa 100 Jahre jiingeren »Fiirsten- 

grab« von Helmsdorf, Lkr. Mansfeld-Siidharz, um einen der ublichen nach S orientierten 

rechten Hocker gehandelt haben. U. Fischer (1953,11) macht geltend, dass die bekannte 

Zeichnung bei P. Hofer (1906, Taf. 1) nach F. Klopfleisch aus dem Jahre 1877 mit dem nach 

S orientierten Strecker nicht sicher zu sein braucht, da im Text der auEerordentlich schlechte 

Erhaltungszustand des Skeletts betont wird. »Nahmen wir auch hier einen schwach gebeug- 

ten rechten Hocker mit dem Blick nach Osten an, so lagen Kind wie Beigaben vor dem 

Toten im Sinne seiner Blickrichtung, was dem Aunjetitzer Ritus entsprechen wiirde.«

Aus der Aunjetitzer Kultur Mitteldeutschlands sind mehrere Faile iiberliefert, in 

denen vor dem nach S orientierten rechten Hocker eines Erwachsenen der nach S orien- 

tierte linke Hocker eines Kindes im Alter von fiinf bis zehn Jahren, mit dem Blick zu 

Ersterem, lag (Fischer 1956,151). Ein analoges Beispiel stammt von Krolikowice, woj. 

Wroclaw, Grab 14. Es enthielt den nach S orientierten rechten Hocker eines Erwachse

nen und diesem vorgelagert den nach S orientierten linken Riickenhocker eines Kindes 

mit vier BeigefaEen (Butent 1989, 37 Abb. 4e; 38). Als neueres Beispiel aus Mitteldeutsch- 

land sei der Befund 11917 von der Wiistung Marsleben bei Quedlinburg genannt. Hier 

war dem nach S orientierten rechten Hocker eines erwachsenen Mannes ein etwa zehn 

Jahre altes Kind als nach S orientierter linker Hocker, also mit Blickkontakt zum Mann, 

vorgelagert (Deffner u. a. 2006,127). In diesem Zusammenhang seien noch folgende Gra

ber der Aunjetitzer Kultur erwahnt. In Esperstedt, Lkr. Saalekreis, Fundstelle 4b, lag in 

Befund 1559 vor dem nach SO orientierten rechten Hocker eines Mannes kniend ein 

Madchen im Alter von zehn Jahren als nach SO orientierter rechter Hocker, mit gleicher 

Blickrichtung. Es war mit einem GefaE und einem Kupferring ausgestattet (Bartels/Bartels 

2006,117-118 Abb. 17-18). In Befund 1539 der gleichen Fundstelle liegt anscheinend 

eine Doppelbestattung aus einem nach NO orientierten linken Hocker eines Mannes und 

dem ihm mit gleicher Blickrichtung vorgelagerten, nach NO orientierten linken Hocker 

eines Kindes im Alter von 11-14 Jahren vor (Bartels/Bartels 2006,117 Abb. 17; 120 Abb. 21). 

Das Grab wies keine Beigaben auf, doch wurden an dem Skelett des Mannes Spuren 

einer verheilten Schnittwunde am Bein festgestellt. Hier fallen die fill die Aunjetitzer 

Kultur uniibliche Orientierung der Toten nach NO ebenso wie die uniibliche linke Hock- 

lage auf. Vielleicht war die Beinverletzung des Mannes der Grund fiir die normwidrige 

Bestattung. Wir durfen uns fragen, in welcher Beziehung die erwachsenen Manner zu 

den betreffenden Kindern (Madchen) standen. In Leubingen haben wir es anscheinend 

mit der in der Aunjetitzer Kultur nicht seltenen Kombination: erwachsener Mann-Kind 

zu tun. Daneben ist auch die Kombination Frau-Kind belegt. In Gostkowice, woj. 

Wroclaw, war in Grab 15 dem nach SW orientierten rechten Hocker einer Frau ein Kind 

als nach SW orientierter linker Hocker vorgelagert (Pazda 1982,153 f.; 153 Abb. 21).

Als gewisse Parallele zu Leubingen kbnnte eine Doppelbestattung der Aunjetitzer Kul

tur von Hollabrunn in Niederbsterreich (Abb. 21,7) genannt werden. Das Grab enthielt 

den nach S orientierten extremen rechten Hocker eines Mannes und zu FiiEen quer dazu 

den nach W orientierten rechten Hocker einer Frau. Dieses Grab wies keine Beigaben auf 

(Lauermann 1992,149). Damit liegt hier die iibliche Kombination: Bestattung eines Man-
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nes nach den tradierten Regeln der Aunjetitzer Kultur und eines weiblichen bzw. kindli

chen Individuums in einer von der Norm abweichenden Orientierung und/oder Seiten- 

lage bzw. Blickrichtung, vor. Ein nahezu identisches Bild bietet die ebenfalls beigabenlose 

Doppelbestattung von Tomice, pow. Dzierzoniow. Die ovale Grube enthielt den nach SO 

orientierten rechten Hocker einer Frau im Alter von 22-25 Jahren mit wie abwehrend 

vorgestreckten Armen und ihr zu FiiEen den nach S W orientierten rechten Hocker eines 

Kindes im Alter von etwa einem Jahr (Romanow u. a. 1973,119 Abb. 56; 144). In beiden 

Fallen kam es anscheinend auf den Blickkontakt zwischen dem normgerecht niederge- 

legten Haupttoten und dem abweichend orientierten Nebentoten (Frau bzw. Kind) an. In 

Leubingen diirfte es sich um eine ahnliche Konstellation gehandelt haben.

Von Apolda (Thuringen) stammt das reich ausgestattete Grab eines fiinf bis sieben 

Jahre alten Kindes (Zipf 2004; Zipf 2004a). Hier wird allem Anschein nach die Tradition 

der reich ausgestatteten Kindergraber fortgefuhrt, wie sie seit dem Jungpalaolithikum 

und Mesolithikum uber die Linienbandkeramik und die postbandkeramische Zeit 

nahezu uberall auftritt. In Apolda handelt es sich um eine angeblich in der gestreckten 

Riickenlage niedergelegte Bestattung, uber deren Orientierung nichts iiberliefert ist. 

»Kind, angeblich Strecker« (Gbtze u. a. 1909,290). Fin adaquat ausgestatteter Jungling im 

Alter von 12-15 Jahren (Halsschmuck aus Bronzespiralen und Bernsteinperlen) von 

Esperstedt, Lkr. Saalekreis, war normgerecht als nach S orientierter rechter Hocker bei- 

gesetzt (Bogen 2006,126 Abb. 5). Der vermutlich als gefahrlich betrachtete Tote war vom 

restlichen Graberfeld raumlich separiert und lag am Boden einer Siedlungsgrube in deren 

ostlicher Halfte. Bei dem sonst gut erhaltenen Skelett fehlten einige Knochen. Becken und 

Beine des Toten wurden zusatzlich durch einen Muschelkalkblock beschwert. Dazu liegt 

eine Parallele von Ammern, Unstrut-Hainich-Kreis, vor. Hier lag in Grab 24, allerdings 

in einer normalen Grabgrube, der nach S orientierte rechte Hocker eines elf bis zwolf 

Jahre alten Kindes mit den Resten von zwei BeigefaEen (Albrecht 1955/56,106). Brust 

und Schadel des Kindes waren mit einem 17-20 kg schweren Muschelkalkstein 

bedeckt.

Bestattungen in gestreckter Riickenlage der Aunjetitzer Kultur stammen in Niederbster- 

reich vorwiegend aus Siedlungsbestattungen und aus rituellen Sonderbestattungen. In 

Ammern, Unstrut-Hainich-Kreis, enthielt Grab iya/b den nach SW orientierten rechten 

Hocker eines Mannes und ihm eng vorgelagert einen nach SW orientierten Strecker, mit 

Blickkontakt zu Ersterem (Abb. 21,2) (Albrecht 1955/56,101). Diese Doppelbestattung war 

im Gegensatz zu den tibrigen nach S orientierten rechten Hockern der Nekropole nach 

SW orientiert und befand sich im SW der Nekropole. Sie enthielt in ihrem ungestbrten 

Teil keine Beigaben. Hier werden wir an die bereits erwahnte Doppelbestattung der zwei 

eng aneinander liegenden, nach SW orientierten Strecker, eines Mannes und einer Frau, 

von Schleinbach 159/2 (1927) (Abb. 21,5) erinnert. Als Parallele zu Grab iya/b von 

Ammern sei Grab 133 von Polepy bei Kolin in Mahren genannt. Es enthielt den nach S 

orientierten Strecker eines Mannes und ihm vorgelagert den nach S orientierten rechten 

Hocker einer Frau (Dvorak 1927,41 Abb. 23). Uber Alter und Todesursache der beiden 

Individuen enthalt der Fundbericht keine Angaben.

Eine mit Ammern, Grab iya/b vergleichbare Situation stammt ferner aus dem friih- 

bronzezeitlichen Graberfeld Iwanowice, Babia Gora, der Mierzanowice-Kultur (Abb. 21,1) 

(Kadrow/Machnikowie 1992,111). Hier lagen eng aneinandergeschmiegt zwei Manner,
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ein nach NW orientierter linker Hocker und ein nach NW orientierter Strecker (Grab 28). 

Die Schadel wiesen Anzeichen von tbdlichen Verletzungen auf. In Iwanowice handelt es 

sich um eine Nekropole mit bipolaren geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten nach 

dem Schnurkeramik-Typus (Abb. 14). Grab 28 stellt unter den L24 erhaltenen Grabern 

das einzige Beispiel mit einem Skelett in Strecklage dar. Hier sind die regelwidrige linke 

Hocklage (Manner sonst stets rechte Hocker) und die ebenso regelwidrige Blickrichtung 

nach NO zu beachten. Es liegt die rituelle Sonderbestattung von zwei getbteten Indivi- 

duen vor, die gleich nach mehreren Kriterien von der sonst tiblichen Norm der Bestat

tungssitten abweicht. Die gestreckte Riickenlage ist auch hier mit dem Phanomen der 

Sonderbestattung und der absichtlichen Tbtung der Individuen verkniipft. Als Parallele 

zum Grab von Iwanowice sei eine fruhbronzezeitliche Doppelbestattung von Oberndorf 

im Traisental, Niederdsterreich, angefiihrt (Abb. 22,3). Eine Siedlungsgrube barg, mit eini 

gen groberen Steinen abgedeckt, den nach NW orientierten linken Hocker eines Mannes 

im Alter von 40-60 Jahren und ihm vorgelagert, in liebevoller Zuwendung, den nach 

NW orientierten rechten Hocker einer Frau im Alter von 18-20 Jahren. Beide wurden 

anscheinend von mehreren Angreifern durch massive Schlage auf den Schadel getbtet, 

dann aber zeremoniell bestattet. Der Mann wurde gemah den geschlechtsdifferenzier

ten Bestattungssitten der Gruppe Unterwolbling (Manner linke, Frauen rechte Hocker; 

Abb. 12) als nach NW orientierter linker Hocker bestattet, die junge Frau hingegen mit 

»falscher Orientierung« dem Mann mit Blickkontakt zugeordnet (Neugebauer/Gattringer 

1976; Breitinger 1987, Taf. I, II). Die Tbtung und anschlieEende zeremonielle Bestattung 

eines Paares schlieben auch hier einander nicht aus. Ebenfalls in einer Siedlungsgrube 

lagen, abgedeckt mit Grohgefa&esten und Reibplattenbruchstucken, die zwei getbteten, 

nach SW orientierten Strecker (Erwachsener und Kind) von Fels am Wagram (Abb. 21,3). 

Die Mehrfachbestattungen mit getbteten, dann aber zeremoniell bestatteten Toten der 

Aunjetitzer Kultur (Pleinerova i960; Pleinerova 1981) wurden bereits weiter oben erwahnt. 

Hier liegt also eine Erscheinung vor, die in der friihen Bronzezeit Mitteleuropas in ver- 

schiedenen Kulturen verbreitet war. Eine systematische Analyse von Doppel- und Mehr

fachbestattungen hinsichtlich der mbglichen Todesursachen wurde sicher noch manche 

Uberraschungen erbringen.

Die raumliche Separierung von Sonderbestattungen, wie sie u.a. beim reich ausge- 

statteten Jugendlichen von Esperstedt beobachtet werden konnte, wurde bereits mehr- 

fach festgestellt. Sie ist auch fur die rituellen Sonderbestattungen von jeweils mehreren 

getbteten Individuen der Aunjetitzer Kultur in Bbhmen belegt (Pleinerova 1981). In den 

Kollektivgrabern mit rituellen Sonderbestattungen wurden die Toten in S-N orientierten 

Grabgruben oft in gegenstandiger Lage, also nach S und nach N orientiert, deponiert. 

Das erinnert an das Erscheinungsbild einiger Mehrfachbestattungen der Aunjetitzer 

Kultur Mitteldeutschlands wie Wespen, Salzlandkreis, und Grobgrabe, Unstrut-Hainich- 

Kreis (Fischer 1956,184).

Ijj4dBBdnrmiohmdMmfhmkdSonderbestattungen der Aunjetitzer Kultur und der Gruppe Unterwolbling. 1 - Still

fried-Auhagen, Niederdsterreich, 1989; 2 - Tvarozna, Kr. Brno, Grab 7; 3 - Oberndorf, Niederdsterreich;

4 - Unterhautzenthal bei Stockerau, Niederdsterreich, Verfarbung 86; 5 - Unterhautzenthal bei Stockerau, 

Niederdsterreich, 1999; 6 - Unterhautzenthal bei Stockerau, Niederdsterreich, Verfarbung 93; 7 - Unter

hautzenthal bei Stockerau, Niederdsterreich, Verfarbung 139; 8 - Esperstedt, Lkr. Saalekreis, Fundstelle 4e, 

Befund 3320; 9 - Esperstedt, Lkr. Saalekreis, Fundstelle 4b, Befund 1369.
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Viele der hier angefiihrten Sonderbestattungen der Aunjetitzer Kultur zeichnen sich 

durch folgende Parameter aus: Siedlungsbestattungen, Doppel- und Mehrfachbestattun- 

gen mit Skeletten in der gestreckten Riickenlage, Tbtung der Individuen, insbesondere in 

Doppelbestattungen, von der Norm der Bestattungssitte abweichende Orientierung, Sei- 

tenlage und Blickrichtung der Toten, raumliche Isolierung vom Rest des Graberfeldes. In 

Ammern fiel die Lage der Doppelbestattung (Abb. 21,2) im SW der Nekropole auf. In Unter- 

hautzenthal scheinen die Sonderbestattungen mehr im W und NW der Nekropole zu liegen 

(Lauermann 1995,9 Abb. 7). In Roggendorf-Steinleiten, Niederbsterreich, lag der einzige 

Strecker der Nekropole (Grab 7, Grabzeichnung nicht tlberliefert) in einer der hier iiblichen 

S-N orientierten Grabgrube am Siidwestrand des Graberfeldes. Die Bestattung unterschied 

sich von den iibrigen Grabern durch die Ausstattung mit zwei durchlochten Kugelkopf- 

nadeln (Lauermann 1992,199). In Tvarozna, Kr. Brno, enthielt Grab 7 den nach NW orien

tierten rechten Hocker eines mit Beigaben ausgestatteten Mannes im Alter von 17-20 Jah- 

ren (Abb. 22,2) (Geislerova/Vitula 1985). Das Grab lag weit abseits im W einer Grabgruppe 

mit nach SW orientierten rechten Hockern. Das Grab 11 von Bfezno bei Louny mit vier 

getbteten Individuen (Pleinerova i960; Pleinerova 1981,352) lag isoliert von den iibrigen 

Grabern im SW der Gruppe 2. In Brezno lag am Nordwestrand der Grabergruppe 1 Grab 18 

mit dem nach W orientierten rechten Hocker eines Mannes, dem der rechte Unterarm fehlte, 

in einem Sarg aus Baumrinde. Es wies als Beigabe nur eine Silexklinge auf (Pleinerova 

1965,97). In der Grabergruppe 2 lagen die abgesonderten Erdgraber Grab 64 (im O) mit 

einem nach W orientierten rechten Hocker und ebenso Erdgrab 70, anscheinend auch 

mit einem nach W orientierten rechten Hocker. Davon wies nur Grab 70 ein Silexgerat 

auf (Pleinerova 1965,99; 101, Faitplan). Graber, die von der Norm der iiblichen Bestat- 

tungssitten abweichen, wurden bereits im Mesolithikum, spater auch in der Linienband- 

keramik zu erheblichen Teilen im W und NW (SW) der Nekropolen angelegt (s. o.).

Bei den Doppel- und Mehrfachbestattungen der Aunjetitzer Kultur wurden einem 

normgerecht bestatteten »Haupttoten« haufigein oder mehrere »Nebentote«, insbesondere 

Frauen und Kinder zugeordnet, die nach Orientierung, Seitenlage und Blickrichtung oft 

von der Norm abweichen. Wenden wir unseren Blick den Sonderbestattungen zu. Hier 

fallt Folgendes auf: Im Gegensatz zur gangigen Form der Bestattungssitte als nach S (SW, 

SO) orientierte rechte Hocker und dementsprechend mit der rituellen Blickrichtung nach 

O (SO, NO) wurden diese Toten haufig nach NO, N und NW orientiert, wobei die Blick

richtung in die sonst gemiedenen Richtungen W, NW und SW wies (Abb. 22). Manche 

von ihnen liegen zudem normwidrig auf der linken statt auf der rechten Seite.

Im Faile von Stillfried-Auhagen (Abb. 22,1) sowie Fels am Wagram, Grube 16 und 

Grube 39, handelt es sich um Siedlungsbestattungen. Bisweilen kann man den Grund 

der Sonderstellung erahnen. In Esperstedt, Fundstelle 4e, Befund 3320 (Abb. 22,8), lag 

der linke Hocker in einem Holzsarg. Das Grab war beraubt, enthielt aber noch Hinweise 

auf Kupfer- oder Bronzeschmuck (Bartels/Bartels 2006, no ff.). Der linke Hocker von Esper

stedt, Fundstelle 4b, Befund 1369 (Abb. 22,9), war ohne Beigaben bestattet worden; der 

Schadel wies ein Loch auf und war mbglicherweise trepaniert (Bartels/Bartels 2006,120). 

In GroEbrembach, Lkr. Sommerda, sind unter 81 Grabern als Ausnahme von der Bestat- 

tungsnorm ein nach S orientierter linker Hocker einer Frau und ein nach N orientierter 

rechter Hocker eines Mannes belegt (Behm-Blancke 1976,65). In Dolni Pocernice, Bez. 

Prag, wurden als Ausnahmen von der Regel (nach S, SW und SO orientierte rechte
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Hocker) zwei nach N und zwei nach NO orientierte rechte Hocker, also mit Blick nach W 

(NW) festgestellt (Hasek 1959,33). Nach N orientierte rechte Hocker, also mit Blick nach W, 

konnten in Unterhautzenthal bei Stockerau, Verfarbung 86 und 93, ausgegraben werden 

(Abb. 22,4.6). In Rebesovice, Mahren, fanden sich als Ausnahmen in Grab 2r ein nach 

NO orientierter rechter Hocker, in Grab 28 ein nach W orientierter linker Hocker, also 

mit dem Blick nach NW bzw. N (Ondracek 1962, 64). In Musov, Bez. Bfeclav, Siidmahren, 

bestand die Nekropole fast ausschliehlich aus nach SW orientierten rechten Hockern. 

Das weit abseits im S des Graberfeldes gelegene Grab 58 enthielt einen nach SW orien

tierten linken Hocker. Die Grabgrube (mit 360 cm x 220 cm eine der grdEten in der Aun- 

jetitzer Kultur) war mit Steinen verfiillt, deren Gewicht 20 Tonnen betrug (Stuch- 

Ifk 1987,22 Abb. 14). In Przeslawice, pow. Wroclaw, treten linke Hocker in Doppel- und 

Dreifachbestattungen auf, davon in Grab 20 und 42 mit der normwidrigen Blickrichtung 

nach NW. Dazu kommt hier das Pithosgrab 14 mit dem nach SW orientierten linken 

Hocker eines Kindes im Alter von acht bis zehn Jahren, also ebenfalls mit der normwid

rigen Blickrichtung nach NW (Lasak 1988,108 Abb. 10). Von Unterhautzenthal bei Stocke

rau sei ein nach SW orientierter linker Hocker einer reich ausgestatteten Frau (Abb. 22,7) 

sowie eine Kinderdoppelbestattung mit einem nach SW orientierten rechten Hocker 

und einem nach SW orientierten linken Hocker, also mit gegenseitigem Blickkontakt 

(Abb. 22,5), erwahnt. Das rechte Skelett, also der linke Hocker, wies eine Schadelverlet- 

zung auf. In Przeslawice, pow. Wroclaw, enthielt Grab 12 zwei nach SW orientierte linke 

Hocker von Kleinkindern (Lasak 1988,126 Abb. 28a). Damit treten linke Hocker in der 

Aunjetitzer Kultur vor allem in Doppel- und Mehrfachbestattungen, insbesondere in 

Verbindung mit Grabern von Kindern (z.T. Doppelbestattungen) auf. Uber Sonderbestat- 

tungen in Siedlungsgruben war weiter oben die Rede. Die Siedlungsgrube von Chociwel, 

woj. Wroclaw, enthielt in einer Eintiefung im Ostteil der Grube den nach O orientierten 

linken Hocker eines Mannes (25-35 Jahre) sowie GefaEscherben (Lasak 1996,337 Abb. 2).

Eine gewisse Anzahl von linken Hockern tritt in Graberfeldern auf, die in Mahren der 

Nitra-Kultur mit ihren bipolaren geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten (so in 

Brane - Hausler 20063,95 Abb. 15) benachbart sind. In Cejc, Kr. Hodonfn, wurden Man

ner anscheinend als nach SW orientierte rechte Hocker, Frauen als nach NO orientierte 

linke Hocker bestattet (Ondracek 1967,307!.), also gemaE dem Bestattungsritual der 

Nitra-Kultur. Hier handelt es sich um die vorklassische Phase der Aunjetitzer Kultur. In 

der Slowakei wurden alle der Aunjetitzer Kultur zugewiesenen Nekropolen gemaE den 

geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten der Nitra-Kultur angelegt (Novotna/Novotny 

1984). Hier wird das Formengut der Aunjetitzer Kultur erst zu einer Zeit rezipiert, die 

ihrer klassischen Phase entspricht. Im Griiberfeld von Marszowice, pow. Wroclaw (ehem. 

Marschwitz, Kr. Ohlau), das haufig einer Spatphase der Kultur der Schnurkeramik bzw. teil- 

weise der Friihphase der Aunjetitzer Kultur zugesprochen wird (Machnik 1978,83 ff.), 

liegen noch vorwiegend bipolare seitendifferenzierte Bestattungssitten vom Schnurke- 

ramik-Typus (nach N orientierte linke Hocker und nach S orientierte rechte Hocker) vor 

(Seger 1904). Dazu gehdrt z. B. Grab 33 mit dem nach N orientierten linken Hocker eines 

Erwachsenen mit Aunjetitzer GefaE (Seger 1904,30 Abb. 3; 31; Machnik 1978,85 Abb. 33). 

Wir ersehen daraus, dass in den Friihphasen der Aunjetitzer Kultur, insbesondere in 

Randgebieten, die spater exakt befolgten spezihschen Regeln der Bestattungssitten der 

Aunjetitzer Kultur nicht immer praktiziert wurden.
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Eine von der Norm abweichende, auf die antipodische Nebenorientierung weisende 

Orientierung der Toten nach W, NW und SW in Kombination mit der regelwidrigen 

Blickrichtung nach dem sonst gemiedenen W, NW und SW ist bereits in der Linienband- 

keramik (s.o.) anzutreffen. Sie kommt dort insbesondere bei solchen Bestattungen vor, 

die in die westlichen Partien der Nekropolen verbannt wurden und fur die haufig Anzei- 

chen einer Tbtung, seniles Alter usw. festgestellt wurden. Wahrend in der Aunjetitzer 

Kultur die Norm der Bestattungssitte die Orientierung der Toten nach S (SW, SO) vor- 

sieht, weist die antipodische Nebenorientierung hier nach N (NW, NO). Im Unterschied 

zur Linienbandkeramik ist die antipodische Nebenorientierung in der Aunjetitzer Kultur 

aber seltener mit der »falschen« Seitenlage (hier also mit der linken Hocklage) korreliert. 

In den meisten Fallen ergibt sich auch in der Aunjetitzer Kultur eine Koppelung von anti- 

podischer Nebenorientierung und der auch hier sonst gemiedenen Blickrichtung nach 

W, NW und SW (Abb. 22). Im Unterschied zur Linienbandkeramik ist der Anted der 

erwahnten, nicht normkonformen Bestattungen weit geringer. Auch in der Aunjetitzer 

Kultur sind die normwidrig bestatteten Toten ein integraler Bestandteil des Bestattungs- 

ritus, der aus dem Widerspiel von Regel und Ausnahme besteht.

Wie in der Aunjetitzer Kultur waren es in der Linienbandkeramik die Siedlungsbe- 

stattungen, die vorzugsweise die in den regularen Graberfeldern gemiedene »falsche« 

Seitenlage und die sonst gemiedenen Orientierungen und Blickrichtungen aufwiesen. 

Das gilt auch fur die Bestattungen in der gestreckten Riickenlage, die in der Linienband

keramik oft in den westlichen Bereichen der Nekropolen liegen und sich durch eine 

normwidrige Orientierung auszeichnen. In der Aunjetitzer Kultur sind sie vor allem in 

Siedlungsbestattungen und rituellen Doppelbestattungen (oft mit Tdtung der Individuen) 

zu linden. Damit zeichnen sich im Aufbau der Graberfelder wie auch allgemein in den 

Bestattungssitten zwischen der Linienbandkeramik und der Aunjetitzer Kultur vielerlei 

Gemeinsamkeiten ab. In beiden Fallen diirften die zu beobachtenden Phanomene mit 

Polaritaten wie Licht - Dunkel, Tag - Nacht, Leben - Tod, O - W zusammenhangen, die 

damals jedermann verstandlich waren.

Wie in der Linienbandkeramik wurden in der Aunjetitzer Kultur die normgerecht 

bestatteten Toten, die offensichtlich einen »normalen Tod« erlitten batten, im Ostteil der 

Nekropole beigesetzt, die normwidrig Bestatteten demgegeniiber von ihnen separiert vor- 

wiegend in den westlichen Partien.

Eine analoge Polaritat betrifft in beiden Kulturen die Blickrichtung der Toten. In der 

Linienbandkeramik Mitteleuropas verlauft die Hauptblickrichtung bei den normgerecht 

gemah der Regel bestatteten Toten nach SO und S, zur Sonne hin, bei den normwidrig 

Bestatteten, in die westlichen Partien der Nekropole »verbannten« Individuen, nach der 

Nebenblickrichtung, nach W (SW, NW), zum Sonnenuntergang. Das trifft fur die Aunje

titzer Kultur nahezu gleichermaEen zu. Bei den gemah der kulturspezihschen Regel bestat

teten Toten verlauft die Hauptblickrichtung nach O (NO, SO), zur Sonne hin, bei den 

»anderen« demgegeniiber dazu spiegelbildlich, in der Nebenblickrichtung, nach W (NW, 

SW) zum Sonnentergang, zur »ewigen Finsternis.« Wenn in Publikationen die Graber 

der Aunjetitzer Kultur ohne Riicksicht auf die Orientierung der Toten aus asthetischen 

Griinden zumeist so abgebildet werden, dass der Schadel mdglichst nach oben weist, ist 

es naheliegend, dass die oben beschriebene Sonderstellung der in den westlichen Partien
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der Nekropolen platzierten Toten, insbesondere was Orientierung, Seitenlage und ihre 

nicht normkonforme rituelle Blickrichtung betrifft, bisher iibersehen wurde.

Sonderbestattungen treten in alien uns bekannten Kulturen in den vielfaltigsten 

Erscheinungsformen auf und kbnnen durch ebenso vielfaltige Motivationen verursacht 

worden sein. Es bleibt nur die Frage offen, ob die Anzahl der Ausnahmen von den Regeln 

der Bestattungssitten in alien Kulturen gleich groE war, oder ob es quantitative Unter- 

schiede, etwa zwischen Gemeinschaften von Jagern und Fischern, friihen Ackerbauern, 

Nomaden usw. gab.

Zusammenfassung

Die neolithischen und bronzezeitlichen Graberfelder Nordeurasiens stellen nach konkre 

ten kultur- bzw. zeitspezifischen Regeln und Strukturen planmaEig angelegte Totenstat- 

ten dar. Sie sind kein Ergebnis der willkiirlichen Agglomeration von regellos vorgenom- 

menen Einzelbestattungen. Neben den nach jeweils spezifischen Regeln bestatteten 

Toten tritt stets eine gewisse Anzahl von Ausnahmen von diesen Regeln hinzu. Regeln 

und Ausnahmen bedingen bzw. erganzen einander. Die nach den Ausnahmen von den 

Regeln bestatteten Toten wurden insbesondere in bestimmten, sonst gemiedenen Arealen 

der Nekropolen beigesetzt. Gegenstand der Analyse sind zunachst Nekropolen, die nach 

der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten angelegt wurden. Der Aufbau sol- 

cher Nekropolen folgt seit der Formationsphase der Linienbandkeramik bis zu ihrem 

Ende einem bestimmten Grundschema. Dabei wurden die Toten jeweils entsprechend 

der ihnen zustehenden Art und Weise in vorgegebenen Arealen der Nekropolen bestat- 

tet. Anschliehend wird dargelegt, dass zwischen Stidosteuropa (Ungarn) und Mittel- 

deutschland zunachst eine gleichgerichtete Abfolge der Strukturen der Bestattungssitten 

zu verzeichnen ist. Spater, seit der Zeit der Schnurkeramik und der Glockenbecherkultur, 

geht Mitteldeutschland zunehmend eigene Wege. Schliefilich behandelt der Verfasser 

verschiedene Strukturen mit geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten Europas, ihre 

zeitliche Abfolge und ihre raumliche Differenzierung. Die fur Manner und Frauen 

jeweils spezihsche Seitenlage (rechts-links), Orientierung und Blickrichtung sind mitein- 

ander korreliert. Anderungen der fur Manner und Frauen vorgegebenen Seitenlage 

bedingen eine Anderung der anderen Parameter. Es wird den moglichen Ursachen nach 

gegangen, die zu den Unterschieden zwischen den Nekropolen mit dem Schnurkeramik- 

Prinzip der Bestattungssitten (Manner rechte, Frauen linke Hocker) und dem Glocken- 

becher-Prinzip der Bestattungssitten (Frauen rechte, Manner linke Hocker) fiihrten. Den 

grohflachigen Arealen von Bestattungssitten stehen einige Regionalgebiete mit Sonder- 

entwicklungen gegentiber. In den westlichen Arealen solcher Bestattungssitten zeichnen 

sich ebenfalls spezihsche Sonderentwicklungen mit der Blickrichtung der Toten nach 

Westen ab. Hier scheinen altere Traditionen fortgefiihrt zu werden. In einem Exkurs 

wird auf einige Sonderbestattungen der Aunjetitzer Kultur eingegangen. Hier zeichnen 

sich vielerlei Ubereinstimmungen mit den Bestattungssitten der Linienbandkeramik ab.
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The Neolithic and Bronze Age cemeteries of northern Eurasia represent planned spaces 

for the dead following concrete culture and time specific rules and structures. They are 

not the result of the arbitrary agglomeration of irregular single burials. In addition to the 

dead buried according to specific rules invariably a certain number of exceptions to 

these rules appear. Rules and exceptions determine or supplement each other. Those 

buried according to the exceptions to the rules were buried in particular in separate, 

otherwise avoided areas of the necropolis. To begin with the subject of the study are 

necropoleis, which were set up in accordance with the Early Neolithic structure of funer

ary practices. The structure of such necropoleis follows a certain basic pattern from the 

formation phase of the Linear Pottery right through to its end. There the dead were 

buried each according to the manner they were entitled to in predetermined areas of the 

necropoleis. Subsequently, it is shown that between south-east Europe (Hungary) and 

central Germany initially a similarly directed sequence of funerary rite structures can 

be registered. Later, since the time of the Corded Ware and Bell Beaker cultures, central 

Germany increasingly goes its own ways. Finally the author discusses various structures 

with gender-differentiated burial practices in Europe, their chronology, and their spatial 

differentiation. The for men and women respectively relevant side position (right-left), 

orientation and direction of view are correlated with each other. Changes in the side 

position prescribed for men and women cause a change in other parameters. The pos

sible reasons are gone into, which led to the differences between the necropoleis with 

the Corded Ware funerary rites principle (men crouched right, women left) and the Bell 

Beaker funerary custom principle (women crouched right, men left). The extensive areas 

of burial practices are compared to some regional areas with special developments. In 

the western areas of such funerary practices again specific special developments with 

the dead facing the west become visible. Here older traditions seem to be continued. In a 

digression some special burials of the Aunjetitz Culture are dealt with. Here many 

accordances with the burial rites of the Linear Pottery become visible.
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