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Ein linienbandkeramisches Skeiett mit Knochenspitze 

aus Ahlsdorf, Ldkr. Mansfelder Land1

von Renate Schafberg, Braunschweig

Einleitung

Im Zeitalter des Neolithikums entstanden neuartige Kulturziige in der Bevolkerung, die 

als revolutionare Entwicklung angesehen werden konnen. Es werden fiir diese Epoche 

erstmals Kulturpflanzen und Haustiere belegt , und das erste Auftreten von GefaBen aus 

gebranntem Ton3 gehbrt gleichfalls in das gelaufige Bild der gemischtwirtschaftlichen 

Kultur mit Ackerbau und Viehzucht4. Die Produktionsweise, die von der aneignenden zur 

produzierenden Form iibergegangen war, ermoglichte eine Ortsbindung an Siedlungen5. 

Die Besiedlung durch Linienbandkeramiker ist von der Ukraine bis ins Pariser Becken 

und von Ungarn bis nach Niedersachsen bevorzugt auf LbBbdden nachgewiesen6. Aus 

dieser Zeit stammt der hier zu beschreibende Befund7.

In der Halswirbelsaule des in Ahlsdorf, Ldkr. Mansfelder Land, geborgenen Skelettes 

steckte eine Tierknochenspitze, deren Bedeutung anschlieBend erortert wird. Aufgrund 

dieser Besonderheit ist eine Abformung der Bestattung en bloc erfolgt, so daB die origi

nate In-situ-Lage rekonstruiert und dauerhaft erhalten werden konnte. Da das Skeiett 

ausgesprochen gut erhalten ist, konnte eine umfangreiche Befunderhebung vorgenom- 

men werden. Die metrischen Rohdaten sollen an dieser Stelle ausfuhrlich dokumentiert 

werden, damit weitere kbrperbauliche Beurteilungen realisierbar sind8.

Der Fundort Ahlsdorf befindet sich im Mittelelbe-Saale-Gebiet und ist damit in einem 

relativ abgeschlossenen Siedlungsgebiet des Neolithikums9 gelegen. Durch den Vergleich 

mit einer neolithischen Sammelserie dieser Region von A. Bach10, mit 189 Individuen, 

kann eine Einordnung in die bandkeramische Bevolkerung vorgenommen werden. Dabei 

werden die verschiedensten MaBe und Indices beriicksichtigt sowie die Kbrperhdhe dis- 

kutiert. AuBerdem wird ein Schwerpunkt auf die typologische Charakterisierung und die 

Beurteilung der pathologischen Befunde gelegt.

Mit dem hier vorliegenden Beitrag wird die anthropologische Bearbeitung und Inter

pretation eines besonderen linienbandkeramischen Skelettes aus dem Mittelelbe-Saale- 

Gebiet vorgestellt.

Rekonstruktion der Grablage

Das Skeiett von Ahlsdorf, Ldkr. Mansfelder Land, wurde im Rahmen einer Prospektions- 

grabung im Friihjahr 1993 ergraben. Das gut erhaltene Grab wurde im Auftrag des Lan- 

desamtes fiir archaologische Denkmalpflege Sachsen-Anhalt unter der Leitung von 

T. Koiki en bloc geborgen. Das Individuum wurde im Gipsblock (Abb. 1) dem Lehrgebiet
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Abb. 1: Dorsalansicht der In-situ-Lage des Skelettes aus Ahlsdorf, Ldkr. Mansfelder 

Land (dutch die En-bloc-Bergung moglich)
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Anthropologic des Zoologischen Institutes der Technischen Universitat Braunschweig zur 

anthropologischen Bearbeitung iibergeben. Die Grabsituation sollte erhalten und damit 

eine spatere Ausstellung des Individuums ermoglicht werden. Eine genaueste Abformung 

der Grabsituation en bloc stellte die originale In-situ-Lage des Fundes wieder her. Die 

Abformung erfolgte mit einer speziell auf die Bedingungen abgestimmten neuen Methode. 

Die Verwendung eines elastischen Materials erlaubt auch weiterhin die Entnahme einzel- 

ner Knochen und sichert dennoch die genaue Fixierung im Skelettverband (Abb. 2).

Erhaltungszustand des Skelettes

Nur wenige Skelettelemente des Individuums muBten nach der Reinigung rekonstruiert 

werden. Das Skelett ist nahezu vollstandig und der Erhaltungszustand insgesamt sehr 

gut. Die Knochenoberflache zeigt durch das Bodenmilieu bedingte Auflagerungen. Bei- 

spielsweise fmden sich zwischen den Zygapophysen der Lumbalwirbel Versteinerungen, 

so daB sie nicht voneinander getrennt werden konnten. Bedingt durch die Fundumstande 

wurde das Skelett an verschiedenen Stellen beschadigt. Spuren dieser mechanischen Zer- 

storung sind auf der rechten Seite des Craniums, an den Femurcondylen und an der rech- 

ten Patella zu erkennen (Abb. 2).

Der Befund in situ

Durch die Bergung en bloc konnte vor der Abformung eine Dokumentation des Skelettes 

in seiner Lage von dorsal erfolgen (Abb. 1). Die Korperhohe in situ wurde aus verschie

denen Einzelstrecken ermittelt, da das Individuum mit angewinkelten Beinen bestattet 

worden war. Hierzu wurden die in der Anthropologic iiblichen MeBinstrumente (Band- 

maB und groBer Gleiter) verwendet. Die MaBe vom Scheitel bis zur Senkrechten auf das 

Caput des Femurs, vom Femurcaput bis zur Femurcondyle und von der Tibiacondyle bis 

zur Sohle des Calcaneus wurden addiert, und aus Mehrfachmessungen mit unterschiedli- 

chen Instrumenten gemittelt. Es ergibt sich eine Korperhohe von 157 (± 2) cm. Eine der- 

artige Bestimmung ist allerdings, ebenso wie die rechnerischen Methoden an den groBen 

Langknochen, mit Ungenauigkeiten behaftet. So lag beispielsweise der Scheitelpunkt 

auf dem linken Parietale als hdchster erreichbarer MeBpunkt im Gipsblock. Dennoch 

stellt diese Korperhohe in situ einen Vergleichswert fur die aus den Langknochen 

berechnete Korperhohe dar.

Das Skelett ist in Nord-Siid-Richtung in einer Tiefe von 1,10 m unter der heutigen 

Gelandeoberflache bestattet worden. Nach D. Kahlke11 ist die Orientierung der Ske- 

lette auf Graberfeldern der Linienbandkeramik verschieden. Er nimmt eine vorherr- 

schende Ost-West-Ausrichtung mit Schwankungen nach Nord-Siid an. Das Skelett von 

Ahlsdorf kann demnach als ein weiteres Exemplar der Nord-Siid-Orientierung angese- 

hen werden, nicht aber als Ausnahme gelten. Das Individuum befindet sich in einer 

Ebene auf dem Riicken, da das Becken plan liegt, wie Abbildung 2 zeigt. Der Schadel 

ist leicht geneigt, und der Blick geht in ostliche Richtung. Allgemein betrachtet, laBt die 

Blickrichtung keinen einheitlichen Bestattungsritus wahrend der linienbandkerami- 

schen Kultur erkennen12. Der Unterkiefer ist bis auf die Halswirbelsaule herabgesunken
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Abb. 2: Durch Abformung wiederhergestellte In-situ-Lage des Skelettes von 

Ahlsdorf, Ldkr. Mansfelder Land
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und das Brustbein liegt im linken Rippenbereich. Die Arme sind stark angewinkelt, so 

daB die Unterarme auf den Oberarmen liegen. Die rechte Hand ruht auf der rechten 

Schulter, die linke reicht im Rippenbereich bis zum Kinn hinauf. Diese auf den ersten 

Blick ungewohnliche Armhaltung ist aber fur die Zeitstellung vorherrschend13. Die 

Beine liegen angewinkelt (90°) auf der rechten Seite. Die Haltung, die das Individuum 

mit seinen Beinen einnimmt, ist jedoch anatomisch als Bestattungshaltung nicht mog- 

lich. Die Oberschenkel zeigen eine Stellung, die nur bei zerstortem Halteapparat der 

Hiiftpfanne und zerstortem Becken, d. h. post mortem, eingenommen werden konnte. 

Der linke Oberschenkelknochen liegt deutlich auBerhalb der Hiiftpfanne (Abb. 1). Die 

Zehenglieder des linken FuBes liegen steil nach oben, so daB man davon ausgehen 

konnte, die Grabgrube sei in diesem Bereich sehr knapp bemessen worden. Laut Grab- 

befundzeichnung stellt sich aber ein gegenteiliger Befund dar. Die Zehenhaltung ist 

moglicherweise ein Produkt der Bergung und Rekonstruktion. Der rechte FuB ist auf 

seine Oberseite gedreht. Bei der vorliegenden Beinlage erscheint es aus anatomischer 

Sicht zweckmaBig, den rechten FuB auf seine Oberseite zu drehen, da so eine fast hori

zontale Lage des rechten Beines moglich wird.

Ein Anwinkeln des linken Beines in einer steileren Position konnte als urspriinglich 

angenommen werden. Das Abkippen des linken Beines ware dann im Zuge der Verwe- 

sung erfolgt. Dieser Vbrgang konnte aber nur stattgefunden haben, wenn eine Grabgrube 

ohne fest verfiillte Erde in ausreichender GroBe vorhanden gewesen ware, die eine 

Bewegung des Korperteiles post mortem erlaubt hatte. Eine Grabgrube konnte laut 

Fundbericht schwach sichtbar dokumentiert werden. Ob das Grab nach oben abgesichert 

war, beispielsweise durch eine Grasmatte o. a., ist nicht belegt. Als bemerkenswert ist die 

GroBe und Form der archaologisch befundenen Grabgrube zu erwahnen, die eine deutli- 

che Ausbuchtung der rechten Seite fur die angewinkelten Beine vorsieht. Damit ist eine 

urspriingliche Anordnung der Knie in der Vertikalen nicht anzunehmen, und die Lage 

der Beine auf der rechten Seite wird wahrscheinlicher. Eine Bevorzugung der rechten 

Seite deutet sich ebenfalls in der Stellung der Fersenbeine rechts der Korperachse an.

Weitere Erklarungen fur die Beinlage waren, daB der Leichnam erst nach eingesetzter 

Verwesung zur Bestattung gelangte oder aber zu spaterer Zeit ein Eingriff im Grab 

erfolgt ist. Auf eine verzdgerte Form der Bestattung oder spatere Exhumierungen wird 

fur den meso- und fruhneolithischen Kontext aus Mittel- und Siideuropa hingewiesen14. 

Fur Sondershausen, Ldkr. Kyffhauserkreis (Grab 13), ist die nachtragliche Zerstorung 

des Bestatteten aus kultischen Griinden belegt15. Eine nachtragliche Zerstorung ist fur 

das Skelett von Ahlsdorf unwahrscheinlich, da die Veranderung nur geringfiigig ist. Eine 

Form der verzogerten Bestattung kann jedoch in Frage kommen.

Insgesamt sind der Bestattungsvorgang und die urspriingliche Lage des Individuums 

nicht vollstandig zu rekonstruieren, auf jeden Fall aber ist die Bestattung als rechter 

Hocker anzusprechen.

Die Knochenspitze

Die Besonderheit des Skelettes wird durch die in der Halswirbelsaule steckende Kno

chenspitze begriindet (siehe Abb. 1). Es handelt sich hier um einen bearbeiteten Tierkno- 

chen von 71 mm Gesamtlange (Abb. 3). Die Knochenspitze wurde aus einem Metatarsus
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von Schaf Oder Ziege in einem Alter unter zwei Jahren hergestellt. Da der Schafzucht 

gegeniiber der Ziegenzucht vermutlich eine groBere Bedeutung zukam16, kann der Art- 

zugehdrigkeit zum Schaf eine groBere Wahrscheinlichkeit eingeraumt werden. Die Kno- 

chenspitze steckte ca. 15 mm im Riickenmarkskanal des dritten Halswirbels. Wiirde 

diese Verletzung einem Lebenden beigebracht, miiBte sie durch Schadigung des Riicken- 

markes unbedingt zum Tode fiihren. Ob die Knochenspitze aber als Todesursache gelten 

kann, oder ob sie in den Leichnam eingetrieben wurde, kann nicht sicher unterschieden 

werden. An den entsprechenden Wirbeln (Axis und dritter Cervicalwirbel) sind keinerlei 

Spuren von Gewalteinwirkung erkennbar. Die Knochenspitze ist in einem sehr spitzen 

Winkel von cranial in der Wirbelsaule positioniert. Dies macht wahrend des Einbringens 

der Knochenspitze eine Kopfstellung mit weit auf den Brustkorb herabgesenktem Kopf 

notwendig, da der Axis den nachfolgenden Wirbel in normaler Stellung (Blickrichtung 

geradeaus) dachziegelartig verdeckt, und ein Eindringen ins Riickenmark ohne Kno- 

chenbeschadigung hier unwahrscheinlich ist.

Abb. 3: Knochenspitze aus der Wirbelsaule des Skelettes aus Ahlsdorf,

Ldkr. Mansfelder Land. M. 1 : 1

Steinzeitliche Kampfsituationen sind aus archaologischen Quellen iiberliefert17 und 

werden teilweise als Dokumente fur “magische Totungen” interpretiert. Ob das Indivi- 

duum von Ahlsdorf Bestandteil einer rituellen Handlung oder gar ein Menschenopfer 

darstellt, bleibt Spekulation. Fur die Ur- und Friihgeschichte sind verschiedene Verlet- 

zungen der Wirbelsaule durch Waffen bekannt, beispielsweise ein Lumbalwirbel mit 

eiserner Pfeilspitze18 oder ein Wirbel mit einer Tiillenpfeilspitze19. Die verwendeten 

Waffen bestanden aber nicht aus Knochen. Der Mann von Porsmoor in Danemark, der 

nur unsicher in die Steinzeit datiert ist, wurde hingegen von zwei knbchernen Pfeilen 

getotet20. Die Form dieser Pfeile weicht jedoch von der hier vorliegenden Knochenspitze 

stark ab. Da keine Schaftungsspuren an ihr vorhanden sind, scheint sie als Waffe kaum in 

Frage zu kommen. Die Lage der Knochenspitze in der Halswirbelsaule des Individuums 

deutet darauf hin, dafi sie nicht zufallig, sondern absichtlich dort positioniert wurde.

Der Knochenspitze ahnliche Objekte treten als Grabbeigaben auf21 und werden als 

Knochenpfrieme zur Vorbohrung von Leder angesehen. Daher ist eine Verwendung als
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Gegenstand mit praktischer Bedeutung, wie Werkzeug oder entsprechendes Zubehbr, 

wahrscheinlich. Das Einbringen der Knochenspitze in die erschlaffte Nackenmuskulatur 

des Leichnams ware etwa zur Arretierung des Kopfes in einer bestimmten Lage denkbar.

Die Blickrichtung der Bestattung ist, wie bereits erwahnt, Osten. Die angehockten 

Beine liegen entgegen der Blickrichtung nach Westen. Dieser Befund spricht gegen eine 

entspannte Schlafhaltung, die iiblicherweise bei Hockerbestattungen angedeutet sein 

soli22. Eine mutmaBliche Fixierung des Kopfes wiirde andeuten, daB die Blickrichtung 

durch die Bestattenden bestimmt wurde und von der iiblichen Lage abweichen sollte. Bei 

fast alien von D. Kahlke23 beschriebenen Bestattungen sind Blickrichtung und Beinlage 

konform. Es gibt nur wenige Ausnahmen: Sondershausen Grab 13, fur das kultische Riten 

gesichert scheinen; Sondershausen Grab 14 und Grab 1 aus Konigschaffenhausen am Kai- 

serstuhl, wobei beide Bestattungen nachtraglich verandert worden sein sollen.

Alters- und Geschlechtsdiagnose

Die Alters- und Geschlechtsbestimmung erfolgte nach den iiblichen anthropoiogischen 

Methoden. Insgesamt deutet die Nahtobliteration des Schadels auf ein hbheres Lebensalter 

(adult bis matur) hin. Der dritte Molar ist im Ober- und UnterkiefergebiB vorhanden. Als 

Abnutzungserscheinungen dieser Molaren sind erste Schliffacetten zu erkennen. Da sich 

die dritten Molaren in der Kauebene befinden, ist die Dentition abgeschlossen (friihadult). 

Die ansonsten starke Abrasion der Zahne spricht wiederum fur ein hoheres Lebensalter. 

Zusammen mit den allgemeinen Ossifikationsmerkmalen am Skelett (z. B. Sphenobasi- 

larfuge geschlossen, unverknocherte sternale Claviculaepiphyse, distal vollstandig ver- 

wachsene Femora, der nur teilweise verknocherten Crista iliaca des Os pelvis und den 

Deckplatten der Wirbelkbrper, die sich im SchluB befinden) kann das Alter mit 20-25 Jah- 

ren, friihadult, angenommen werden. Das Becken, der Schadel und der Unterkiefer sind in 

fast alien Merkmalen als mannlich anzusprechen und die Langknochen zeigen, unter 

Beriicksichtigung der “neolithischen Grazilitat”, eine gewisse Robustizitat und recht aus- 

gepragte Muskelmarken. Das Skelett ist in seiner Gesamtheit eindeutig mannlich.

Besonderheiten der Wirbelsaule

Spina bifida

Im sacralen Bereich der Wirbelsaule liegt eine Dornfortsatzfuge vor, die als Folge einer 

Entwicklungsstbrung anzusehen ist. Wahrend der Wirbelsaulenentwicklung entstehen 

die knochernen Wirbelbogenhalften in der Nahe der Wirbelkbrper aus dem Perichon

drium. Durch den von lateral einsetzenden Verknbcherungsvorgang werden im Verlauf 

des 1. Lebensjahres die Dornfortsatze gebildet. Im Atlas und im Sacrum verzbgert sich 

der endgiiltige knbcherne VerschluB des Wirbelbogens im Dornfortsatz oft bis ins 4., 

manchmal bis ins 6. Lebensjahr24. Bei dem vorliegenden Individuum ist die Verknbche- 

rung im sacralen Bereich der Wirbelbbgen unvollstandig (siehe Abb. 4). Durch die nicht 

erfolgte Vereinigung der Wirbelbbgen ist eine knorpelige Fuge bestehen geblieben. Sie 

wird haufig als Spina bifida posterior25 oder -occulta26 beschrieben. Da eine Fugenbil- 

dung in der lumbosacralen Region im allgemeinen recht haufig ist, und meist ohne jede 

Nervenstbrung oder Fehlbildung des Nervensystems einhergeht, sollte sie als Fontanella
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Abb. 4: Variationsbild des Sacrums mit letztem Lumbalwirbel.

Befund einer Dornfortsatzfuge und der Lumbalisation 

des ersten Sacralwirbels. M. 1 : 2

lumbosacralis bezeichnet werden27. Nach Shamburov28 wird die “Spina bifida” domin

ant vererbt und die “Spina bifida occulta” stellt den heterozygoten Phanotyp dar.

Bei der Beurteilung von Dornfortsatzfugen sollte stets das Alter des Individuums mit- 

berucksichtigt werden, da die Haufigkeit verschiedener Erscheinungsbilder vom Ent- 

wicklungsgrad abhangig ist29. Die vorliegende Spaltbildung mit einem geschlossenen 

Sl-Wirbel und dem sonst offenen Sacrum ist bei Erwachsenen sehr selten und nur gele- 

gentlich bei Kindem bis zum 15. Lebensjahr zu linden. Sie sei sogar atypisch und soil 

eine seltene Endstufe der Entwicklung darstellen (1,7 % von 60 untersuchten Individuen 

im Alter von 16-30 Jahren)30. In der Vergleichsserie des Neolithikums aus dem Mittel- 

elbe-Saale-Gebiet (n = 189) liegt ebenfalls eine Dornfortsatzfuge vor. Fur das Indivi- 

duum 22:204 aus Spergau wurde ein teilweiser VerschluB des Wirbelkanals im Sacrum 

beschrieben31.

Lumbalisation des ersten Sacralwirbels

Des weiteren konnte beim Skelett von Ahlsdorf eine Lumbalisation des ersten Sacralwir

bels gefunden werden (siehe Abb. 4). Eine numerische Variation mit 25 prasacralen Wir-
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Abb. 5: Detailaufnahme der Wirbel (TH 12 und L 1) von ventralem Befund 

einer Lasion des ersten Lendenwirbelkbrpers im cranialen 

Deckplattenbereich. M. 1 : 1

on

beln gilt als haufig und damit - ebenso wie die Dornfortsatzfuge - als ein Nebenbefund. 

Beide Erscheinungen waren wahrscheinlich ohne spiirbare Folgen fiir das Individuum 

geblieben.

Pathologie

Die Wirbelsaule

Die Brustwirbelsaule besitzt an ihren ventralen Wirbelkbrpern GefaBbffnungen in grbBe- 

rer Anzahl und mit auffallend groBen Durchmessern. Der erste Lendenwirbel zeigt Auf- 

losungserscheinungen im Bereich der Deckplatte sowie Knochenneubildungen am 

Wirbelkbrper aufgrund entziindlicher Prozesse (siehe Abb. 5). Solche unspezifischen 

Entzundungen werden als Osteomyelitis bezeichnet33 und beruhen in den meisten Fallen 

auf einer Infektion mit Staphylococcus aureus34. Die Wirbelosteomyelitis ist die selten- 

ste Form der Knochenmarksentziindung im menschlichen Korper. Nach alien bekannten 

Infektionskrankheiten (Grippe, Masem, Scharlach o. a.) konnen bakterielle Metastasen 

in der Wirbelsaule auftreten und zu osteomyelitischen Vorgangen fiihren (Spondylitis 

infectosa)35. Die auf dem Blutwege entstandene Wirbelkbrperinfektion verlauft heutzu- 

tage in der Halfte der Faile todlich36. Die Ausbreitung der Entziindung beschrankt sich 

beim Individuum von Ahlsdorf auf einen Wirbel. Die nicht ausgeheilte Infektion kann 

als Todesursache in Betracht gezogen werden, ist jedoch nicht zwangslaufig todlich.



16

Abb. 6: Rechter Calcaneus von median mit KnochenabriB im Bereich des 

Sustentaculum tali. M. 1 : 1

Der Calcaneus

Der rechte Calcaneus zeigt an der medialen Seite ein unverwachsenes Knochenstiick im 

Bereich des Sustentaculum tali (Abb. 6). Hier inseriert ein Teil des Ligamentum mediale 

(deltoideum), das die Tibia mit verschiedenen FuBknochen verbindet und das obere 

Sprunggelenk stabilisiert. Eine normale Sehne ist recht starken mechanischen Belastun- 

gen gewachsen und reiBt eher an ihren Ansatzstellen ab als in sich selbst37. Der QuerriB 

des Seitenbandes, des Ligamentum mediale, ist sehr viel seltener als ein Knbchelbruch, 

wenn z. B. der Unterschenkel gegen den am Boden fixierten FuB umknickt38. Im Zuge 

einer ahnlichen Uberbelastung des Gelenkes ware ein KnochenabriB am Calcaneus fur 

das Individuum von Ahlsdorf denkbar. Sicher ist, daB das Erscheinungsbild am Cal

caneus filr das Individuum keine langerfristige Bewegungsunfahigkeit zur Folge hatte, 

da die Gelenkflachen des gesamten FuBes unverandert geblieben sind. Dennoch muB 

eine Einschrankung der Stabilisierung des FuBgelenkes angenommen werden, da das 

Knochenstiick nicht verwachsen ist.

Stomatologie

Das Individuum von Ahlsdorf besitzt ein vollstandiges GebiB ohne erhebliche Mangel. Es 

konnte keine Form von Karies diagnostiziert und nur ein schmaler Zahnsteinrand im Ober- 

und Unterkiefer festgestellt werden. Zu erwahnen ist der Befund der dentalen Abrasion. 

Der mechanische Verlust an Zahnhartsubstanz besonders an den ersten Molaren ist fur ein 

friihadultes Lebensalter ausgesprochen hoch39. Da es wahrend der Nahrungszerkleine- 

rung bei regularen BiBverhaltnissen nur wenig zu direkten antagonistischen Zahnkontak- 

ten kommt, ist die Abnutzung im wesentlichen auf die Schleifkraft der Nahrung und ihre 

Verunreinigung zuriickzufiihren40. Die hochgradige Abrasion der ersten Molaren belegt 

demnach emeut den groBen Anteil an mineralischen Bestandteilen der pflanzlichen Nah-
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rung der Jungsteinzeit. Diese bestand nach Siedlungsfunden aus verschiedenen Getreide- 

arten (Emmer, Einkom, Gerste) und Hiilsenfriichten (Erbsen, Linsen)41.

Die Abrasion an den labialen Zahnflachen der oberen Incisiven ist jedoch nicht nur auf 

die Domestikation zuruckzufiihren, sondern auch auf artifizielle Abrasion (siehe Abb. 7 

und 8). Da die unteren Zahne im vorderen Bereich nicht entsprechend stark abgeschlif- 

fen sind, wurden die oberen Schneidezahne durch starke mechanische Beanspruchung 

(ggf. Lederbearbeitung) einseitig abgenutzt.

Demographic

Da es sich beim Skelett von Ahlsdorf um einen Einzelfund handelt, mufi eine demogra- 

phische Aussage im Vergleich mit anderen Funden des Mittelelbe-Saale-Gebietes erfol- 

gen42. In den Serien Bruchstedt, Sondershausen und in der Sammelserie des Neolithikums 

ist die Sterblichkeit der fruhadulten Individuen am hochsten. Insgesamt starben 45 von 

189 Individuen (23,8 %) der Sammelserie im Alter zwischen 20 und 29 Jahren.

Auch das Skelett von Ahlsdorf gehort der fruhadulten Altersklasse an. Da es sich hier 

um einen Einzelfund handelt, soli auf weitere demographische Aussagen verzichtet werden.

Metrische Bearbeitung

Am Individuum von Ahlsdorf wurden in Anlehnung an R. Martin43 diverse metrische 

Daten erhoben. Die Originaldaten sind in den Tabellen 1 bis 4 aufgefiihrt. Die Abbil- 

dung 9 zeigt den Schadel in den iiblichen Ansichten.

Eine Vergleichsserie bildet die umfangreiche Sammelserie bandkeramischer Funde 

des Mittelelbe-Saale-Gebietes, die ausfiihrlich beschrieben wurde44. Verglichen wurde 

der Fund mit den mannlichen Individuen, die der juvenilen bis senilen Altersklasse 

zugeordnet worden sind45. Die Skelette von Scheiditz46 sind nicht in der Sammelserie 

der Bandkeramiker enthalten. Die Funde von Scheiditz nehmen aber als erste metrisch 

beschriebene Individuen der bandkeramischen Kultur aus Sachsen und Thiiringen eine 

besondere Stellung ein und sollten zukiinftig mit beriicksichtigt werden. Die Vergleichs

serie der bandkeramischen Manner wurde um das Skelett Scheiditz II erweitert und 

erneut klassifiziert47. Die Verteilung der MaBe und Indices auf die entsprechenden Klas

sen nach E. Hug sind den Tabellen 5 und 6 zu entnehmen. Diese Klassifizierung ist 

allerdings heute fiir sich allein weniger aussagefahig und soli hier rein deskriptiv gewer- 

tet werden. Methodisch eriibrigt sich die Eleminierung des Einflusses der Korperhohe 

auf die EinzelmaBe und Indices, da die Korperhohe des Skelettes von Ahlsdorf im Ver- 

trauensbereich (95 %-Niveau) des Mittelwertes der Vergleichsstichprobe liegt.

Die iiberwiegende Anzahl der MaBe und Indices liegt im Vertrauensbereich (95 %- 

Niveau) des Mittelwertes der Vergleichsserie (ohne Scheiditz II). Das MaB des Ober- 

schuppenbogens liegt jedoch mit 59 mm deutlich auBerhalb des Variationsbereiches der 

Vergleichsserie (67-96 mm). Zerlegt man den Occipitalbogen in seine durch das Inion 

begrenzten Abschnitte, so betragt der Occipitalbogen ungefahr 15 % des Sagittalbogens. 

Dies ist ein recht geringer Anted, wie das OriginalmaB bereits andeutet. Aus diesem
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Abb. 7: Abrasionserscheinungen des Oberkiefers. M. 1 : 1

Abb. 8: Abrasionserscheinung im frontalen Bereich bei ZahnschluBstellung. M. 1 : 1
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Ahlsdorf 94:2207 a

Abb. 9: Schadelansichten; a) Norma frontalis; b) Norma lateralis; c) Norma occipitalis, 

d) Norma verticalis
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abweichenden MaB des Oberschuppenbogens ergibt sich ein deutlich hbherer Kriim- 

mungsindex der Oberschuppe (103 mm), der ebenfalls auBerhalb der Variationsbreite der 

Vergleichsserie (83-95 mm) liegt. In der Norma occipitalis liegt die Mastoidealbreite mit 

93 mm auBerhalb der Variationsbreite der Vergleichsserie (96-112 mm). Sie steht 24 mm 

hinter der Biauricularbreite zuriick und diese Differenz gilt, trotz vorhandener 

Dolichokephalie, als groB48. Der Gaumen ist schmaler als die der Vergleichsgruppe und 

aufgrund des resultierenden Index der Leptostaphylie zuzuordnen. Der Schadel ist nach 

der Klassifikation mittellang, wobei 56 % der mannlichen Bandkeramiker (mit Scheiditz 

II) in die nachste Klasse mit langen Schadeln fallen. Die Schadelbasislange liegt in der 

Klasse mittellang und so im Trend der durchschnittlich langen Schadel. Die groBte Scha- 

delbreite ist fiir 61 % der Serie schmal und liegt auch fiir das Skelett von Ahlsdorf in die- 

ser Klasse. Der Langen-Breiten-Index, der innerhalb der Vergleichsserie nur uber drei 

Klassen streut (hyperdolichokran, dolichokran und mesokran), fallt in die dolichokrane 

Klasse. Die alteuropaische Bevolkerung gilt vorwiegend als langschadelig49. Die Abbil- 

dung 9d zeigt das deutliche Langoval des Schadels von Ahlsdorf in der Norma verticalis. 

Gerade im Neolithikum zeigen sich deutliche Haufigkeitsunterschiede zwischen ver- 

schiedenen Bevolkerungsgruppen, wobei extreme Langschadel in Siidosteuropa oft als 

nordische Varietat des Homo europaeus angesprochen wurden und die Rundschadel in 

der Schweiz als analoge Variation gelten50. Heutzutage sollte dieser Brachycephalisati- 

onstrend mit groBer Zuriickhaltung interpretiert werden, da sich der Kdrperhdhentrend 

vom Neolithikum bis zum Mittelalter von dem des Langen-Breiten-Indexes unterschei- 

det, obwohl eine Beziehung der am Index beteiligten SchadelmaBe zur Korperhohe nicht 

ausgeschlossen werden kann51.

Der Langen-Hohen-Index der Vergleichsserie bestatigt mit 61 % den fiir friihhistori- 

sche europaische Form bekannten52 hypsikranen Typus. Das Skelett von Ahlsdorf bildet 

hier keine Ausnahme. Der Schadel von Ahlsdorf und 89 % der Vergleichsserie sind trotz 

ihres dolichokephalen Trends im Breiten-Hbhen-Index als deutlich akrokran zu klassifi- 

zieren. Der Schadel von Ahlsdorf zeichnet sich nach den EinzelmaBen nicht durch seine 

Hohe, sondern durch die geringe Breite aus. Der Orbitalindex ist hypsikonch und besta

tigt das Postulat von Kollmann53 fur Leptoprosopie, da der Gesichtsindex hyperleptopro- 

sop ist. Dennoch liegt der Nasalindex in der Klasse chamaerrhin. Der Unterkiefer zeigt 

in alien genommenen MaBen und Indices eine gute Ubereinstimmung mit der Ver

gleichsserie.
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Tab. 1: MaBe (nach Martin/Saller 1959) des Schadels vom Individuum aus Ahlsdorf, Ldkr. Mans- 

felder Land (fett: alle MaBe, die auBerhalb der Variationsbreite der Vergleichsserie - ohne 

Scheiditz II - liegen; gr. = groBte; kl. = kleinste; UK = Unterkiefer)

MaB MaBbezeichnung mm

1 gr. Schadellange 185

2 Glabello-Inionlange 171

3 Glabello-Lambdalange 183

5 Schadelbasislange 102

7 Lange Foramen magnum 37

8 gr. Schadelbreite 133

9 kl. Stirnbreite 97

10 gr. Stirnbreite 112

11 Biauricularbreite 117

lib Biradicularbreite 115

12 gr. Hinterhauptsbreite 99

13 Mastoidealbreite 93

16 Breite Foramen magnum 29

17 Basion-Bregma-Hohe 141

20 Ohr-Bregmahohe 112

23 Schadelumfang 518

24 Transversalbogen 312

25 Mediansagittalbogen 379

26 Frontalbogen 139

27 Parietalbogen 143

28 Occipitalbogen 101

28(1) Oberschuppenbogen 59

29 Frontalsehne 116

30 Parietalsehne 128

31 Occipitalsehne 90

31(1) Oberschuppensehne 61

38 Schadelkapazitat 1447 cm3

MaB MaBbezeichnung mm

40 Gesichtslange 95

42 Untere Gesichtslange 104

43 Obergesichtsbreite 103

44 Biorbitalbreite 98

45 Jochbogenbreite 125

46 Mittelgesichtsbreite 100

47 Gesichtshohe 121

48 Obergesichtshbhe 70

49 hintere Interorbitalbreite 27

50 vordere Interorbitalbreite 26

51 Orbitalbreite 37

52 Orbitalhbhe 32

54 Nasenbreite 25,4

55 Nasenhbhe 48,5

57 kl. Breite der Nasenbeine 10

57(1) gr. Breite der Nasenbeine 22

60 Maxilloalveolarlange 51

61 Maxilloalveolarbreite 63

62 Gaumenlange 49,5

63 Gaumenbreite 34

65 UK-Kondylenbreite 112

66 UK-Winkelbreite 101

68 UK-Lange 75

69 Kinnhbhe 39,6

70 UK-Asthohe 53

71 UK-Astbreite 31

79 UK-Astwinkel 129°
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Tab. 2: Indices (nach Martin/Saller 1959) des Schadels vom Individuum aus Ahlsdorf (fett: alle 

Indices, die auBerhalb der Variationsbreite der Vergleichsserie - ohne Scheiditz II - liegen)

MaBe Indexbezeichnung Wert

8/1 Langen-Breiten-Index 72

17/1 Langen-Hohen-Index 76

17/8 Breiten-Hohen-Index 106

9/10 Transversaler Frontal-Index 87

5/25 Gesamtwolbungs-Index 372

47/45 Gesichtsindex 97

50/44 Interorbital-Index 27

52/51 Orbital-Index 86

54/55 Nasal-Index 51

61/60 Maxilloalveolar-Index 124

66/65 Breiten-Index des Unterkiefers 90

71/70 Index des Unterkiefer-Astes 58

45/8 Transversaler Craniofacial-Index 94

9/44 Frontobiorbital-Index 99

9/45 Jugofrontal-Index 78

66/45 Jugomandibular-Index 81

20/1 Langen-Ohr-Bregma-H6hen-Index 61

9/8 Transversaler Frontoparietal-Index 73

27/26 sagittaler Frontoparietal-Index 103

16/7 Index des Foramen magnum 78

63/62 Gaumen-Index 69

9/43 Frontobiorbital-Index 94

9/45 Jugofrontal-Index 78

40/5 Kiefer-Index 93

29/26 sagittaler Frontal-Index 83

30/27 sagittaler Parietal-Index 90

31/28 sagittaler Occipital-Index 89

31(1)/28(1) Krummungsindex der Oberschuppe 103
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Tab. 3: MaBe (nach Martin/Saller 1959) des postcranialen Skelettes vom Individuum aus Ahlsdorf 

(fett: alle MaBe, die auBerhalb der Variationsbreite der Vergleichsserie - ohne Scheiditz II - 

liegen; kursiv: alle Daten, die nicht zum Vergleich herangezogen werden konnten)

MaB MaBbezeichnung
rechts 

(mm)

links 

(mm)

Clavicula 1 grofite Lange 146 145

6 Umfang der Mitte 37 36

Humerus 1 groBte Lange 313 312

2 ganze Lange 314 312

4 Epikondylenbreite 63 63

5 groBter Durchmesser der Mitte 23 21

7 Umfang Schaftmitte 65 62

8 Umfang Caput 145 138

9 groBter transversaler Durchmesser des Caput 48 47

10 groBter sagittaler Durchmesser des Caput 44 41

Radius 1 groBte Lange 245 244

lb parallele Lange 241 239

2 funktionelle Lange 230 228

3 kleinster Umfang der distalen Mitte 43 45

4 transversaler Durchmesser des Schaftes 17,2 18,8

5 sagittaler Durchmesser des Schaftes 12,3 13,1

Ulna 1 groBte Lange 258 263

2 funktionelle Lange 228 223

3 kleinster distaler Umfang 36 39

11 dorso-volarer Durchmesser 17 17

12 transversaler Durchmesser 13 15

13 oberer transversaler Durchmesser 15 16

14 oberer dorso-volarer Durchmesser 18 19

Femur 1 groBte Lange - 420

2 ganze Lange - 418

6 sagittale Diaphysenmitte 29 28

7 transversale Diaphysenmitte 25 26

8 Umfang Diaphysenmitte 85 85

9 oberer transversaler Diaphysendurchmesser 30 30

10 oberer sagittaler Diaphysendurchmesser 26 26

15 vertikaler Durchmesser des Collum 34 35

16 sagittaler Durchmesser des Collum 27 25

18 vertikaler Durchmesser des Caput 46 45

19 transversaler Durchmesser des Caput 45 45

20 Umfang Caput 145 143

21 Epicondylenbreite 78 78
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Fortsetzung Tab. 3

MaB MaBbezeichnung
rechts 

(mm)

links 

(mm)

Tibia 1 ganze Lange 348 348

la grofite Lange 350 346

lb mediale Lange 342 346

3 grofite proximate Epiphysenbreite 76 76

8 groBter Durchmesser der Mitte 28 28

9 transversaler Durchmesser der Mitte 23 22

8a sagittaler Durchmesser am Foramen nutricium 33 32

9a transversalerDurchmesseramForamennutricum 25 25

10 Umfang Diaphysenmitte 84 83

10b kleinster Umfang der Diaphyse 74 73

Fibula 1 grofite Lange 334 340

Aus den LangknochenmaBen ergibt sich eine Korperhohe von 165 cm (nach Breitinger 1937).

Tab. 4: Indices (nach Martin/Saller 1959) des postcranialen Skelettes vom Individuum aus Ahlsdorf 

(fett: alle Indices, die auBerhalb der Variationsbreite der Vergleichsserie - 

ohne Scheiditz II - liegen)

MaBe Indexbezeichnung Wert

Humerus 7/1 Langen-Dicken-Index 20

9/10 Index des Caput-Querschnitts 112

Radius 3/2 Langen-Dicken-Index 19

5/4 Diaphysenquerschnitts-Index 71

Ulna 3/2 Langen-Dicken-Index 17

11/12 Diaphysenquerschnitts-Index 121

13/14 Index der Platolenie 84

Femur 8/2 Langen-Dicken-Index 20

(6+7)/2 Robustizitatsindex 13

6/7 Index des Diaphysenquerschnittes der Mitte 112

10/9 Index piatymericus 87

16/15 Index des Collumquerschnitts 75

19/18 Index des Caputquerschnitts 99

Tibia 9/8 Index des Querschnitts der Mitte 80

9a/8a Index cnemicus 77

10b/l Langen-Dicken-Index 21
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Tab. 5: Nach Hug klassifizierte SchadelmaBe (nach Martin/Saller 1959) der neolithischen 

Vergleichsserie - mit Scheiditz II (nach Bach 1978 und Sailer 1929)

Vergleichsserie

Klasse Ahlsdorf n %

GroBte Schadellange [1] sehr kurz 

kurz 

mittellang 

lang 

sehrlang 

Gesamt

X

0

5

12

23

1

41

0,0

12,2

29,3

56,1

2,4

100,0

Schade Ibasislange [5] sehr kurz 

kurz 

mittellang 

lang 

sehr lang 

Gesamt

X

0

2

7

14

4

27

0,0

7,4

25,9

51,9

14,8

100,0

GroBte Schadelbreite [8] sehr schmal 

schmal 

mittelbreit 

breit 

sehr breit 

Gesamt

X

0 

25 

15

1 

0 

41

0,0 

61,0 

36,6

2,4 

0,0 

100,0

Kleinste Stimbreite [9] sehr schmal 

schmal 

mittelbreit 

breit 

sehr breit 

Gesamt

X

3

9

18

3

1

34

8,8 

26,5 

52,9

8,8

2,9 

100,0

GroBte Stimbreite [10] sehr schmal 

schmal 

mittelbreit 

breit 

sehr breit 

Gesamt

X 3

15

15

2

0

35

8,6 

42,9 

42,9

5,7 

0,0 

100,0

Basion-Bregma-Hbhe [17] sehr niedrig 

niedrig 

mittelhoch 

hoch 

sehr hoch 

Gesamt

X

0

1

9

9

9

28

0,0

3,6

32,1

32,1

32,1

100,0
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Fortsetzung Tab. 5

Vergleichsserie

Klasse Ahlsdorf n %

Schadelumfang [23] sehr klein 

klein 

mittelgroB 

groB 

sehr groB 

Gesamt

X

3

5

10

7

1

26

11,5

19,2

38,5

26,9

3,9 

100,0

Transversalbogen [24] sehr klein 

klein 

mittelgroB 

groB 

sehr groB 

Gesamt

X

0

9

15

3

1

28

0,0

32,1

53,6

10,7

3,6 

100,0

Mediansagittalbogen [25] sehr klein 

klein 

mittelgroB 

groB 

sehr groB 

Gesamt

X

1

5

11

11

4

32

3,1

15,6

34,4

34,4

12,5

100,0

Schadelkapazitat [38] hyperoligencephal 

oligencephal 

euencephal 

aristencephal 

hyperaristencephal 

Gesamt

X

0 

0 

14 

20

4 

38

0,0

0,0

36,8

52,6

10,5

100,0

GroBte Jochbogenbreite [45] sehr schmal 

schmal 

mittelbreit 

breit 

sehr breit 

Gesamt

X

0

9

21

4

0

34

0,0

26,5

61,8

11,8 

0,0 

100,0

Gesichtshohe [47] sehr niedrig 

niedrig 

mittelhoch 

hoch 

sehr hoch 

Gesamt

X

1

4

12

8

4

29

3,5 

13,8 

41,4 

27,6 

13,8 

100,0



27

Fortsetzung Tab. 5

Vergleichsserie

Klasse Ahlsdorf n %

Obergesichtshbhe [48] sehr niedrig 

niedrig 

mittelhoch 

hoch 

sehr hoch 

Gesamt

X

2

4

16

10

2

34

5,9

11,8

47,1

29,4

5,9 

100,0

Orbitalbreite [51] sehr eng 

eng 

mittelweit 

weit 

sehr weit 

Gesamt

X

0

1

19

13

1

34

0,0

2,9

55,9

38,2

2,9 

100,0

Orbitalhohe [52] sehr niedrig 

niedrig 

mittelhoch 

hoch 

sehr hoch 

Gesamt

X

2

13

14

6

0

35

5,7

37,1 

40,0 

17,1

0,0 

100,0

Nasenbreite [54] sehr schmal 

schmal 

mittelbreit 

breit 

sehr breit 

Gesamt

X

0

4

20

12

0

36

0,0 

11,1 

55,6 

33,3

0,0 

100,0

Nasenhohe [55] sehr niedrig 

niedrig 

mittelhoch 

hoch 

sehr hoch 

Gesamt

X

1

7

11

9

6

34

2,9

20,6

32,4

26,5

17,7

100,0

Maxilloalveolar-Lange [60] sehr kurz 

kurz 

mittellang 

lang 

sehr lang 

Gesamt

X

0

1

13

7

2

23

0,0

4,4

56,5

30,4

8,7 

100,0
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Fortsetzung Tab. 5

Vergleichsserie

Klasse Ahlsdorf n %

Maxilloalveolar-Breite [61] sehr schmal 

schmal 

mittelbreit 

breit 

sehr breit 

Gesamt

X

0

1

9

14

3

27

0,0

3,7

33,3

51,9

11,1

100,0

Unterkieferwinkelbreite [66] sehr eng 

eng 

mittelbreit 

breit 

sehr breit 

Gesamt

X

4 

10 

12

7 

0 

33

12,1

30,3

36,4

21,2

0,0

100,0

Tab. 6: Nach Hug klassifizierte Schadelindices (nach Martin/Saller 1959) der neolithischen 

Vergleichsserie - mit Scheiditz II (nach Bach 1978 und Sailer 1929)

Vergleichsserie

Klasse Ahlsdorf n %

Langen-Breiten-Index [8/1] ultradolichokran 0 0,0

hyperdolichokran 4 10,0

dolichokran X 21 52,5

mesokran 15 37,5

brachykran 0 0,0

hyperbrachykran 0 0,0

ultrabrachykran 0 0,0

Gesamt 40 100,0

Frontoparietal-Index [9/8] stenometop 1 3,0

metriometop 8 24,2

eurymetop X 24 72,7

Gesamt 33 100,0

Transversaler Frontal-Index sehr schmalformig 0 0,0

[9/10] schmalformig 4 13,3

mittelbreitformig 9 30,0

breitformig 15 50,0

sehr breitformig X 2 6,7

Gesamt 30 100,0
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Fortsetzung Tab. 6

Vergleichsserie

Klasse Ahlsdorf n %

Jugofrontal-Index [9/45] sehr schmalstimig/ 

breitgesichtig 5 17,2

schmalstimig/ 

breitgesichtig 15 51,7

mittelbreitstimig/

mittelschmalgesichtig X 8 27,6

breitstimig/ 

schmalgesichtig 1 3,5

sehr breitstimig/ 

schmalgesichtig 0 0,0

Gesamt 29 100,0

Langen-Hohen-Index [17/1] chamaekran 2 7,1

orthokran 9 32,1

hypsikran X 17 60,7

Gesamt 28 100,0

Breiten-Hohen-Index [17/8] tapeinokran 1 3,6

metriokran 2 7,1

akrokran X 25 89,3

Gesamt 28 100,0

Gesichts-Index [47/45] hypereuryprosop 1 3,7

euryprosop 1 3,7

mesoprosop 7 25,9

leptoprosop 12 44,4

hyperleptoprosop X 6 22,2

Gesamt 27 100,0

Obergesichts-Index [48/45] hypereuryen 0 0,0

euryen 1 3,2

mesen 14 45,2

lepten X 14 45,2

hyperlepten 2 6,5

Gesamt 31 100,0

Orbital-Index [52/51] chamaekonch 12 36,4

mesokonch 16 48,5

hypsikonch X 5 15,2

Gesamt 33 100,0
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Fortsetzung Tab. 6

Vergleichsserie

Klasse Ahlsdorf n %

Nasal-Index [54/55] leptorrhin 13 38,2

mesorrhin 12 35,3

chamaerrhin X 7 20,6

hyperchamaerrhin 2 5,9

Gesamt 34 100,0

Maxilloalveolar- dolichuranisch 4 18,2

Index [61/60] mesuranisch 1 4,6

brachyuranisch X 17 77,3

Gesamt 22 100,0

Transversaler Craniofacial- sehr schmalgesichtig/

Index [45/8] breitschadelig 0 0,0

schmalgesichtig/ 

breitschadlig 0 0,0

mittelbreitgesichtig/ 

mittelschmalschadlig 

breitgesichtig/

8 23,5

schmalschadlig 

sehr breitgesichtig/

X 15 44,1

schmalschadlig 11 32,4

Gesamt 34 100,0

Die MaBe und Indices des postcranialen Skelettes vom Individuum aus Ahlsdorf sind 

in den Tabellen 3 und 4 aufgefuhrt. Die in der Vergleichsserie untersuchten MaBe und 

Indices weichen in ihrer Auswahl von den hier erhobenen Daten ab. AuBerhalb der 

Variationsbreite der Vergleichsserie (ohne Schleditz II) lagen nur zwei MaBe und drei 

Indices. Es handelt sich um den groBten transversalen Durchmesser des Humeruscaput, 

der grbBer als die Vergleichsserie ist und seinen EinfluB im Index des Caput-Querschnit- 

tes erneut geltend macht. Der obere transversale Durchmesser der Ulna weist im Ver- 

gleich einen kleineren Wert auf und der Index des Diaphysenquerschnittes der Ulna 

spiegelt ebenfalls ein anderes Verhaltnis der MaBe als das der Vergleichsserie wider. Als 

letzte Abweichung von der Variationsbreite sei noch der Index platymericus genannt, der 

fur das Skelett von Ahlsdorf eurymer und fiir die Vergleichsserie im Mittel als platymer 

zu klassifizieren ist.

Korperhohe

Fiir das Individuum von Ahlsdorf ergibt das Verfahren von E. Breitinger54 eine Kbrper- 

hohe von 165 ± 4,8 cm. Diese berechnete Korperhohe weicht zwar von der in situ gemes-
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senen Korperhohe (157 ± 2 cm) ab, bewegt sich jedoch innerhalb der iiblichen, fur die 

statistische Beurteilung maBgeblichen Grenzen. Nach der Abformung der originalen 

Grablage ergab die erneute Messung der Korperhohe wiederum 157 ± 2 cm. Die Diskre- 

panz der am Skelett direkt ermittelten und des berechneten Wertes konnte mit der Lage 

des Individuums begriindet werden. Beispielsweise war der Schadel (und damit der 

Scheitelpunkt), wie Abbildung 2 zeigt, auf den Brustkorb herabgesunken. Die Differenz 

kann auch auf Proportionsunterschiede zwischen den Ausgangsdaten E. Breitingers und 

dem prahistorischen Skelett von Ahlsdorf zuriickzufuhren sein. Damit ist die Korperho- 

henbestimmung zusatzlich mit mbglichen Fehlern behaftet, die bei weiteren Interpreta- 

tionen nicht unberiicksichtigt bleiben sollten. Die mannlichen Bandkeramiker des 

Mittelelbe-Saale-Gebietes zeigen eine Variationsbreite von 159-176 cm (n = 20)55 Kor- 

pergroBe, in die sich das Skelett von Ahlsdorf gut einfiigt.

Insgesamt konnte eine groBe Ubereinstimmung der metrischen Merkmale des Indivi

duums von Ahlsdorf mit der Vergleichsserie gefunden werden. Die Trager der bandkera- 

mischen Kultur erweisen sich56 aber keineswegs als eine homogene Bevolkerung. 

W. Bernhard beschreibt Mitteldeutschland unter Zuhilfenahme verschiedener in der 

Vergleichsserie enthaltener Skelette. Die Gruppe Mitteldeutschland zeigt, wie auch den 

Tabellen 5 und 6 zu entnehmen ist, in sich relativ groBe morphologische Unterschiede. 

Nach W. Bernhard sind diese gruppenspezifischen Unterschiede zum Teil groBer als die 

zwischen Bandkeramikern und benachbarten Bevolkerungen anderer Kulturzugehdrig- 

keit. Die Bevolkerung der Linienbandkeramik im Mittelelbe-Saale-Gebiet stellt sich 

demnach sehr heterogen dar und zeigt in ihren metrischen Merkmalen groBe Variationen. 

Dennoch lassen sich allgemeine Trends herausstellen, so beispielsweise die Auspragung 

des Langen-Breiten-Indexes. In der gesamten neolithischen Sammelserie (Scheiditz und 

Ahlsdorf mit beriicksichtigt) kommt nicht ein Individuum vor, das in die brachycephale 

Klasse eingereiht werden konnte. Die MaBe der Schadellange besetzten weder die Klasse 

der sehr kurzen Schadel, noch die Klassen sehr schmal und sehr breit. Diese beiden 

MaBe und der resultierende Index verdeutlichen den Trend zu mesocranen und 
co 

dolichocranen Schadeltypen, die fur diese Region in fruhhistorischer Zeit typisch sind .

Fur eine kiinftige Bearbeitung der Sammelserie ist die Veroffentlichung der bereits 

erhobenen LangknochenmaBe erforderlich. Bei der Diskussion der sich eventuell erge- 

benden Unterschiede ist es dann unerlaBlich, den EinfluB der Korperhohe durch Trans

formation der Originaldaten zu eliminieren59.

Das Skelett von Ahlsdorf kann im ganzen als ein weiterer Beitrag zur Deskription der 

linienbandkeramischen Bevolkerung des Mittelelbe-Saale-Gebietes angesehen werden.

Zusammenfassung

Im Rahmen einer Prospektionsgrabung in Ahlsdorf, Ldkr. Mansfelder Land, wurde ein 

neolithisches Skelett der linienbandkeramischen Kultur en bloc geborgen. Es handelt sich 

um eine mannliche Bestattung in rechter Seitenlage mit Nord-Siid-Ausrichtung. In der 

Halswirbelsaule des friihadulten Individuums steckt eine Tierknochenspitze. Aufgrund 

dieser Besonderheit wurde die originale Grabsituation durch Abformung erhalten. Es 

wird diskutiert, inwieweit die Knochenspitze als Todesursache in Frage kommt oder
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Bestandteil des Bestattungsritus ist. Insgesamt kann das Skelett von Ahlsdorf als ein wei- 

terer deskriptiver Beitrag zur bandkeramischen Bevolkerung des Mittelelbe-Saale-Gebie- 

tes angesehen werden. Sowohl durch die morphologischen als auch metrischen Befunde 

laBt es sich in die zeitlich entsprechende Bevolkerung dieser Region gut einordnen.
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