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Einleitung

»Die Vorzeit, wo noch bliitenreich 

Uralte Stamme prangten, 

Und Kinder fur das Himmelreich 

Nach Qual und Tod verlangten.

Und wenn auch Lust und Leben sprach 

Doch munches Herz fur Liebe brach.H

Als der Dichter Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, dessen Geburtshaus unweit 

der Fundstelle des bier behandelten Massengrabes (Eggert 2001, 63) zu finden ist, diese 

Zeilen schrieb, hatte er sicher nicht dieselbe Vorstellung von »Vorzeit« wie der Prahisto- 

riker heute. Seine »uralten Stamme« sind wohl auch nicht einfach mit den Ethnien gleich- 

zusetzen, welche die moderne Vorgeschichtsforschung in diesen Epochen zu erkennen 

glaubt. Und doch kann man beinahe annehmen, er wiiEte um das Ergebnis der anthro- 

pologischen Untersuchung des Massengrabes von Wiederstedt, die an seinem zweihun- 

dertsten Todestag einen vorlaufigen AbschluE finden sollte, denn Skelette von Kindern 

verschiedener Altersstufen machten den Hauptfundanteil der sekundar als Massengrab 

genutzten Siedlungsgrube aus, die archaologisch in die mittlere bis jiingere Linienband

keramik datiert (s. u.).

Nach einer umfassenden anthropologischen Analyse der Skelettfunde soil diskutiert 

werden, ob es Hinweise darauf gibt, daE die Toten von Wiederstedt nach der damaligen 

Vorstellung ihr »Himmelreich« erreicht haben, und ob manche Herzen der Hinterbliebe- 

nen aus »Liebe« oder Trauer »brachen«. Konkret stellt sich also die Frage, ob die Leben- 

den den Toten eine heute noch erkennbare Form der Fiirsorge haben zukommen lassen, 

sie also »bestattet« haben, oder ob die Leichen einfach aus praktischen Beweggriinden 

beseitigt worden sind. Die regellose Lage der hier zu besprechenden Skelette in der Grube 

und das Fehlen von erkennbaren Beigaben sprechen nach heutigen eurozentrischen 

WertmaEstaben von Ethik, Moral und Pietat eher fur Letzteres (Peter-Rbcher 1994, 35).

1 Aus »Hymnen an die Nacht«: Novalis 1984,161 f.
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Abb. i Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land. Planum i wahrend der Ausgrabung.
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Abb. 2 Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land. Planum 1 mit Individualisierung der mensch- 

lichen Skelette (vgl. Abb. 1).
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Abb. 3 Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land. Planum 2 wahrend der Ausgrabung.
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Abb. 4 Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land. Planum 2 mit Individualisierung der mensch- 

lichen Skelette (vgl. Abb. 3).
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Abb. 5 Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land. Planum 3 wahrend der Ausgrabung.
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Abb. 6 Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land. Planum 3 mit Individualisierung der mensch- 

lichen Skelette (vgl. Abb. 5).
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Abb. 7 Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land. Planum 4 und Profile.
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In ihrer Untersuchung der ebenfalls bandkeramischen Fundstelle von Herxheim 

gehen Haidle und Orschiedt im Kern derselben Frage nach. Wir wollen uns ihrer Defini

tion von Bestattung anschlieEen: »Eine Bestattung soli im folgenden definiert sein als 

intentionelle Niederlegung eines Leichnams oder von Leichenteilen mit spezifischen 

Zeremonien der Totenbehandlung, wobei begleitende Riten a) zum Wohl der Verstorbe- 

nen (Beigaben etc.) oder b) zum Wohl der Hinterbliebenen (einerseits Unheil abweh- 

rend, andererseits zum Erhalt der Verbindung mit den Lebenden) erfolgen kbnnen« 

(Haidle/Orschiedt 2001,147).

Der Befund entzieht sich auch einer genauen Einordnung in die klassische Dreiteilung 

Siedlungs-, Grab-, Hortfund, denn zum einen fand die Bestattung in einer Siedlungsgrube 

statt, zum anderen kann bisher nicht genug fiber die Geisteswelt der Menschen ausgesagt 

werden, welche die Toten begruben (Veit 1996, 25). Geht man z. B. davon aus, dab Sekun- 

darbestattungen einen hbheren Anteil an den Grabsitten vergangener Zeiten hatten als 

ihnen bisher generell zugestanden wird (Orschiedt 1999; Peter-Rbcher 1994), so kann 

man annehmen, dab wir manchmal nur ein Zwischenstadium eines Bestattungszyklus 

erfassen, der aus welchen Griinden auch immer nicht zum AbschluE gebracht werden 

konnte oder sollte (Narr 1993, 305; Nieszery 1995, 23 ff.). Diese Momentaufnahme er- 

scheint auEerhalb ihres geistig-religibsen Kontextes haufig als Sonderbestattung, oder 

sogar noch hauhger als Uberrest einer Kannibalenmahlzeit (Peter-Rbcher 1994).

Das linienbandkeramische Massengrab von Wiederstedt soil hier im AnschluE an die 

Erlauterung der Fundumstande naher beleuchtet und mit anderen Fundplatzen gleicher 

Zeitstellung verglichen werden, um Hinweise darauf zu erhalten, was zu diesem auEer- 

gewbhnlichen Befund gefiihrt haben mag.

Fundumstande, Befunde und Funde

Anfang Januar 1998 begannen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiederstedt 

mit den Vorbereitungen fur die Erweiterung ihres Geratehauses nach Osten. Dazu wurde 

im Bereich des Bauplatzes ein Gelanderucken, der sich zwischen der Wipperniederung 

im Stiden und einem tief eingeschnittenen Hohlweg im Norden befindet, bis zu einer 

Tiefe von fast 3 m abgetragen. Eine denkmalrechtliche Genehmigung war zuvor nicht 

eingeholt worden. Bei einer Kontrolle der Baugrube entdeckte der ehrenamtliche Boden- 

denkmalpfleger Frank Morcinietz, Hettstedt, daE in den Profilen Bestattungen und wei- 

tere Befunde angeschnitten worden waren. Die Notbergung und -dokumentation unter 

Leitung von O. Kiirbis erfolgte im Zeitraum vom 09.-16.01.19982.

Der Fundplatz liegt am nbrdlichen Rand der Ortslage des ehemals anhaltischen 

Unterwiederstedt nur wenige Meter bstlich bzw. siidlich der hier einen rechten Winkel 

bildenden alten Grenzlinie zum ehemals preuEischen Oberwiederstedt3. Die Gelandesi- 

tuation ist heute auf Grund vielfaltiger Veranderungen der letzten Jahrhunderte (Bebau-

2 Dem Finder Frank Morcinietz, Hettstedt, Ldkr.

Mansfelder Land, der in den letzten Jahren eine 

grofie Anzahl von Funden in Wiederstedt und 

Umgebung bergen konnte, sei an dieser Stelle fiir 

seinen unermiidlichen Einsatz gedankt. Dank gilt

auch Herrn Gerhard Wagner, Augsdorf, Ldkr. Mans

felder Land, fiir die Mitarbeit an der Notbergung.

3 Mbl. 4335/2457 Hettstedt, N 13,6 cm, W 9,5 cm, 

H 57 26 070, R 44 67 800.
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ting, Abgrabungen von LbE, Chausseebau) kaum noch zu erkennen, laEt sich aber durch 

die topographische Karte erschlieEen. Der beschriebene Gelanderiicken ist Teil eines fla- 

chen Spornes, der nach Westen in eine allmahlich ansteigende Hochflache iibergeht. Er 

bildet einen Winkel zwischen der Wipperniederung im Siiden und einem von Nord- 

westen zur Wipper flieEenden Rinnsal, dem Siilzgraben. Uber das Alter des teilweise 

liber 3 m tiefen Hohlweges, der den Gelanderiicken von diesem Sporn abtrennt und so- 

mit zu seinem markanten inselartigen Erscheinungsbild fiihrte, kbnnen keine Aussagen 

gemacht werden. Er stellte aber vermutlich die Verbindung der Ortslage Unterwieder- 

stedts zu einem Wegesystem in siidliche, westliche und nordwestliche Richtung dar. Um 

in dem Hohlweg den Rest eines Befestigungsgrabens zu sehen, fehlt jeder stichhaltige 

Beleg. Einerseits ist, wenn man davon ausgeht, dab keine groEflachigen Abgrabungen 

stattgefunden haben, die aus dem Sporn herausgetrennte Flache nur von geringer Grbfie, 

und andererseits hatte man, um die Spitze des Spornes vom Hinterland abzutrennen, 

einen annahernd nord-siidlich orientierten Graben (nicht west-bstlich) anlegen miissen.

Im Profil der Baugrube lag uber dem anstehenden LbE eine 1,2-1,6 m machtige 

Humusschicht, die sich in zwei annahernd gleichstarke Straten unterteilen lieE. Der 

obere Teil der Humusschicht war schmutzig braun gefarbt und locker, darunter war sie 

schwarzbraun und fest. Deutlich waren im anstehenden LbE urgeschichtliche Gruben- 

verfiirbungen erkennbar. Eine Reihe von Grabgruben eines neuzeitlichen Friedhofes 

war in die Humusschicht eingetieft worden. Nur in wenigen Fallen reichte deren Sohle 

bis in den anstehenden LbE. Die Grabgrubenfiillungen bestanden aus dem gleichen 

Material wie der obere Teil der Humusschicht.

Die Bestattungen des neuzeitlichen Friedhofes waren in Sargen in gestreckter Riicken- 

lage mit dem Kopf im Westen erfolgt. Die angeschnittenen Graber lagen in einer Reihe. 

Der Abstand zwischen den einzelnen Grabgruben betrug 0,2-1,1 m. Die Datierung berei- 

tet keine Schwierigkeiten, da aus einem Grab zwei Kleinmunzen vorliegen, die in die 

zweite Halfte des 18. Jh. gehbren4. Die urgeschichtlichen Befunde lassen sich liber we- 

nige datierbare Stiicke aus den im Profil angeschnittenen Gruben und durch Oberfla- 

chenfunde zeitlich eingrenzen. Es liegen Funde der Linienbandkeramik, des mittleren 

Neolithikums und der spaten Bronze-/friihen Eisenzeit vor.

An einer Stelle des Baugrubenprofils fand sich in 1,6 m Tiefe unter dem Graberhori- 

zont des 18. Jh. menschliches Skelettmaterial, das augenscheinlich nicht in die Neuzeit 

gehdrte (Befund 14). Da eine urgeschichtliche Bestattung zu erwarten war, wurde an die-

4 Aus dem Bereich des Schiidels einer Bestattung 

(Befund 16) stammen zwei Miinzen. Die Bestim- 

mung iibernahm Dr. U. Fach, Zerbst, dem dafiir 

herzlicher Dank gebiihrt.

a) Mtinzstand: Stadt Frankfurt/Main

Nominal: 1 Heller

Vorderseite: Adler (F im Brustschild nicht zu 

sehen)

Rtickseite: I/HELLER/1767

Material: Kupfer

Durchmesser: 20 mm

b) Mtinzstand: Sachsen, Kdnigreich Polen

Herrscher: Friedrich Christian 1763

Nominal: 1/48. Taler

Vorderseite: gekrbntes polnisch-sachsisches

Wappen, unten C

Riickseite: 48/EINEN/THALER/1763

Mtinzstatte: Leipzig

Mtinzmeister: Ernst Dietrich Croll 1753-1763

Material: Billon

Durchmesser: 17 mm
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ser Stelle auf einer eng begrenzten Flache (2,4 m x 1,2 m) manuell der Oberboden abge- 

tragen, um eine Freilegung zu ermbglichen.

Im Planum wurde eine runde Grube von 1,5 m Durchmesser erfaEt, die in den anstehen- 

den hellbraunen LbE eingetieft war. Sie hatte annahernd senkrechte Wande und eine 

ebene Sohle. Die Sohle wurde in einer Tiefe von 1,87 m unter der rezenten Oberflache er- 

reicht (Machtigkeit der Humusschicht 1,4 m). Die Fiillung bestand aus dunkelgraubrau- 

nem humosem Material. In der Grube befanden sich insgesamt zehn menschliche Ske- 

lette, die in keiner erkennbaren Ordnung uber- und nebeneinanderliegend angetroffen 

wurden, wobei Bauch-, Riicken- und Seitenlagen vorkamen (Abb. 1-7). Da die Skelette 

auf engstem Raum lagen - der Fundhorizont war nur etwa 0,25 m stark - war die Bergung 

im anatomischen Verband stark erschwert. Eine Anzahl von einzelnen Knochen und 

auch Teile von GliedmaEen lieEen sich nicht sicher einem bestimmten Individuum zu- 

ordnen - ein Problem, das auch bei der anthropologischen Bearbeitung nicht in jedem 

Faile losbar war, besonders bei den Vertretern der Altersstufe infans II (s. u.). Durch jiin- 

gere Stbrungen kam es zu geringfiigigen Verlusten von Skelettmaterial. An der West- 

seite war es die Baugrube und im nordbstlichen und sudbstlichen Teil waren es neuzeit- 

liche Bestattungen, die zu Stbrungen gefiihrt batten. Bei der Anlage einer der jiingeren 

Grabgruben war der Hirnschadel eines Individuums offensichtlich mit einem Spaten 

vom Gesichtsschadel abgetrennt worden (Abb. 8). Der Hirnschadel fand sich einige 

Monate spater bei einer kleineren Notbergung durch F. Morcinietz in der Grabgrube 

neben dem Sarg des 18. Jh.

Mit Sicherheit ist die runde Grube, in der die zehn menschlichen Leichen abgelegt 

wurden, nicht urspriinglich dazu ausgehoben worden, um die Toten aufzunehmen. Als 

die Leichen in die Grube gelangten, war mit der Verfiillung bereits begonnen worden. 

Unter den Skeletten befand sich eine 0,3 m machtige Schicht, die typischen Siedlungsab- 

fall (Scherben, Tierknochen5, Lehmbewurf) enthielt. Auffallig in diesem Zusammen- 

hang waren innerhalb der Verfiillung zwei Flecke von intensiver Rotfarbung von 5 bzw. 

10 cm Durchmesser. Die Untersuchung einer Probe ergab, daE es sich um Rbtel6 han- 

delte. Unmittelbar uber der Grubensohle fand sich eine diinne hellgraue Schicht, die zu 

den Wanden hin starker wurde. Vorstellbar ware, daE es sich dabei um Material handelt, 

daE eingeschwemmt wurde, als die Grube eine Zeit lang offen stand.

Im Bereich der Skelette konnten keine Funde entdeckt werden, die sicher als Beiga- 

ben, persbnliche Ausstattung oder Trachtbestandteile anzusprechen sind. Lediglich ein 

Knochenpfriem in der Nahe des linken FuEes von Individuum Nr. 10 kbnnte mit den 

Toten in engeren Zusammenhang gebracht werden. Dieses Stuck entzieht sich aber 

einer genaueren Datierung. Die iibrigen Funde gehbren zum Siedlungsabfall unterhalb

5 Fur die Bestimmung der Tierknochen und Hinweise 

zur Interpretation sind wir Herrn Dr. H.-J. Ddhle, 

Landesamt fiir Denkmalpflege und Archaologie 

Sachsen-Anhalt, zu Dank verpflichtet. Er beurteilte 

das Tierknochenmaterial folgendermafien: »Bei den 

iiberlieferten Tierknochen diirfte es sich insgesamt 

um Schlacht- bzw. Siedlungsabfall handeln. Mehr- 

fach nachzuweisende Brandspuren an den Knochen 

stiitzen diesen Eindruck und deuten in einigen Fal

len darauf hin, dab sie recht hohen Temperaturen 

ausgesetzt waren. Soweit die Rinderknochen 

metrisch beurteilt werden konnten, deuten diese 

auf recht grofie Hausrinder, wie sie aus bandkera- 

mischen Siedlungen Mitteldeutschlands gelaufig 

sind.« (schriftliche Mitteilung vom 07.06.2001).

6 Die Begutachtung erfolgte dankenswerterweise 

durch Dr. C.-H. Wunderlich, Landesamt fiir Denk

malpflege und Archaologie Sachsen-Anhalt.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 88 / 2004



42 CHRISTIAN MEYER, OLAF KURBIS, KURT W. ALT

Abb. 8 Schadel von Individuum 5 aus dem Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land, mit Bescha- 

digungen durch Anlage eines Grabes im 18. Jh. (siehe Pfeile).

der Skelette oder sind beim Verfiillen nach der Deponierung der Toten in die Grube ge- 

langt (Abb. 9). Die Datierung des Befundes ist liber diese Funde zweifelsfrei mbglich. Einige 

verzierte Scherben und Randscherben lassen sich typologisch in die mittlere Linien- 

bandkeramik datieren, sprechen aber auch nicht gegen eine Datierung in eine jiingere 

Stufe der Linienbandkeramik7. Auf die letztgenannte Zeitstellung verweisen einige Wan- 

dungsscherben, die von Gefahen mit stichreihengefullten Bandern stammen. Sie sind 

dem Befund allerdings nicht mit absoluter Sicherheit zuordenbar, da sie aus dessen obe- 

rem Bereich stammen, wo eine sichere Trennung zwischen Funden aus dem Befund 14, 

der Kulturschicht und jiingeren Stbrungen nicht zweifelsfrei mbglich war. Neben iiber- 

wiegend linienbandkeramischen Stricken fanden sich in diesem Horizont auch eine besen- 

strichverzierte Wandungsscherbe und ein eiserner Nagel.

7 Dank gilt Dr. D. Kaufmann, Landesamt fur Denk- 

malpflege und Archaologie Sachsen-Anhalt, fur 

Hinweise zur Datierung des Fundmaterials.
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Abb. 9 Funde aus dem Massengrab (Befund 14) von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land. Funde aus dem 

Bereich der Skelette: 1 Randscherbe (HK-Nr. 2001: 2342a); 2 Wandungsscherbe (HK-Nr. 2001: 2342b); 3 Wan- 

dungsscherbe (HK-Nr. 2001: 2342c); 4 Wandungsscherbe (HK-Nr. 2001: 2342b); 5 Silexabschlag (HK-Nr. 2oor: 

2342!); 6 Knochenpfriem (HK-Nr. 2001: 2342I); Funde unterhalb der Skelette: 7 Wandungsscherbe (HK-Nr. 

2001: 2343b); 8 Abschlag (HK-Nr. 2001: 2343g); 9 Wandungsscherbe (HK-Nr. 2001: 2343a). M 1:2.
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Das gesamte iibrige keramische Fundmaterial aus dem Refund 14 laEt sich auf Grund 

der charakteristischen Machart in die Linienbandkeramik einordnen. Fur eine jiingere 

Zeitstellung spricht keines der sicheren Fundstiicke aus dem Refund.

Die Form der Grube und die bereits begonnene Verfiillung, die u. a. Siedlungsabfall 

enthielt, verweist trotz bisher fehlender weiterer Refunde auf eine linienbandkeramische 

Siedlung. Die Siedlungsgrube wird mehr oder weniger zufallig zur Aufnahme der Toten 

in Anspruch genommen worden sein, da sie gerade zu dem Zeitpunkt offen stand, als die 

zehn Leichen deponiert bzw. »entsorgt« werden muEten. Die Grube ist vermutlich Teil ei- 

ner grbEeren linienbandkeramischen Siedlungsflache, denn auf einem Acker 200-500 m 

westlich der Fundstelle fand F. Morcinietz weitere linienbandkeramische Scherben. Uber 

die dazwischen liegende Flache kbnnen leider keine Angaben gemacht werden, da es hier 

schon im 19. Jh. zu grbEeren Abgrabungen im Zusammenhang mit dem Chausseebau und 

Mitte des 20. Jh. zur Rebauung mit Neubauerngehoften gekommen ist.

Weitere linienbandkeramische Oberflachenfunde liegen von nach Siiden gerichteten 

Wipperterrassen in ahnlicher topographischer Situation vor. Sie befinden sich 500 m 

stidwestlich und 500 m bzw. 1000 m nordbstlich des beschriebenen Fundplatzes. Neben 

dem Unterwiederstedter Massengrab fehlen weitere linienbandkeramische Restattun

gen im weiteren Umkreis. Eine 1999 untersuchte Vierfachbestattung 600 m siidwestlich 

der Fundstelle diirfte auf Grund einer Scherbe mit der typischen Verzierung in die Stich- 

bandkeramik zu datieren sein.

Die menschlichen Skelettfunde aus dem Massengrab

Wie bereits erwahnt, machen die menschlichen Skelettfunde den grbEten Anteil am Fund

gut aus. Daher sollen hier im folgenden die festgestellten pathologischen Veranderungen 

sowie ausgewahlte osteologische Resonderheiten besprochen werden. Eine zusammen- 

fassende Reschreibung der einzelnen Individuen findet sich im nachgestellten Katalog.

Auffalligstes Merkmal ist die Altersverteilung der Toten (Tab. 1). Zwei Erwachsenen 

stehen acht Kinder bzw. Jugendliche gegeniiber, wobei allein die Altersklasse infans II 

mit fiinf Individuen vertreten ist. Demnach kann es sich hier nur um einen Ausschnitt 

einer grbEeren Revblkerungseinheit handeln, nicht jedoch um ein representatives Ab- 

bild einer funktionalen Population. Da alle Skelette auf engem Raum, aber dennoch 

uberwiegend im anatomischen Verband angetroffen wurden (sieht man von den neu- 

zeitlichen Stbrungen ab, s. o.J, so kann man davon ausgehen, daE alle Leichen zum glei- 

chen Zeitpunkt in die Grube gelangten. Dies legt gleichartige Todesumstande (Zeitpunkt, 

Ort, Todesursache) der angetroffenen Individuen nahe, was nur durch eine Ausnahme- 

situation innerhalb der Ausgangspopulation erklart werden kann.

Fnr. 1 3 5 6 7 9 10 11 13 14

Alter 7-10J. 12-15J. 18-25 J. 8-11 J. 35-45 J. 9-12J. 7-9 J. 8-10J. 3—4J. 12-16J.

Geschlecht mannlich - weiblich -
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Pathologien

Bis auf die Individuen, denen der gesamte oder der groEte Teil des Schadels fehlte (i, 3, 

14), sind die entsprechenden Milch- und Dauergebisse nahezu vollstandig reprasentiert. 

An den erhaltenen Zahnen der zehn Individuen aus dem Massengrab konnte nur ein Fall 

von Karies festgestellt werden. Im Vergleich dazu fand Bach in der neolithischen Sam- 

melserie des Mittelelbe-Saale-Gebiets bei den o-2ojahrigen eine Kariesfrequenz von 

3,9%, bei den uber 2ojahrigen von 53,2% (Bach 1978, 83; vgl. auch Alt 2001). Nur beim 

altesten Individuum aus Wiederstedt, der maturen Frau 7, fanden sich gehauft dentale 

Pathologien. So sind zwei Backenzahne (17,46) bereits zu Lebzeiten ausgefallen, was an 

der teilweisen bis vollstandigen Resorption der Zahnfacher zu erkennen ist. Als wahr- 

scheinlichste Ursache fur den intravitalen Zahnverlust ist in diesem Fall die iiberaus 

starke Abrasion der Zahnhartsubstanz verantwortlich zu machen. Ein hoher Anted von 

grobem Fremdmaterial in der Nahrung (z. B. Abrieb der Mahlsteine) kann dazu fiihren, 

daE die Zahnkrone durch den Kauvorgang stark abgeschliffen wird. Wird das die Pulpa- 

hbhle schiitzende Sekundardentin nicht schnell genug in ausreichender Menge gebildet, 

kann die Pulpahbhle erbffnet werden. Dies kann zu einer Infektion des Nervs fiihren 

und unter Bildung eines Abszesses zum Absterben des Zahns (Ortner/Putschar 1981, 

439). Ein Vorgang, der am ersten linken Backenzahn (26) des Oberkiefers beobachtet 

werden kann. Die Pulpahbhle ist zwar nur wenig, aber doch sichtbar erbffnet, wahrend 

sich an der Wurzel ein AbszeE gebildet hatte, der nach auEen durchbrach und so die 

Zahnwurzel freilegte. Die Tatsache, dab nur ein Fall von Karies an den anderen Zahnen 

aller Individuen erkannt werden konnte sowie der durchgehend hohe Abrasionsgrad 

aller Zahne, die langere Zeit in Funktion waren, machen dieses Szenario auch fur die 

anderen nach langem Gebrauch intravital verlorengegangenen Zahne von Individuum 7 

wahrscheinlich. Karies oder andere Ursachen sind fur den Zahnverlust aber natiirlich 

nicht auszuschlieEen. Die ebenfalls beobachteten parodontotischen Veranderungen am 

Kiefer von Individuum 7 sind nicht schwerwiegend genug, um fur den Zahnverlust ver

antwortlich gemacht zu werden, sie kbnnten aber mit der Prasenz von Zahnstein 

zusammenhangen, der sich in mittelschwerer Auspragung an den oberen Backenzahnen 

findet. Leichten Zahnstein an den unteren Schneidezahnen zeigt auch Individuum 11. 

Der junge Mann 5 litt ebenfalls an einer periapikalen Entziindung, hier war der rechte 

obere mittlere Schneidezahn (11) betroffen (Abb. 10). Die Ursache hierfiir ist nicht leicht 

ersichtlich, ein Trauma erscheint jedoch am wahrscheinlichsten.

Durch Stbrungen des Mineralhaushalts bereits bei der Anlage der bleibenden Zahne 

entstehende Defekte sind die sog. Schmelzhypoplasien, die sich an den unteren linken 

Vorbackenzahnen und dem Eckzahn (35,34,33) der Frau 7 finden. Das Kind 10 zeigt 

ebenfalls solche transversalen Mineralisationsstbrungen an den oberen und unteren 

Schneidezahnen sowie dem ersten linken Backenzahn im Oberkiefer. Das gehaufte Auf- 

treten dieser Pathologien kann u. U. einen Hinweis auf Perioden von Mangel- oder 

Unterernahrung darstellen, aber auch durch manche Krankheiten im Kindesalter her- 

vorgerufen werden (Roberts/Manchester 1995, 58).

Neben den bereits erwahnten Erkrankungen von Zahnen und Zahnhalteapparat ist 

bei Individuum 7 des weiteren eine nach auEen durchgebrochene Entziindung der rech- 

ten Nasennebenhohle (Sinusitis maxillaris) (Abb. 11) zu diagnostizieren.
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Abb. 10 Ober- und Unterkiefer von Individuum 5 aus 

dem Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder 

Land, ohne den spater gefundenen Hirnschadel. Peri- 

apikaler AbszeB von Zahn 11.

Abb. 11 Schadel von Individuum 7 aus dem Massen

grab von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land, mit 

Entzrindungsspuren der rechten Nasennebenhbhle.

Bei Kind 6 finden sich erste Anzeichen einer Cribra orbitalia, d. h. Porositaten im 

Dach der Augenhbhle. Assoziiert damit scheinen weitere leichte Porositaten auf dem 

Hinterhauptsknochen zu sein. Beides zusammengenommen wird haufig mit einer ana- 

mischen Erkrankung in Verbindung gebracht, aber auch hoher Blutverlust, Parasitenbe- 

fall z. B. durch Wiirmer und andere chronische Krankheiten werden als Ursache genannt 

(Roberts/Manchester L995,165 ff.).

Pathologische Veriinderungen des postkranialen Skeletts fanden sich lediglich in Form 

von Alters- und Belastungserscheinungen der maturen Frau 7, wie z. B. verkndcherte Band- 

ansatzstellen (Enthesiopathien) an Kniescheibe, Waden-und Fersenbein (Abb. 12).

Eine Begutachtung der z.T. stark fragmentierten Schadel und des postcranialen Ske

letts der Individuen aus Wiederstedt hinsichtlich mdglicher Spuren von perimortaler 

Gewaltanwendung erbrachte keinen Hinweis auf ein derartiges Geschehen. Im Gegen- 

satz zum bekannten linienbandkeramischen Massengrab von Talheim fanden sich keine 

offensichtlichen Spuren von Flachhacken, Schuhleistenkeilen oder Pfeilspitzen8 an den 

Knochen. Der Fragmentationsgrad der Schadel ist durch den Erddruck zu erklaren, der 

vor allem die weniger stabilen Kinderschadel z.T. stark zerscherbt und irreversibel ver- 

formt hat, wahrend die stabileren Schadel der beiden erwachsenen Individuen davon 

nicht betroffen sind.

8 Diese Waffen wurden gegen die Opfer im Massen 

grab von Talheim eingesetzt: vgl. Wahl/Konig 1987.
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Besonderheiten der Skelette

Das gehiiufte Auftreten von sog. Diskreta 

oder epigenetischen Merkmalen an Skelet- 

ten einer Siedlungsgemeinschaft kann ein 

moglicher Hinweis auf biologische Ven 

wandtschaft sein (vgl. Rosing 1982). Dabei 

sollten diese Merkmale eine hohe 

Heritabilitat besitzen, dagegen aber in der 

Gesamtbevolkerung nur selten vorkommen, 

des weiteren sollte ihre Manifestation unab- 

hangig von Alter, Geschlecht und der Aus- 

pragung anderer Merkmale sein. Ein grofies 

Problem der heute bekannten und verwen- 

deten Diskreta ist, dab die Mehrheit bislang 

noch nicht eingehend auf ihren tatsach- 

lichen genetischen Erbgang bin untersucht 

worden ist (z. B. Hauser/De Stefano 1989). 

Besser erforscht scheinen odontologische Merkmale zu sein, die ebenfalls Ruckschlusse 

auf biologische Verwandtschaft zulassen (Alt 1997; Alt u. a. 1995). Genetische Verwandt- 

schaftsanalysen an prahistorischem Skelettmaterial stellen ebenfalls eine Alternative dar 

(z. B. Hummel/Herrmann 1997), wobei deren Erfolg vom Erhaltungszustand der alten 

DNA in den menschlichen Uberresten abhangt. Kontaminationen mit modernem mensch- 

lichem Erbmaterial, z. B. durch die Bearbeiter, stellen ebenfalls ein grohes Problem dar.

Die hier festgestellte Prasenz von einigen epigenetischen Merkmalen an mehreren Ske- 

letten, wie z. B. Schaltknochen in den Schadelnahten oder Foramina molaria, kbnnte ein 

Hinweis auf eine engere biologische Verwandtschaft einiger der Individuen aus dem Mas- 

sengrab sein. Aus diesem Grund ist eine weiterfiihrende Verwandtschaftsanalyse mittels 

der dentalen epigenetischen Merkmale sowie auf genetischer Basis in Vorbereitung9.

Individuum 14 weist als anatomische Variante paarige Rippen am siebten Halswirbel 

auf (Abb. 13). Diese sog. Halsrippen treten dann auf, wenn die Rippenanlagen nicht 

regelrecht mit dem Wirbel zur Bildung des Foramen transversarium verschmelzen, son- 

dern isoliert bleiben (Tillman/Tbndury 1998, 267 Abb. 5; 132). Diese bei prahistorischen 

Skeletten selten nachgewiesene Erscheinung kann u. U. zu Beschwerden durch einge- 

klemmte Nerven und BlutgefaRe fiihren.

Dasselbe Skelett besitzt am linken Oberarmknochen im Ellenbogengelenk ein Foramen 

supratrochleare. Die regularen Gruben, die dort an Vorder- und Hinterflache des Knochens 

vorhanden sind (Fossa coronoidea und Fossa olecrani), sind hier zu einer durchgehenden 

Offnung erweitert. Diese anatomische Variante kommt hauhger bei Frauen und hauhger 

am linken Oberarm vor, wie auch in diesem Fall. Eine Erklarung sieht die Bildung des 

Foramen supratrochleare im Zusammenhang mit einer geringeren Belastung des linken 

Armes gegeniiber dem rechten10. Betrachtet man aber die Langknochen der Skelette, so

Abb. 12 Verknbcherungen von Bandansatzstellen 

an Wadenbein und Kniescheibe von Individuum 7 

aus dem Massengrab von Wiederstedt, Ldkr. Mans- 

felder Land.

9 Entsprechende Knochenproben der Skelette wurden 10 Siehe Diskussion in Hrdlicka 1932. 

von W. Haak am Institut fur Anthropologie der

Johannes Gutenberg-Universitat Mainz entnommen.
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Abb. 13 Bilaterale Halsrippen von 

Individuum 14 aus dem Massengrab 

von Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder 

Land.

findet man z.T. ausgesprochen deutliche Reliefierungen, die auf starke dort ansetzende 

Muskeln hinweisen. Die Individuen 3, 5,7 und 11 weisen eine stark ausgepragte Tuberositas 

deltoidea am Oberarmknochen auf, die Individuen 3, 6,11 und 14 rinnenfbrmige Verbrei- 

terungen des Oberschenkelknochens (Fossa hypotrochanterica), bei 3 und 9 findet sich ein 

Trochanter tertius11. Da die deutlich ausgepragten Ansatzstellen fur die Muskeln deren 

intensiven Gebrauch schon in jungen Jahren nahe legen, kann man davon ausgehen, dafi 

die Kinder von Wiederstedt schon frith in den Arbeitsablauf ihrer Gemeinschaft eingebun- 

den wurden, und das nicht unbedingt nur in Form von »kleinen Handreichungen oder 

leichten Tatigkeiten« (Siemoneit 1997,141; vgl. Bach/Bach l989,4o).

Die Frau 7 zeigt abgesehen von den bereits erwahnten Pathologien eine schwarze Ver- 

farbung am rechten Schienbeinknochen. Diese scheint durch Feuereinwirkung verur- 

sacht zu sein und ist in ihrer Lokalisation weitestgehend mit der Tuberositas tibiae iden- 

tisch. Da an dieser Stelle der Knochen fiihlbar direkt unter der Haut liegt, rniili der 

Kontakt mit dem Feuer nicht fibermaEig intensiv gewesen sein. Die Form und Lokalisa 

tion legt auch nahe, dab der Knochen noch von Gewebe umschlossen war, als die Brand

spur entstand. Fur eine weitergehende Interpretation fehlen jedoch Anhaltspunkte, 

somit kann auch das gern beschworene Gespenst des Kannibalismus hier nicht bemiiht 

werden (z. B. Hoffmann 1971).

Einordnung des Befundes in den Kontext der linienbandkeramischen 

Bestattungssitten

Mbchte man weiterreichende Aussagen fiber einen Grabbefund machen, sollte man ihn 

mit den bis dato bekannten kontemporaren kulturspezifischen Bestattungssitten verglei- 

chen. Nach allgemeiner Ansicht herrschten in der Linienbandkeramik Korperbestattungen 

auf mehr oder weniger ausgedehnten Graberfeldern vor (z. B. Nieszery 1995). Die Toten 

wurden iiberwiegend in linker Hockerstellung beerdigt, die haufigste Ausrichtung war 

Ost-West. Abweichungen von diesen Tendenzen waren nicht selten, so dab man in der

11 Martin 1928, 1146 f. sah allerdings keinen 

Zusammenhang zwischen der Auspragung der 

Oberschenkelmerkmale und der Muskelstarke.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 88 / 2004



DAS MASSENGRAB VON WIEDERSTEDT, MANSFELDER LAND 49

Linienbandkeramik nicht pauschal von einer einheitlichen Bestattungssitte sprechen kann. 

Problematisch scheint immer noch zu sein, daE ein starkes Ungleichgewicht im Verhaltnis 

von bekannten Siedlungs- zu Bestattungsplatzen besteht (z. B. Veit 1996). Inwieweit der feh- 

lende archaologische Nachweis einer der postulierten Bevdlkerungszahl adaquaten Anzahl 

von Bestattungen auf dem Forschungs- bzw. Grabungsstand, auf einem hbheren Anteil 

von verlorenen Brandbestattungen oder einfach auf falschen Annahmen hinsichtlich der 

damaligen Bevblkerungsdichte beruht (vgl. z. B. Nieszery 1995,13 ff. fur einen Versuch der 

Rekonstruktion der Bevdlkerungszahlen), ist weiterhin ungeklart. Brandbestattungen 

scheinen jedoch hauhger vorgekommen zu sein, als dies auf den ersten Blick erscheint 

(Liining/Stehli 1989 fur eine Interpretation, anders dagegen z. B. Petrasch 1999, 510).

Neben den Graberfeldern dienten in geringerem Umfang auch die Siedlungen selbst 

als Bestattungsorte (z.B.Happ 1991; Veit 1996; Orschiedt 1998). Hinsichtlich des Grab- 

gestus unterscheiden sich diese Siedlungsbestattungen nicht sehr von denen der Graber- 

felder. In Baden-Wiirttemberg wurde allerdings festgestellt, dab zumindest dort Kinder 

der Altersstufe infans II sowie allgemein weibliche Individuen bei den Siedlungsbestat

tungen iiberwiegen (Orschiedt 1998, 36). Deutlich ist auch, daE Doppel- und Mehrfachbe- 

stattungen relativ selten nachzuweisen sind und es sich dann meist um Bestattungen 

von Erwachsenen beiderlei Geschlechts mit Kindern handelt (Bulla 1998). Die nach- 

weisbare Beigabenfrequenz der Graber variiert allgemein stark, von z. B. 31,8% (Fellbach- 

Offingen) bis zu 76,9% (Mangolding), wobei es sich zeigt, daE Mannergraber in der Regel 

reicher ausgestattet sind (Nieszery 1995,103 ff.).

Aus dem Kontext der »regularen« Bestattungen auf Graberfeldern und in Siedlungen 

fallen solche Skelette heraus, die in abnormer Lage angetroffen werden. Als abnorme 

Lage werden hier in erster Linie verdrehte Kdrperachsen und GliedmaEen verstanden, 

aber auch Anhaufungen menschlicher Knochen ohne erkennbaren anatomischen Ver

band. Beispiele fur Ersteres finden sich u. a. in der Siedlung Klingenberg »SchloEacker« 

(Befund 85) (Orschiedt 1998, Abb. 11) und im Graben der Siedlung Vaihingen an der Enz 

(Welge 1997, 56), Beispiele fur Letzteres u. a. in Wiesbaden-Erbenheim (s.u.). Hinsicht

lich der direkten Vergleichbarkeit mit dem Massengrab von Wiederstedt sind diejenigen 

Befunde besonders interessant, die eine hdhere Anzahl von irregular gelagerten Indivi

duen aufweisen.

Der bekannte Fundplatz der Jungfernhbhle bei Tiefenellern gait lange Zeit als Parade- 

beispiel fur Opferkult und Kannibalismus. Eine Deutung, die sich heute nicht mehr auf- 

rechterhalten laEt, denn eindeutige Spuren, die auf Anthropophagie hinweisen, finden 

sich an den Knochen nicht. Dennoch behalt der Befund seine Sonderstellung im Bestat- 

tungsbrauch der Linienbandkeramik, denn u. a. ist noch nicht geklart, warum sich dort 

anhand der Skelettreste unter den mind. 41 Individuen uberwiegend Kinder und 

Jugendliche (63%) identifizieren lieEen, wahrend bei den Erwachsenen (37%) ein deutli- 

ches Ubergewicht zugunsten der Frauen zu verzeichnen ist (zusammenfassend 

Orschiedt 1999, 164 -178; 278-280).

Ein weiterer Fund menschlicher Uberreste wurde auf dem Hbhlenvorplatz des Hanseles 

Hohl bei Fronhofen, Ldkr. Dillingen, gemacht. Dort fanden sich stark fragmentierte Kno

chen, die auf eine Zahl von mind, zehn Individuen hindeuten. Die auch hier vorge- 

brachte Interpretation von Kannibalismus konnte bei einer Neuuntersuchung nicht be- 

statigt werden, vielmehr ergaben sich einige Hinweise auf dort erfolgte Primar- oder
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Sekundarbestattungen mit z.T. starken Verlagerungen und Storungen des Befundes (zu- 

sammenfassend Orschiedt 1999,152-157; 271-273).

Anscheinend wurden Menschen aber auch in Siedlungen sekundarbestattet oder in 

anderem Rahmen doit wenigstens in Teilen niedergelegt. Der ebenfalls als Massengrab 

angesprochene Refund von Wiesbaden-Erbenheim erbrachte im oberen Drittel einer haus- 

begleitenden Langsgrube (Grube 46) die fragmentierten Uberreste von mind, neun Indi- 

viduen. Im Gegensatz zu den sieben Einzelbestattungen, die ebenfalls in Grube 46 angelegt 

wurden, fanden sich die als Grab 6 angesprochenen Knochen nicht mehr im anatomischen 

Verband. Sie waren vielmehr regellos in der Grube deponiert, mit einem Ubergewicht 

der Knochen der rechten Korperseite. Auffallend ist auch, dab die kleineren Knochen 

des Skeletts gegeniiber den robusteren und grblseren Partien von Schadel und Langkno- 

chen deutlich unterreprasentiert sind. Da sich keine Schnittspuren fanden, die auf eine 

Entfleischung oder Zerteilung der Individuen hindeuten, ist die Interpretation von Sekun

darbestattungen bereits skelettierter Individuen einleuchtender als der auch hier zuerst 

vermutete Kannibalismus (zusammenfassend Orschiedt 1999,158-163; 274-277).

In Zauschwitz, Ldkr. Leipziger Land, fanden sich mehrere Siedlungsgruben der Linien- 

bandkeramik und der Bronzezeit mit menschlichen Knochenresten (Coblenz 1962; Hoff

mann 1971; Grimm 1991). Aus der sog. Schiittgrube barg man neben Keramikscherben, 

Tierknochen und Steingeraten die fragmentierten Reste von mind, sechs Individuen, bei 

denen die Knochen des Hinterhauptes grbEtenteils Brandspuren aufwiesen. Die Inter

pretation der Untersucher sieht die Knochenfunde als Reste von Opfermahlzeiten, da 

sich auch in den umliegenden Gruben menschliche Knochenfragmente fanden. Jedoch 

konnte eine teilweise Untersuchung des Knochenmaterials durch einen anderen Bear- 

beiter dies nicht bestatigen, so dafi auch hier eine Form von Sekundarbestattung wahr- 

scheinlicher erscheint (Orschiedt 1999, 73 f.).

Akzeptiert man diese Befunde als Belege filr stattgefundene Sekundarbestattungen, 

dann kann man solches auch filr einen Grofiteil der menschlichen Skelettfunde aus dem 

Grabenwerk von Herxheim, Ldkr. Siidliche WeinstraEe, annehmen. Hier fanden sich in 

den bisher ergrabenen Teilen der Graben die Reste von mind. 447 Individuen, wobei hal- 

bierte Kiefer, disartikulierte Skelette, Ansammlungen von Schadelkalotten und andere 

Formen abnormer Lage neben einigen wenigen regularen Bestattungen vorkamen 

(Haidle/Orschiedt 2001). Tierknochen finden sich oft mit den menschlichen Resten ver- 

gesellschaftet, z.T. sind tierische Reste aber auch depotartig niedergelegt. VerbiR an den 

menschlichen Knochen ist nur in einem sehr geringen Umfang nachzuweisen, dagegen 

finden sich eine Anzahl von Schnittspuren, Spiralfrakturen und Zurichtungsspuren an 

menschlichen Schadelkalotten. Eindeutige Spuren von tbdlicher perimortaler Gewalt- 

einwirkung wurden bisher nicht festgestellt, so dab sich der Eindruck ergibt, dab sich 

hier eine rituelle Form der Totenbehandlung manifestiert, die im Kontext der Linien- 

bandkeramik in diesem Umfang bisher einzigartig ist. Ob es sich beim Grabenwerk von 

Herxheim also um einen fiber einen langeren Zeitraum genutzten Bestattungsplatz han- 

delt oder eine krisenhafte Einzelsituation vorlag, wird die weitere Forschung klaren helfen.

Etwas eindeutiger ist die Situation der bekannten linienbandkeramischen Fundplatze 

von Talheim und Schletz. Die dort vorgefundenen abnorm gelagerten Skelette und Ske- 

letteile sind nach Meinung der Bearbeiter das Resultat gewalttatiger Handlungen, denen 

jeweils eine komplette Siedlungsgruppe zum Opfer fiel.
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In Schletz fanden sich die Reste von 67 Individuen in Form von Teilskeletten und ein- 

zelnen Schadeln auf der Sohle eines ovalen Grabensystems. Regulare Bestattungen wur- 

den bislang nicht angetroffen. Nach eingehender Untersuchung fanden sich an alien 

Individuen Spuren von traumatischer Gewalteinwirkung und von TierverbiE. Demnach 

lagen die Leichen nach dem angenommenen Massaker eine gewisse Zeit fur Karnivoren 

offen zuganglich, bis sie im Graben von Sediment bedeckt wurden (Teschler-Nicola u. a. 

1996, 9; Teschler-Nicola u. a. 1999,438 ff.).

Im Massengrab von Talheim fanden sich die Uberreste von mind. 34 regellos depo- 

nierten Individuen, von denen 18 perimortale Schadelverletzungen aufwiesen. Die bei- 

gabenlosen Skelette lagen ineinander verschachtelt in einer einzelnen Grube, was von 

den Untersuchern als Hinweis auf eine schnelle Beseitigung der Toten ohne regulare 

Begrabnisriten gedeutet wurde (Wahl/Konig 1987, 71 ff.).

SchlieElich sollen noch die Skelettfunde aus den Grabenabschnitten der linienbandke- 

ramischen Siedlung von Menneville (Derriere le Village) angefiihrt werden. Dort traf man 

in drei Abschnitten elf z. T. stark gestorte Kinderskelette an, die sich hinsichtlich ihrer Lage 

deutlich von den regularen Bestattungen dieses Fundplatzes unterschieden. Die toten Kin

der wurden hier uber mehrere Meter verstreut in kleinen Gruppen von zwei bis drei Indi

viduen niedergelegt, wahrscheinlich grbEtenteils in abnormer Lage (Guichard 1996,147).

Somit erscheinen die beiden letztgenannten Fundorte (Talheim und Menneville) dem 

Massengrab von Wiederstedt am ahnlichsten, da es sich bei alien drei Fundkomplexen 

um eine hdhere Anzahl von abnorm gelagerten Individuen auf engem Raum handelt, die 

wenigstens z.T. im anatomischen Verband angetroffen wurden. Daher soli sich hier ein 

kurzer Vergleich dieser drei Skelettkollektive anschlieEen.

Ein Vergleich

Den drei bandkeramischen Komplexen Talheim, Menneville und Wiederstedt ist 

gemeinsam, daE sich dort jeweils in belegter oder angenommener Siedlungsnahe eine 

Anzahl von abnorm gelagerten Individuen fand, die nicht in individuellen eigentlichen 

Grabgruben, sondern in bereits bestehenden oder dafiir angelegten Gruben oder Graben

abschnitten kollektiv deponiert wurden.

In Talheim und Wiederstedt scheinen zumindest die direkt auf der Grubensohle 

angetroffenen Individuen dorthin gelegt worden zu sein (Wahl/Kbnig 1987, 71), evtl. 

wurden die Leichen auch von einer sich in der Grube befindlichen Person etwas zurecht- 

geriickt, denn zumindest Individuum 14 und ganz besonders Individuum 7 aus Wieder

stedt erinnern in ihrer Lage an regulare Bestattungen. Die Kbrperhaltung der restlichen 

Individuen in beiden Massengrabern ist dagegen mit einem simplen Hineinwerfen der 

Toten in die Grube zu erklaren, wie es auch fur die vollstandigeren Individuen aus Men

neville der Fall gewesen zu sein scheint.

Sichere FraEspuren von Tieren, wie sie bei den Skeletten aus Schletz haufig zu beob- 

achten waren, wurden an den Knochen der drei Fundstellen nicht nachgewiesen. Daher 

scheint es sicher, daE die Individuen bereits kurze Zeit nach ihrem Tod in die Gruben 

gelangten und fur Karnivoren nicht mehr zuganglich waren. Eine gleichzeitige Deponie- 

rung der Leichen als Folge eines einzelnen Ereignisses kann durch die verschachtelte Lage

festltut fQr Ur- und Fruhgeschlchte

an der Universitat

Heidelberg
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der Skelette in den Massengrabern von Talheim und Wiederstedt als sicher angenommen 

werden, in Menneville nehmen die Bearbeiter dies ebenfalls an (Guichard 1996,152).

Dieses auslbsende Ereignis ist zumindest in Talheim dank der detaillierten anthropo- 

logisch-traumatologischen Bearbeitung der Skelette wenigstens z.T. geklart, wenn auch 

die eigentliche Ursache des dort nachgewiesenen Massakers unklar bleibt. Aufgrund der 

demographischen Zusammensetzung der Opfer nehmen die Untersucher an, dab eine 

komplette Siedlungsgemeinschaft das Opfer eines Uberfalls wurde, dem sie kaum Gegen- 

wehr entgegenzusetzen vermochte (Wahl/Kdnig 1987,179). Alternative Erklarungen, wie 

z, B. eine Form von Opferung der Individuen wurden zwar angesprochen, jedoch als 

unwahrscheinlich zuriickgewiesen (Wahl/Kdnig T987,185). Dies wurde an anderer Stelle 

als unzulassige Einschrankung kritisiert und im Titel desselben Aufsatzes in Form einer 

Frage wieder aufgegriffen (Narr 1993).

Als mbgliche Erklarung fur die Situation in Menneville ziehen die Bearbeiter neben 

einer Epidemie ebenfalls die Mbglichkeit einer rituellen Opferung der Kinder in Betracht 

(Guichard 1996,153; vgl. auch Spatz 1998,16). Im Gegensatz zu Talheim und Wieder

stedt fanden sich dort aber Hinweise auf mbgliche Begrabnisriten u. a. in Form von 

Holzkohleschichten und Grabmarkierungen mit Rinderschiideln (Farruggia 1996,146). 

Danach scheint hier, wie in Herxheim, u. U. ein weiterer Aspekt der Totenbehandlung fab- 

bar zu sein, der in der Linienbandkeramik bisher keine weitere Parallele findet.

Diskussion

Spekulationen finden sich in der Literatur mehrfach, wenn es um die Frage des Bestat- 

tungswesens in der Linienbandkeramik geht. Veranschaulichen labt sich dies anhand der 

Siedlungsbestattungen, zu denen im weitesten Sinne auch die Massengraber in Siedlungs- 

gruben gehbren. Zum einen lassen sich Interpretationen finden, die einen relativ hohen 

Sozialstatus der in den Siedlungen Bestatteten nahelegen (Orschiedt 1998, 37), anderer- 

seits werden diese Bestattungen mit einem geringen Status innerhalb der Gemeinschaft in 

Verbindung gebracht (Veit 1996, 305). Kontrare Interpretationsmbglichkeiten liegen auch 

fur die Stellung von uberdurchschnittlich alten Individuen innerhalb der Gemeinschaft 

vor. Einmal wird vermutet, dab ein hohes Alter eine Person suspekt machte, was sich tiber 

den Tod hinaus in der Bestattungsform niederschlagen kbnnte12. Andererseits wird der 

mit vorgeriicktem Alter assoziierte reiche Erfahrungsschatz einer Person als plausibler 

Grund fur eine positiv motivierte Sonderbehandlung angesehen (Orschiedt 1998, 69).

Ein weiterer Aspekt, der sich einer simplen Interpretation entzieht, ist der der Toten- 

furcht. Diese Angst vor sog. gefahrlichen Toten, die je nach Kultur anders definiert wer

den, soil sich manchmal in der Bestattungsform zeigen. So geht man im Allgemeinen 

davon aus, dab durch verschiedenartige Manipulationen am Toten im Grab dieser daran 

gehindert werden sollte, die Lebenden in irgendeiner Form heimzusuchen (Peschel 

1992, dort viele Beispiele). Als Beispiel soil hier eine Bestattung aus Ahlsdorf, Ldkr. Mans- 

felder Land, erwahnt werden. Dem Toten wurde ein Knochenpfriem in die Halswirbel- 

saule eingefuhrt, was als Arretierung des Kopfes gedeutet wird (Schafberg 1996). Der Kopf

12 Peschel 1992, 245. Allerdings lehnt die Autorin die 

vorgebrachte These selbst als unwahrscheinlich ab.
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lag in diesem Faile nicht wie bei einer Hockerbestattung iiblich in derselben Richtung wie 

die angewinkelten Beine, sondern dieser entgegengesetzt. Diese intentionelle Sonder- 

behandlung des Toten lafit sich demnach in den Kontext der Totenfurcht einordnen.

Wie fiigt sich nun das Massengrab von Wiederstedt in das Mosaik der Bestattungssitten 

der Linienbandkeramik ein? Ob Totenfurcht hier eine Rolle gespielt hat, la£t sich mangels 

konkreter Hinweise nicht entscheiden. Die regellose Lage der Toten laEt dies zumindest 

aber mbglich erscheinen. Die Altersverteilung der Toten spiegelt nicht das Abbild einer 

funktionalen Population wider, wie dies in Talheim der Fall war (s. o.). Auffallend sind die 

vielen jungen Individuen, denen nur zwei Erwachsene gegeniiberstehen. Allerdings ist die 

Altersverteilung der Kinder und Jugendlichen auch nicht so gleichfbrmig wie in Menne- 

ville (Abb. 14). Riiumt man den o. g. Vermutungen fur rituelle Opferhandlungen in den 

Graben von Menneville eine gewisse Plausibilitat ein, dann kdnnte dies auch als eine Erkla- 

rung fur die relativ homogene Altersstruktur der Kinder dort dienen. Die andersgeartete 

Altersverteilung der Toten aus Wiederstedt, mit einem deutlichen Schwerpunkt von Ver- 

tretern der Altersstufe infans II, wiirde in diesem Sinne gegen gleichartige Opferhandlum 

gen sprechen. Entsprechende archaologische Hinweise fehlen, diese kbnnten durch die 

Stbrungen im oberen Bereich des Massengrabes aber auch verschwunden sein.

Spuren gewaltsamen Geschehens liehen sich an den Skeletten nicht nachweisen, was 

eine mit Talheim oder Schletz vergleichbare Situation hbchst unwahrscheinlich macht. 

Allerdings ist die Abwesenheit derartiger Spuren kein Beweis dafiir, daE die Individuen

Vergleich der Altersverteilung subadulter Individuen

Abb. 14 Vergleich der anthropologisch bestimmten Altersverteilung (in Jahren) der subadulten Individuen 

aus Wiederstedt (WS) und Menneville (MV). Angaben fur Menneville nach Guichard 1996.
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nicht doch gewaltsam ums Leben gekommen sein kbnnten13. Allen Spekulationen hin- 

sichtlich einer intentionellen Tdtung, sei es nun Opferung, Totenfolge oder dergleichen, 

fehlt somit ebenfalls jegliche Grundlage.

Ausgehend von den verfiigbaren Fakten war vermutlich ein einzelnes ungliicksarti- 

ges Ereignis der Auslbser fur die Anlage des vorangehend beschriebenen Massengrabs. 

Der gleichzeitige Verlust von zehn grbEtenteils subadulten Mitgliedern hatte ohne Zwei- 

fel einen groEen Effekt auf die verbliebenen Mitglieder der Gemeinschaft. Diese Ausnah- 

mesituation mag fur sich gesehen schon eine ausreichende Erklarung fur die angetrof- 

fene regellose Lage der Individuen gewesen sein, ohne sichtbare Spuren einer intentio

nellen Bestattung wie eingangs definiert. Die Nutzung einer bestehenden Siedlungsgrube 

zur Aufnahme der Leichen mag ein Ausdruck des Wunsches oder der Notwendigkeit ge

wesen sein, die Toten so schnell wie mbglich zu beseitigen.

Mbgliche Todesursachen der zehn Individuen sind vielfaltig und umfassen als wahr- 

scheinlichste Ereignisse neben einer Epidemic auch andere Unglucke wie Rauchvergif- 

tung oder Naturkatastrophen. Auffallend ist, dab die Schadel der beiden erwachsenen 

Individuen einen aktiven Entziindungsherd aufweisen. FaEt man die Individuen aus 

Talheim als Abbild einer aus dem Leben gegriffenen Population auf (Wahl/Kbnig 1987, 

76), so fallt auf, daE dort nur ein Fall eines periapikalen Prozesses nachgewiesen werden 

konnte (Wahl/Kbnig 1987,101). Es mag also sein, daE die Toten aus Wiederstedt hin- 

sichtlich schwacher oder geschwachter kbrperlicher Abwehrlage gegeniiber Krankheits- 

erregern selektiert waren und somit die Opfer einer epidemischen Erkrankung darstel- 

len. Eine endgiiltige Klarung der Umstande, die zur Anlage des Massengrabs ftihrten, ist 

wahrscheinlich unmbglich, jedoch zeigt sich hier ein weiterer Aspekt der Totenbehand- 

lung in der weit verbreiteten linienbandkeramischen Kultur, der sich zwar an bekannte 

Befunde anlehnt, sich aber auch deutlich von diesen unterscheidet. Der Umgang mit 

dem Tod in der Linienbandkeramik wird mittlerweile durch unterschiedlichste nachge- 

wiesene Praktiken dokumentiert, die zu einem groEen Teil sicher religibs motiviert 

waren, z.T. aber auch, wie in diesem Fall wahrscheinlich, teilweise oder vollstandig 

praktische Griinde batten.

Zusammenfassung

Wahrend einer Notbergung wurde in Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder Land, unterhalb 

eines neuzeitlichen Friedhofs eine prahistorische Siedlungsgrube entdeckt, die sekun- 

dar als Massengrab diente. Funde aus der Verfiillung datieren die Grube in die mittlere 

bis jtingere Linienbandkeramik. Die Skelette von zehn Individuen wurden aus diesem 

Massengrab geborgen. Die Toten lagen regellos in der Grube, ohne erkennbare Anzei- 

chen einer Bestattungsabsicht. Beigaben oder Trachtbestandteile wurden nicht nachge

wiesen. Die geborgenen Funde lassen sich durchweg als Siedlungsabfall ansprechen. Die 

Ergebnisse der anthropologischen Untersuchung hinsichtlich Alter, Geschlecht, Patholo- 

gien und weiterer Besonderheiten werden ausfiihrlich dargestellt. Auffalligstes Merkmal

13 Auch in Talheim zeigen nicht alle Individuen oste- 

ologisch nachweisbare Spuren von perimortaler 

Gewalteinwirkung.
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ist die Altersstruktur der Toten, da acht subadulten Individuen nur zwei Erwachsene 

gegenuberstehen. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod oder Tierverbifi lieben sich an 

den Knochen nicht finden. Hinsichtlich einer mbglichen Interpretation wird der Befund 

in den Kontext der bekannten Bestattungssitten der Linienbandkeramik eingeordnet 

sowie eingehender mit den Befunden von Talheim und Menneville verglichen. Eine ab- 

schliehende Deutung des Befundes gestaltet sich schwierig, ein einzelnes Ereignis in 

Form einer Epidemie, einer Naturkatastrophe o. a. erscheint jedoch als wahrscheinlichster 

Grund fur die Anlage des Massengrabs.

Summary14

The mass grave from Wiederstedt, District Mansfelder Land. Evaluation and thoughts 

to its significance in the context of the Linear Pottery Culture

A neolithic mass grave containing the skeletal remains of ten individuals was found 

beneath an 18th century graveyard in Wiederstedt, District Mansfelder Land. No grave 

goods or personal ornaments were found. The presence of pottery sherds and animal 

bones typical of settlement refuse suggests the bodies were deposited in an existing open 

rubbish pit. The ten corpses seem to have been deposited at the same time with no sem

blance of the normal burial rites associated with the Linienbandkeramik (Linear Pottery 

Culture). This paper presents the results of a detailed anthropological analysis of the ske

letal material. The most noticeable aspect of the skeletal assemblage is the age structure, 

with eight subadult and only two adult individuals represented. The skeletons show no 

traces of traumatic injury nor gnaw marks. The mass grave of Wiederstedt is compared 

to the known forms of burial of the Linienbandkeramik, especially the sites of Talheim 

and Menneville. The most probable explanation for the mass grave appears to be a single 

catastrophic event, such as an epidemic or natural disaster.

Katalog der Funde aus Befund 14 (ohne menschliches Skelettmaterial)

Funde bei Anlage des 1. Planums (Zugehbrigkeit zu Befund 14 ist nicht gesichert) 

HK-Nr. 2001 '.2341

a) 1 grobe bandkeramische Randscherbe, wohl mit Fingerkuppeneindrucken unterhalb 

des Randes

b) 1 sehr grobe gerauhte Randscherbe mit kraftigen Fingerkuppeneindrucken auf der 

Randinnenseite

c) 1 grobe bandkeramische Randscherbe mit abgeplatteter Warze unterhalb des Randes

d) 3 kleine Randscherben bandkeramischer Machart

e) 5 Wandungsscherben mit stich- bzw. stichreihengefulltem Linienband

f) 8 Wandungsscherben mit Ritzlinien einer Linienbandverzierung

g) 1 Wandungsscherbe mit Besenstrich

14 Fiir die sprachliche Verbesserung der englischen

Zusammenfassung sei Deann Muller herzlich 

gedankt.
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h) 1 Bruchstiick einer abgeschliffenen zapfenfbrmigen GefaEhandhabe

i) 39 Wandungsscherben, bis auf zwei mit gerauhter Oberflache alle bandkeramischer 

Machart

k) 1 Bodenansatzscherbe

l) 3 Stuck Lehmbewurf

m) 1 eiserner Nagel

n) 1 kleines Silextriimmerstiick

Funde aus dem Bereich der Skelette (1.-4. Planum) HK-Nr. 2001: 2342

a) 1 Randscherbe von einem Kumpf mit Warze unterhalb des Randes und Fingernagel- 

kerben, grobe Schiefermagerung, auEen braunrot, innen schwarzbraun, lag unter 

dem rechten Schulterblatt von Individuum Nr. 14 (Abb. 9, 1)

b) 1 Wandungsscherbe mit einer mit Einstichen gefiillten Linienbandverzierung, dun- 

kelgrau, lag unmittelbar nbrdlich der Wirbelsaule des Individuums Nr. 3 (Abb. 9, 2)

c) 1 Wandungsscherbe mit Ritzlinien, hellgrau, lag im Bereich von Individuum Nr. 3 

(Abb. 9, 3)

d) 1 Wandungsscherbe mit Ritzlinie, grauschwarz (Abb. 9,4)

e) 7 Wandungsscherben bandkeramischer Machart

f) 5 kleine Stiicke Lehmbewurf

g) 1 Quarzitbruchstuck, eine Seite wohl abgeschliffen

h) 1 vermutlich unbearbeiteter Kalkstein, lag unter dem Schadel des Individuums 13

i) 1 Silexabschlag, rechtslateral mit Glanzpatina, L.: 3,6 cm, lag unter Individuum Nr. 5 

(Abb. 9, 5)

k) 1 kleiner Silexabschlag

l) 1 kleiner Knochenpfriem, L.: 6,0 cm, lag in der Nahe des linken FuEes von 

Individuum Nr. 10 (Abb. 9, 6)

m) 3 Tierknochenbruchstiicke, bei Skelett Nr. 1:

1 rechtes orales Mandibula-Fragment (Diastema mit Foramen mentale) vom Rind;

1 rechtes Ulna-Fragment von Schaf/Ziege, Olecranon fehlt (d. h. noch nicht erwachsen);

1 Halswirbel ohne Epiphysen von Schaf/Ziege

n) 1 rechtes proximales Humerus-Fragment vom Rind, Epiphyse wohl noch nicht ver- 

wachsen, zwischen Humerus von Skelett 5 und linker Tibia von Skelett 1

Funde unterhalb der Skelette (4. Planum bis Grubensohle) HK-Nr. 2001 '.2343

a) 1 Wandungsscherbe mit Innenverzierung (Linienband ?), dunkelbraungrau (Abb. 9,9)

b) 1 Wandungsscherbe mit Teil einer Linienbandverzierung, grau bis graubraun

(Abb. 9, 7)

c) 3 Wandungsscherben mit Ritzlinien

d) 7 Wandungsscherben bandkeramischer Machart

e) 4 Stuck Lehmbewurf

f) etwas Rbtel

g) 1 Bruchstiick eines klingenformigen Abschlages, Basalende fehlt, L.: 4,3 cm 

(Abb. 9, 8)
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h) 1 linkes Calcaneus-Fragment vom Rind, teilweise kalziniert, Fundnr. 19

i) 1 linkes distales Humerusfragment vom Rind, Fundnr. 20

k) 2 Tierknochenbruchstticke vom Rind, Fundnr. 22:

1 linkes Schadel-Fragment (Frontale) mit Hornzapfenbasis, wohl jtingerer Stier;

1 rechtes Os carpi intermedium, verkohlt

l) 2 Tierknochenbruchstticke vom Rind, aus NO-Viertel:

1 loses rechtes proximales Tibia-Epiphysen-Fragment;

1 Fragment der cranialen Gelenkflache des Atlas

m) 1 Schadelfragment (Orbitalregion des Frontale) vom Rind, aus SW-Viertel

n) 2 Tierknochenbruchstticke vom Rind, aus NW-Viertel:

1 rechtes Mandibula-Fragment (Processus articularis);

1 rechtes proximales Femur-Epiphysen-Fragment (Caput femoris einer noch 

losen Epiphyse)

o) 10 Tierknochen- bzw. -zahnfragmente:

1 Hirnschadelfragment vom Rind;

1 linkes Mandibula-Fragment vom Rind (Processus muscularis), kreidig-weiE gegliiht;

1 Incisivus-Fragment (Krone) vom Rind;

1 lose rechte proximale Tibia-Epiphyse vom Rind, mit frischen Defekten;

1 zweite Phalanx vom Rind;

1 unterer linker 2. Molar von Schaf/Ziege;

1 Halswirbel ohne Epiphysen von Schaf/Ziege;

1 unterer rechter 1. Incisivus vom Schwein;

1 Fragment eines 3. (unteren ?) Molaren vom Schwein, noch nicht vbllig geschoben;

1 unterer rechter 2. Pramolar, vermutlich vom Rothirsch

Katalog der menschlichen Skelettfunde aus Befund 1411

Die Geschlechtsbestimmung der Individuen erfolgte anhand der gangigen morphologi- 

schen Kriterien von Becken und Schadel. Die Altersbestimmung der subadulten Indivi

duen erfolgte nach dem Muster des Zahndurchbruchs (Ubelaker 1978, 112f.), der Lange 

der Langknochen (Stloukal/Hanakova 1978) sowie dem SchluE der Epiphysenfugen (Szil- 

vassy 1988,424) und ansonsten anhand der Zahnabrasion (Brothwell 1981,72). Die Kbr- 

perhbhenschatzung wurde nach den entsprechenden Formein durchgefiihrt (Bach 1965; 

Breitinger 1938). Die Ansprache der einzelnen Zahne folgt dem internationalen Zahn- 

schema der FDI (Federation Dentaire Internationale, s. Schumacher/Gente 1995,19).

Durch die schwierige Situation bei der Auffindung wurden bei der Einschatzung der 

Reprasentativitat nur die grbEeren Skelettelemente wie Schadel, Becken und Langkno

chen herangezogen. Viele kleinere Elemente wie z. B. Hand- und FuEknochen konnten 

keinem Individuum sicher zugeordnet werden, diese blieben nach einer ersten Durch- 

sicht bei der weiteren Analyse unberticksichtigt. Als Pathologien werden alle Anzeichen 

krankhafter Veranderungen am Knochen aufgefaEt, unter Besonderheiten werden epi- 

genetische Merkmale und anatomische Varianten aufgeftihrt (z. B. Hauser/De Stefano

15 Dem Landesamt fur Denkmalpflege und Archaolo- Dr. R. Schafberg, sei fur die wertvolle Unterstiit- 

gie, Sachsen-Anhalt, ganz besonders Frau zung bei der osteologischen Auswertung gedankt.
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1989), aber auch anderweitige Auffalligkeiten. Unter Lage wird die Position des Skeletts 

in der Grube beschrieben, unter Beziehung zu anderen Skeletten werden die nach den 

Grabungsdokumentationen offensichtlichsten Kontakte zweier oder mehrerer Indivi- 

duen verstanden.

Fo.:

Bef.:

Fst.:

Fu.:

Erh.:

Fnr.:

Ges.: 

Alter: 

Khs.:

Repr.:

Path.: 

Bes.: 

Lage:

Bez.:

Fnr.:

Ges.: 

Alter: 

Khs.:

Wiederstedt, Ldkr. Mansfelder 

Land; Ortsteil Unterwiederstedt 

14 - runde Grube mit zehn regellos 

deponierten beigabenlosen Skelet

ten verschiedener Altersstufen, 

Abfallschicht auf Grubensohle, 

linienbandkeramische Scherben in 

der Grubenverfiillung 

Feuerwehr ( TK 25-4335; RW 

4467800; HW 5726070) 

Notbergung 09.-16.01.1998 unter 

Leitung von O. Kiirbis (Landesamt 

fur Denkmalpflege und Archaologie 

Sachsen-Anhalt) 

insgesamt gut, mit Wurzelspuren 

und z. T. starker Versinterung der 

Knochen

1 (HK-Nr. 2001: 2330) (Abb. 15) 

unbestimmt

infans II (ca. 7-10 J.) 

n. d.

relativ vollstandig; Schadel und 

linker Unterarm fehlen (Storung) 

keine erkennbar 

keine erkennbar

Skelett lag in Bauchlage iiber alien 

anderen Skeletten, Kopf nach O, 

Kdrperachse nach W und Beine 

relativ gestreckt nach WNW 

gerichtet; rechter Oberarm nach S, 

rechter Unterarm angewinkelt 

nach NO weisend; linker Oberarm 

zeigte nach NO.

Oberschenkel lagen iiber dem rech- 

tem Oberarm von 3 und dem lin- 

kem Unterarm von 5; Brustbe- 

reich lag fiber dem Lendenbereich 

von 10 und dem linken Unter- 

schenkel von 7.

3 (HK-Nr. 2001: 2331) (Abb. 16) 

eher weiblich

infans II/juvenil (ca. 12-15 J.) 

n. d.

Abb. 15 Skelettschema von Individuum 1. Die erhal- 

tenen Elemente sind grau markiert.

Repr.: relativ vollstandig; Schadel und

Unterschenkel fehlen (Stdrungen)

Path.: keine erkennbar

Bes.: Tuberositas deltoidea an beiden

Oberarmen stark ausgepragt; 

Trochanter tertius an beiden Ober- 

schenkeln; Fossa hypotrochanterica 

an beiden Oberschenkeln

Lage: Skelett lag in Riickenlage im SW

der Grube, Kopf nach SO, Kdrper

achse nach NW, Beine relativ 

gestreckt nach W weisend; rechter 

Oberarm wies nach NNW, linker 

Oberarm nach WSW, linker Unter

arm nach SSO. Der linke Arm lag 

ansteigend zum siidlichen Gruben- 

rand, die linke Hand direkt an der 

Grenze der Grubenverfarbung.

Bez.: Brustbereich lag direkt fiber dem
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Abb. 16 Skelettschema von Individuum 3. Die erhal- 

tenen Elemente sind grau markiert.

Abb. 17 Skelettschema von Individuum 5. Die erhal- 

tenen Elemente sind grau markiert.

Schadel von 6 und dem linken 

Unterarm von 5, der rechte Arm 

unter den Oberschenkeln von 1 und 

uber dem linken Unterarm von 5.

Fnr.: 5 (HK-Nr. 2001: 2332) (Abb. 17)

Ges.: mannlich Fnr.:

Alter: adult (ca. 18-25 J.) Ges.:

Khs.: ca. 169 cm Alter:

Repr.: relativ vollstandig; rechter Ober- Khs.:

arm und beide Unterschenkel Repr.:

fehlen (Stoning)

Path.: periapikaler Abszel? an Zahn 11

Bes.: Zahne 12, 22 zeigen eine Invagina- Path.:

tion; Tuberositas deltoidea ist am 

linken Oberarm stark ausgepragt

Lage: Skelett lag auf der linken Korper-

seite im NO der Grube, Kopf nach Bes.: 

SO, Blick nach SW, Korperachse

nach NW, Oberschenkel nach SW 

weisend. Der linke Arm war nach

SW ausgestreckt. Lage:

Bez.: linker Unterarm lag unter den

Oberschenkeln von 1 und dem

Brustbereich von 3. Das Becken lag 

dorsal der linken Schadelseiten- 

wand von 7 an, z. T. auch darauf. 

Die Oberschenkel lagen distal uber 

den Unterschenkeln von 6.

6 (HK-Nr. 2001: 2333) (Abb. 18) 

unbestimmt

infans II (ca. 8-11 J.) 

n. d.

relativ vollstandig; linker Unter

arm und beide Unterschenkel feh

len (Stbrung)

leichte Porositaten auf dem Hinter- 

hauptsbein (beginnende Cribra 

cranii ?) und beginnende Cribra 

orbitalia rechts

Zahnweitstand; leichte Invagina

tion von Zahn 22; Fossa hypotro- 

chanterica an beiden Oberschen

keln stark ausgepragt

Skelett lag in Riickenlage im W der 

Grube, Kopf nach SO, Blick nach 

NO, Oberschenkel distal iiberein-
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Abb. 18 Skelettschema von Individuum 6. Die erhal- 

tenen Elemente sind grau markiert.

Abb. 19 Skelettschema von Individuum 7. Die erhal- 

tenen Elemente sind grau markiert.

andergeschlagen und gestreckt ent

lang der Korperachse nach NW 

weisend, rechter Arm ausgestreckt 

parallel zum Korper nach NNW.

Bez.: Kopf lag direkt unter dem Brustbe-

reich von 3 und dem linken Unter- Bes.: 

arm von 5; rechter Unterarm und 

rechte Beckenhalfte lagen direkt auf 

der rechten Schiidelseite von 11.

Path.:

Lage:

7 (HK-Nr. 2001: 2334) (Abb. 19) 

weiblich

matur (ca. 35-45 J.)

ca. 156 cm

relativ vollstandig; rechte Becken

halfte fehlt ganz, die linke zum 

grdhtenTeil (Stbrung)

intravitaler Verlust der Zahne 17, 

46; parodontotische Veranderun- 

gen an alien Alveolarsaumen;

Zahnstein an den Zahnen 16, 26, 

27; periapikaler Abszeh an Zahn 

26 mit freiliegender Wurzel; Sinu

sitis maxillaris rechts; Schmelzhy-

F nr.:

Ges.: 

Alter: 

Khs.:

Repr.:

poplasien an den Zahnen 33, 34, 

35; verknbcherte Bandansatzstel- 

len an rechter Kniescheibe, beiden 

Fersenbeinen und distalem linken 

Wadenbein

Starke Zahnabrasion; Zahn 23 

nicht durchgebrochen aber im Kie

fer sichtbar, verbunden mit Milch- 

zahnpersistenz; kraftiges Nacken- 

muskelfeld; Tuberositas 

pterygoidea stark ausgepragt; 

Tuberositas deltoidea an beiden 

Oberarmen stark ausgepragt; 

Ansatzstelle des Ligamentum cos- 

toclaviculare an linkem Schliissel- 

bein deutlich starker ausgepragt; 

akzessorische Foramina infraorbi- 

talia; Hockfacetten an distalen 

Schienbeinen; Brandspur an rech- 

tem Schienbein

Skelett lag in rechter Seiten- bis 

Bauchlage im NO der Grube, Kopf 

nach NW, Blick nach unten in das 

Erdreich, Korperachse grob nach
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Abb. 21 Skelettschema von Individuum 10. Die erhal- 

tenen Elemente sind grau markiert.

Abb. 22 Skelettschema von Individuum n. Die erhal- 

tenen Elemente sind grau markiert.

region von 7, die Oberschenkel 

iiber dem linken Unterschenkel 

von 11.

Fnr.: 11 (HK-Nr. 2001: 2337) (Abb. 22)

Ges.: unbestimmt

Alter: infans II (ca. 8-10 J.)

Khs.: n. d.

Repr.: relativ vollstandig; rechter Unter

schenkel fehlt (Stbrung)

Path.: Zahnstein an den Zahnen 32, 31,

41, 42; leichte Porositaten auf den 

Nasenbeinen und inferior der 

Spina nasalis anterior

Bes.: Nahtknochen in der Sutura lamb-

doidea; Tuberositas deltoidea beid- 

seitig relativ gut ausgepragt; 

unvollstandiges Foramen supra- 

trochleare am linken Oberarmkno- 

chen; Fossa hypotrochanterica an 

beiden Oberschenkelknochen

Lage: Skelett lag in Bauchlage mittig in

der Grube, Kopf im W, Blick nach 

N, Kbrperachse wies nach O; rech

ter Oberarm wies nach NO, rechter 

Unterarm nach N, linker Oberarm 

nach S. Der rechte Oberschenkel 

wies nach O, der linke nach SO, der 

linke Unterschenkel nach S.

Bez.: Kopf lag unter rechtem Unterarm

und rechter Beckenhalfte von 6, 

auf dem Rumpf von 13. Der rechte 

Oberarm erstreckte sich fiber das 

rechte Bein von 14 und der rechte 

Unterarm fiber den linken Arm 

von 7. Das Becken lag fiber dem 

rechten Knie von 7, das linke Bein 

unter den Oberschenkeln von 10.

Fnr.: 13 (HK-Nr. 2001: 2338) (Abb. 23)

Ges.: unbestimmt

Alter:

Khs.:

Repr.:

Path.:

Bes.:

infans I (ca. 3-4 J.)

n. d.

unvollstandig; beide Arme und 

rechter Unterschenkel fehlen 

keine erkennbar

Nahtknochen in der Sutura 

lambdoidea
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Abb. 23 Skelettschema von Individuum 13. Die erhal- 

tenen Elemente sind grau markiert.

Abb. 24 Skelettschema von Individuum 14. Die erhal- 

tenen Elemente sind grau markiert.

Lage: Lage:

Bez.:

Skelett lag im W der Grube, Kopf 

nach NW weisend.

Kopf lag auf rechtem Unterschen- 

kel von 14 und annahernd unter 

dem linken Oberschenkel von 5.

Fnr.:

Ges.: 

Alter: 

Khs.:

Repr.:

Path.:

Bes.:

14 (HK-Nr. 2001: 2339) (Abb. 24) 

eher weiblich

infans II/juvenil (ca. 12-16 J.) 

n. d.

relativ vollstandig; Schadel fehlt 

bis auf die linke Halfte des Unter- 

kiefers und ein rechtes Oberkiefer- 

fragment (Stoning) 

keine erkennbar

Foramen molare an Zahn 37; Hals- 

rippen beidseitig; Foramen supra- 

trochleare am linken Oberarm;

Fossa hypotrochanterica an beiden 

Oberschenkeln

Bez.:

Skelett lag auf der linken Korper- 

seite am Nordrand der Grube, Kopf 

nach O, Korperachse nach W wei

send. Der rechte Oberarm lag paral

lel zum Korper nach NO, der rechte 

Unterarm angewinkelt nach SW, 

der linke Oberarm teilweise unter 

dem Korper nach W zeigend. Die 

Oberschenkel waren in Richtung 

Korper angezogen und wiesen 

nach SO, der rechte Unterschenkel 

lag parallel zum rechten Ober

schenkel durch starke Anwinke- 

lung im Knie nach NW zeigend. 

Der Rumpf lag entgegengesetzt 

unter dem von 7, mit dem Becken- 

bereich unter dem Gesicht von 7. 

Das rechte Bein lag unter dem rech

ten Arm von 11, der rechte Unter

schenkel distal unter dem Kopf 

von 13.
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Abkiirzungen

Bef. Befund J- Jahre

Bes. Besonderheiten Khs. Korperhohenschatzung

Bez. Beziehung zu anderen Skeletten LDA Landesamt fur Denkmalpflege und

Erh. Erhaltungszustand Archaologie Sachsen-Anhalt

Fnr. Fundnummer n.d. nicht durchgefiihrt

Fo. Fundort Path. Pathologien

Fst. Fundstelle Repr. Reprasentativitat

Fu. Fundumstande

Ges. Geschlecht

HK-Nr. Hauptkatalog-Nummer

Abbildungsnachweis

Abb. 1.3.5.7 0. Kiirbis, LDA

Abb. 2.4.6.9 M. Spring, LDA

Abb. 8.10-13 A. Hbrentrup, LDA 

Abb. 14-24 C. Meyer, Mainz
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