
Die menschlichen Skelettreste von Zorbig, 

Ldkr. Bitterfeld

Renate Schafberg

Die menschlichen Reste aus den Befunden von Zorbig, Ldkr. Bitterfeld, wurden 2000 im 

Sachgebiet Anthropologie des LfA untersucht1. Zwei Graber sind der Baalberger Kultur 

zuzuweisen, ein dritter Befund mit zwei Individuen wird der Aunjetitzer Kultur zugeordnet.

Funde der Baalberger Kultur

Aus den neolithischen Grabern von Zorbig (Befund2 und 7) konnten zwei gut erhaltene 

menschliche Skelette geborgen werden. Das Skelett aus Befund2 (Individuumi, HK-Nr. 

97:25862b) ist nahezu vollstandig und gut reprasentiert, wohingegen das Individuum aus 

Befund 7 (Individuum4, HK-Nr.97:25879b) nur als Teilskelett zur Begutachtung vorlag. 

So konnten weder Schadelteile noch Reste von Halswirbeln nachgewiesen werden. Bei 

diesem Befund aus Zorbig ist eine Stoning der Grabgrube als Ursache anzunehmen2.

Da ein fehlender Schadel nur allzu oft mit Kulthandlungen in Zusammenhang ge- 

bracht wird, sollte in einem solchen Fall zunachst der Erhaltungszustand des Skelettmate- 

rials akribisch gepriift werden. Bei dem Individuum aus Befund 7 beispielsweise zeigen 

die Skelettelemente insgesamt einen guten Erhaltungszustand. Die Oberschenkelkno- 

chen und beide Kniescheiben sind unbeschadigt. Die Unterschenkel und FiiRe beider 

Kbrperseiten liegen dagegen nur noch sehr fragmentarisch vor. Dies ist keine Besonder- 

heit, da das Bodenmilieu, das mit seiner Zusammensetzung mahgeblich fur den Erhalt 

oder die Lyse von Knochensubstanz verantwortlich ist, sehr inhomogen sein kann. Die 

Erhaltungsbedingungen kbnnen bereits auf kleinstem Raum erheblich schwanken 

(M. Kunter 1988,565). Fur das Fehlen eines Schadels mu£ -wie im Befund 7 von Zorbig 

wahrscheinlich- auch die Lyse der Knochensubstanz in Betracht gezogen werden.

1 Die Abgabe des Manuskriptes erfolgte am 

17.05.2001.

Literatur zur Bearbeitung in Auswahl: Brauer 

1988. - Brothwell 1981. - Ferembach u.a. 1979. - 

Kempkes-Grottenthaler 1993. - Sjovold 1988. - 

Stloukal/Hanakova 1978. - Szilvassy 1988.

Zur Befundsituation insgesamt siehe Beitrag 

Hornig in diesem Band, S. 9-27.

2 Nach C. Hornig, LfA, war die Stbrung durch Wiihl- 

tiere im Befund deutlich zu erkennen. Ein Gefab, 

das neben dem Kopf stand, war ebenfalls zerstbrt.
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30 RENATE SCHAFBERG

Abb. ia Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Schadel von Individuum 1 (HK-Nr. 97:25862b) in der Norma frontalis. M. 1:2.

Abb. ib Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Schadel von Individuum 1 (HK-Nr. 97:25862b) in der Norma lateralis. M. 1:2.
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SKELETTRESTE VON ZORBIG 31

Die alteste anthropologische Untersuchung an Individuen der Baalberger Kultur geht 

im mitteldeutschen Raum auf Heberer zuriick3. Seit damals haben jedoch die Bemuhun- 

gen, die Trager dieser Kultur naher zu beschreiben, kaum Fortschritte gemacht. Die Skelett- 

funde stellen sich zwischenzeitlich zwar mit einer gewissen Typenvielfalt dar, jedoch sind 

noch immer keine grundlegenden Aussagen zur Bevblkerung moglich. Als Griinde hierfiir 

sind neben der geringen Anzahl an Skelettfunden insbesondere die bis heute nur spora- 

disch durchgefuhrten anthropologischen Untersuchungen zu nennen. In diesem Sinne ist 

die Untersuchung der Skelettreste von Zorbig als eine Materialvorlage zu verstehen, die 

altere Bearbeitungen anfiihrt, jedoch keine zusammenfassende Auswertung enthalt.

Fur zwei menschliche Skelettfunde, die der Baalberger Kultur zugeschrieben werden, 

liegen 14-C-Datierungen vor, die an dieser Stelle genannt werden sollen: Das Alter der 

Skelettreste aus Quenstedt (Quenstedt [Schalkenburg], HK-Nr. 76:294-2953), Ldkr. Mans- 

felder Land, wird mit 2680 ± 40 v. u. Z. (Bln-2005) angegeben, und das Skelett aus Wei- 

Renfels (Fundplatz 1, Kiesgrube am Eselsweg, HK-Nr.49:500b), Ldkr. Weihenfels, datiert 

um 2685 ± 60 v. u. Z. (Bln-1353) (Behrens 1981,191).

Die Skelettreste aus Zorbig wurden in der Nahe einer Trapezgrabenanlage gefunden, 

wie Hornig bereits ausgefiihrt hat. Und gerade auf die Frage, in welchem Zusammen- 

hang die Graber und die Trapezgraben zu sehen sind, gibt es keine einheitliche Aussage 

(Funke2000). Die zwei Befunde von Obermollern4, Ldkr. Burgenlandkreis, beschreibt 

der Ausgraber, Paul Grimm (1951,196), dagegen als interessanten Beleg fur die Sitte der 

Siedlungsbestattung, denn es handelt sich um Skelette, die auf dem Grund von Gruben 

beigesetzt waren5. Die Skelette von Alsleben, Ldkr. Bernburg, wurden ebenfalls in einer 

Grube beigesetzt6.

Aus bevolkerungsbiologischer Sicht mu£ hinterfragt werden, ob und inwieweit sich die 

Befunde miteinander vergleichen lassen. Ist es iiberhaupt sinnvoll, Skelette aus dem 

Umfeld von Trapezgraben mit denjenigen aus Siedlungsgruben zu einer Bevblkerungs- 

gruppe zusammenzufassen? So merkte schon Vogt in der Bearbeitung der Skelettreste von 

Werben an, daft man nicht annehmen will, daft es sich bei den Skeletten aus Gruben um die 

Uberreste einer fremden Bevblkerung - etwa getbteter Feinde - handelt (Grimm 1987,37).

Bei den Individuen der Baalberger Kultur aus Zorbig handelt es sich um zwei erwach- 

sene Individuen. Das Individuumi (aus Befundz) war etwa im 35.Lebensjahr verstor- 

ben und als sicher mannlich zu bestimmen. Das Skelett ist gut erhalten und nahezu 

vollstandig. Das Individuum hatte einen robusten Korperbau und die rekonstruierte 

KbrpergrbRe kann mit 171cm angegeben werden (Breitinger 1937). Im Vergleich steht 

dieses Individuum jedoch den kleinwiichsigen Individuen von Stemmern, Ldkr. Bbrde- 

kreis, entgegen7. Grimm, der diese Skelettreste untersuchte, gibt die Kbrperhbhe eines Man

nes (Grab22) mit 160cm und die eines vermutlich mannlichen Individuums (Grab 13) 

mit 157cm an (Grimm 1973,116). Diese und andere Befunde bestatigten seinerzeit die

3 Heberer 1938.

4 OT von Mbllern, Fundplatz 19, »Auf den langen 

Ackern«, HK-Nr. 34:8643/6 u. 34:865.

5 Die anthropologische Bearbeitung der Funde

wurde im Rahmen einer Bevolkerungsgeschichte

vorgenommen: Muller 1961.

6 Die anthropologische Untersuchung der Skelett

reste (HK-Nr.87:12231/0) wurde von Holtfreter 

und Bruchhaus vorgenommen:

Dohle u. a. 1992.
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32 RENATE SCHAFBERG

Annahme, die Chochol fur Bdhmen formulierte, daE die Trager der Baalberger Gruppe 

von niedrigem Wuchs und graziler Form sein sollten (Chochol 1969,497). Auch die Vari

ation der Kbrperhbhenschatzung bei eher mannlichen Skelettresten aus Zauschwitz 

beginnt mit 155 cm und endet bei 164 cm (Grimm 1976a). Die KbrpergrbEe der Indivi- 

duen aus Werben, die wiederum von Grimm untersucht wurden, liegt zwischen 154cm 

und 160 cm (Grimm 1987,51). Das bislang grbEte Individuum, das anthropologisch un

tersucht wurde, stammt aus Melchendorf und hat eine geschatzte Kbrperhbhe von 

169 cm (Bach/Bruchhaus 1989,171). Denn auch ein kraftiger junger Mann aus Zwenkau 

wurde von Funke auf 166 cm geschatzt8. War der Mann aus Zorbig mit seinen 171cm 

wirklich ein herausragendes Individuum?

Die Kdrperhbhenschatzungen, die von Grimm vorgenommen wurden, beruhen auf den 

Formein von Pearson (1899). So sind die Korperhohenangaben der Skelettreste von Stem- 

mern, Werben und Zauschwitz untereinander gut vergleichbar, da ihre Berechnungen auf 

eine Methode und einen Bearbeiter zuriickgehen. Bei diesem Forschungsstand muEte man 

folgerichtig annehmen, daE es sich bei den Tragern der Baalberger Kultur um kleinwiich- 

sige Menschen gehandelt hat. Mittlerweile diirfte jedoch bekannt sein, daE die nach Pear

son ermittelten Werte relativ gering ausfallen (siehe Rosing 1988, 597). Nimmt man den 

Wert fiir die grbEte Humeruslange als Beispiel, so ergeben sich nach der Formel fiir Man

ner KH=2,89 (Hi)+ 69,4 ± 3,3 folgende Werte fiir eine Kbrperhbhenschatzung:

Stemmern 13 (IV:2i7o) 140 cm

Stemmern 22 (IV:2i79) 157 cm

Zauschwitz XXII 159 cm

Zauschwitz XXXV 149 cm

Zauschwitz LXXVH 161 cm

Zauschwitz XCII 152 cm

Zwenkau 14 161 cm

Zorbig 1 (HK-Nr. 97:25862b) 163 cm

Beriicksichtigt man noch den mbglichen Fehler von etwa 3 cm bei dieser Berechnung9, so 

gehbrt der Mann von Zorbig zu den grbEeren Individuen - aber riesig war er nicht.

Wendet man nun die heute allgemein iiblichen Formein fiir Manner von Breitinger 

(1937) zur Berechnung an, so ist auch zu beachten, ob hier als GrundmaE die ganze Lange 

und die grbEte Lange des Humerus einzusetzen ist. Ein Vergleich mit alteren Untersu- 

chungen ist mbglich, da Breitinger fiir beide MaEe eine Regression angibt. Bei Beriick- 

sichtigung der grbEten Humeruslange ergeben sich folgende Schatzungen:

7 Der Fundort der menschlichen Reste ist die Sand- 

grube von Bahrendorf (Fundplatz2), einem 

Ortsteil von Stemmern. Die Funde mit den Inven- 

tarnummern IV:217O, IV:2i7i, IV:2ij2, IV:2179, 

IV:2186, IV:2195 und IV:2i werden im Museum 

Ummendorf gelagert; die Inventarnummer HK 

52:760 wird im LfA verwahrt.

8 Das Individuum wurde 1999 auf der Flache 1 

geborgen und tragt die Befundnummeri4. Es han- 

delt sich nach Funke 2000, 77 um einen 26~3ojah- 

rigen Mann.

9 Von Rosing 1988 neu berechnet und mit 3,3cm 

angegeben.
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Stemmern 13 (IV:2i7o)

Stemmern 22 (IV:2iy9)

Zauschwitz XXII

Zauschwitz XXXV

Zauschwitz LXXVII

Zauschwitz XCII

Zwenkau 14

Zorbig 1 (HK-Nr. 97:25862b)

unter 154 cm

163 cm

165 cm

156 cm

167 cm

159 cm

167 cm

169 cm

Die Kbrperhbhenschatzung von Bach und Bruchhaus fur das Skelett aus Melchendorf 

wurde ebenfalls nach der Formel von Breitinger ermittelt und konnte als Vergleich mit- 

herangezogen werden (169 cm). Relativ gesehen weicht das Ergebnis nicht von dem vor- 

hergehenden ab, aber die absoluten Kbrperhbhen sind deutlich hbher. Die Werte in die

sen Beispielen erhdhen sich um 6 bis 7 cm. Der Eindruck, den die Angaben der Kbrperhohe 

zu Beginn erweckt haben, ist folglich falsch. Die groben Abweichungen sind in den 

Methoden begriindet.

Der Mann von Zorbig liegt also mit seiner Korpergrobe im oberen Bereich der bisher 

ermittelten Variation. Insgesamt relativiert sich damit auch die Aussage uber die Klein- 

wiichsigkeit. Sicherlich lagen mit den Skelettfunden aus Zauschwitz, Werben und Stem

mern kleinwiichsige Individuen vor, aber wie weitere Untersuchungen gezeigt haben, 

ist dies heute nicht mehr als so typspezifisch fiir die Baalberger Gruppe zu bezeichnen.

Das linke Schlusselbein des Zorbiger Mannes ist krankhaft verandert und belegt eine 

leichte Arthrose des Schultergelenkes. Auch die Wirbel im Lendenbereich haben zahlrei- 

che Randzacken ausgebildet. Ein solcher Befund wird als Verschleiherscheinung gedeu- 

tet. Da das Individuum aber mit etwa 35 Jahren verstorben ist, kann angenommen wer

den, dab eine starke kbrperliche Belastung ursachlich ist. Dem Mann aus Zorbig fehlte 

ferner der rechte Schneidezahn im Oberkiefer. Dieser war ihm bereits zu Lebzeiten aus- 

gefallen. Vermutlich war dieser Zahn karibs.

Als anatomische Besonderheit soil noch auf die Elockerfacetten an den FuEgelenken 

und die am linken Oberschenkel diagnostizierte Reiterfacette hingewiesen werden. 

Diese Gelenkveranderungen sind durch spezifische und dauerhafte Belastungen entstan- 

den. Fiir eine sogenannte Reiterfacette mufi ein Individuum mit gespreizten Beinen 

einen erheblichen Druck nach innen aufbringen, wie dies iiblicherweise beim Reiten der 

Fall ist (Czarnetzki 1996, 64). Auch die stark ausgepragte Linea intertrochanterica des 

Oberschenkelknochens ist Kennzeichen einer kraftigen und oft beanspruchten Bein- 

muskulatur. Die Facetten an den Sprunggelenken der Unterschenkel werden einer hau- 

fig gehockten Kbrperhaltung zugeschrieben. Vielleicht hockte der Mann aus Zorbig mit 

gespreizten Beinen?

Am Schadel von Individuum 1 konnten als morphologische Besonderheit akzessorische 

Knochen in der Lambdanaht festgestellt werden. Es handelt sich dabei um einen Zufallsbe- 

fund. Ware dieses Merkmal in der Baalberger Gruppe iiberdurchschnittlich zu beobach- 

ten, so konnte eine in sich geschlossene Bevblkerung als Ursache diskutiert werden. Aber 

bisher wurden Nahtknochen nur an zwei Schadeln aus Zauschwitz (Grimm 1976a) (XXI,
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34 RENATE SCHAFBERG

Abb. 2a Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Schadel von Individuum i (HK-Nr.97:25862b) in der Norma occipitalis. M. 1:2.

XXX) und an einem Kranium (Grube XVII) aus Werben (Grimm 1987) beschrieben. Und 

Grimm vermutet auEerdem, dab Nahtknochenbildungen im Neolithikum sehr reichlich 

sind (Grimm 1976,269).

Das Individuum 4 (aus Befund 7) war als »eher mannlich« einzustufen und im Alter 

zwischen 30 und 50 Jahren verstorben. Die Unsicherheiten in der Bestimmung gehen bei 

diesem Befund auf die geringe Anzahl der zu bewertenden Merkmale zuriick, denn - wie 

bereits erwahnt- fehlen diesem Skelett wichtige Elemente. Auch die KorpergrbEe des 

Mannes kann nicht rekonstruiert werden.

Das postkraniale Skelett stammt von einem robusten und stark muskuldsen Indivi

duum, das im Vergleich zu Individuum 1 jedoch insgesamt etwas graziler proportioniert 

ist. Das Individuum 4 wird zwischen 30 und 50 Jahren alt geworden sein, der Mann ver- 

starb also im adulten bis maturen Lebensabschnitt. Genauer laEt sich diese Einschatzung 

nicht vornehmen.

Als Krankheiten sind bei diesem Individuum die Arthrose im rechten Hiiftgelenk und 

erhebliche Veranderungen an der Wirbelsaule zu nennen. So waren neben Schmorlschen 

Knorpelknbtchen, zahlreiche Grund- und Deckplatteneinbruche sowie stark verknbcherte 

Bandansatze an den Zygapophysen zu diagnostizieren. Morphologische Besonderheiten 

waren dagegen nicht festzustellen. Leider konnten auch akzessorische Gelenkflachen an den 

Beinen wegen des schlechten Erhaltungszustandes nicht gefunden werden.
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Abb. 2b Zorbig, Ldkr.Bitterfeld. 

Schadel von Individuum 1 

(HK-Nr.97:25862b) in der Norma 

verticalis. M.i:2.

Individuen der Aunjetitzer 

Kultur

Der Befund 5 aus Zorbig wurde 

in die friihe Bronzezeit datiert 

und der Aunjetitzer Kultur zuge- 

schrieben. Dieses Grab enthielt 

die Skelettreste von zwei Indivi

duen (Individuum 2 und 3, HK- 

Nr. 97:25874a), einem Erwach- 

senen und einem Kind.

Das Skelett von Individu

um 2 war gut erhalten und na- 

hezu vollstandig. Es handelt 

sich um ein eher mannliches 

Individuum, das zwischen 30 

und 35 Jahre alt geworden war. 

Nach Holtfreter, der eine um- 

fangreiche Sammelserie aus 

dem Mittelelbe-Saale-Gebiet un- 

tersuchte, starb die iiberwiegende Mehrheit (97 von 179) der als mannlich bestimmten 

Erwachsenen in der Altersklasse von 20 bis 39 Jahren (Holtfreter 1989,113).

Das adulte Individuum von Zorbig hatte einen robusten Korperbau mit starken 

Muskelmarken. Die Kbrperhbhe konnte nicht geschatzt werden. Die metrischen Daten 

vom Schadel fugen sich gut in die Mittelwertstatistik  von Holtfreter (1989,116). In dieser 

Untersuchung wurde auch dargelegt, dab sich die Aunjetitzer des Mittelelbe-Saale- 

Gebietes mit der mittleren Unterkieferwinkelbreite im Vergleich zu anderen Bevblke- 

rungsgruppen signifikant abgrenzen lassen10. Auch wenn dieses Maf beim Mann aus 

Zorbig rekonstruiert wurde, so ist dennoch bemerkenswert, daE dieser Wert dem »typi- 

schen« Mittelwert der Aunjetitzer entspricht. (Holtfreter 1989,120).

Das GebiE des Individuums zeigt eine besonders starke Abrasion im Frontzahnbe- 

reich, die an eine Nutzung der Zahne als Werkzeug denken lafit. Karies konnte als 

Erkrankung nicht festgestellt werden, obwohl 29 Zahne untersucht wurden. Dieser Be

fund bestatigt einen allgemeinen Trend erneut, denn die untersuchte Aunjetitzer Serie 

hat im Vergleich zu anderen Gruppen des Neolithikums die niedrigste Kariesfrequenz 

(Holtfreter 1989,123).

10 Hier sind mitteleuropaische fruhbronzezeitliche 

Bevblkerungsgruppen sowie schnurkeramische 

und glockenbecherzeitliche Serien zum Vergleich 

herangezogen worden.
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Abb. 3a Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Stomatologischer Befund von Individuum 1 (HK-Nr.97:25862b). 

Detailaufnahme in der Norma frontalis.

Abb. 3b Zorbig, Ldkr. Bitterfeld. Stomatologischer Befund von Individuum 1 (HK-Nr. 97:25862b). 

Detailaufnahme in der Norma basilaris.
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Dariiber hinaus sind viele Zahne von transversalen Schmelzhypoplasien gezeichnet. Hier- 

bei handelt es sich um Zeichen einer Mangelernahrung. So kann das Fehlen von Kalksalzen 

oder Proteinmangel wahrend des Zahnwachstums ein Auslbser sein (Schulz 1988,494).

Die tiefen Sulci arteriosi auf der Schadelinnenseite liegen vermutlich noch im Rah- 

men des Normalen und sind als morphologische Varietat zu werten.

Einen Hinweis auf die Lebensgewohnheiten des Individuums wird durch den Refund 

von Hocker- und Reiterfacetten gegeben, denn auch hier sind die Muskelmarken der 

Oberschenkel sehr kraftig ausgepragt. Hockte auch dieser Mann von Zorbig?

Von dem kindlichen Individuumg liegt nur ein Skelettelement (Speiche, links) vor. 

Wegen des guten Erhaltungszustandes kann angenommen werden, dab es sich um eine 

Stbrung im Refund handelt. Wenn eine Verschleppung in Frage kommt, ware die Datie- 

rung nicht mehr gegeben. Nach der Lange des Knochens zu urteilen, war das Indivi- 

duum im 4.Lebensjahr verstorben (Stloukal/Hanakova 1978, 59 Tab. 5).

Summary

Human skeletal remains from Zorbig, District of Bitterfeld

The well preserved skeletal remains from Zorbig, Ritterfeld District, were studied in 2000 

by an anthropologist in Halle. Two of the graves belonged to the neolithic »Raalberg Cul

ture*. Their examination revealed two adult males. Two other individuals, an adult male 

and a young child, were found in a third grave. They belonged to the bronze age »Aunjetitz 

Culture*. As the child is represented by only one bone, the grave may have been disturbed. 

The following report contains detailed specifications, the discussion about the body height 

as well as the characterization of anatomical and pathological features.

Katalog

Fo. Zorbig, Ldkr. Bitterfeld maticum, die Crista supra-

Fu. Grabung 1997 im Zuge der

Ortsumgehung B183 

(siehe Beitrag C. Hornig)

mastoidea, die Orbitaform, 

die Incisura ischiadica, das 

Os coxae und die Crista ili-

Verbi. LfA aca sind als deutliche Kenn- 

zeichen des mannlichen

Bef. Grab (Bef.-Nr. 2/97) Geschlechtes zu nennen.

Fg- (1) Individuum 1

(HK-Nr. 97:25862b)

Erhalt gut

Repr. nahezu vollstandig

Ges. mannlich

Die Glabella, der Arcus 

superciliaris, der Processus 

mastoideus, das Planum 

nuchale, der Processus 

zygomaticus, das Os zygo-

Die Protuberantia occiopi- 

talis, die Margo supraorbi

tale, der Angulus mandi- 

bulae, der Sulcus 

praeauricularis, die Mus

kelmarken und die Robu- 

stizitat werden als eher 

mannlich klassifiziert. 

Die Tubera, die Stirnnei- 

gung, der Gesamteindruck
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des Unterkiefers, das Men

tum, die Margo, die Zahn- 

groEe sowie die Metrik 

lassen keine Geschlechts- 

zuweisung zu und gelten 

als unbestimmt.

Alter adult (etwa 35 Jahre):

Das GebiE ist vollstandig 

entwickelt, denn auch die 

Weisheitszahne befinden 

sich in der Kauebene. 

Anhand der Abrasion wird 

das Lebensalter auf 

30 Jahre geschatzt. Die 

Ossifikation der Lang- 

knochen ist abgeschlossen 

und die Crista iliaca ist ver- 

wachsen. Nach der sterna- 

len Claviculaepiphyse 

wird das Lebensalter uber 

30 Jahren liegen. Die Obli

teration der Schadelnahte Dat.

hat auf der Lamina externa 

noch nicht begonnen. Das

Relief der Pubissymphyse Bef.

laEt die Altersspanne von Fg.

35 bis 40 Jahren wahr- 

scheinlich werden.

Mm. stark

Rob. robust

Bes. In der Lambdanaht des 

Schadels befinden sich 

mehrere Nahtknochen. 

Das rechte Os parietale 

zeigt auf der Lamina 

interna im oberen Bereich 

des Sulci arteriosi drei 

osteolytische Knochenla- 

sionen. Moglicherweise 

handelt es sich um 

Froveolae granulates.

Die Femura besitzen bei- 

derseits je eine kraftig aus- 

gepragte Linea intertro- 

chanterica. Am linken 

Femur hat sich eine Reiter- 

facette und an beiden 

Tibien Hockerfacetten aus- 

gebildet.

Path. Spuren an der Clavicula 

belegen eine arthrotische

Veranderung im linken 

Schultergelenk. An den 

Lendenwirbeln sind Rand- 

zacken ausgewachsen.

Stom. Der linke I1 des Oberkie- 

fers war in vivo ausgefal- 

len. Die Alveole ist nahezu 

verschlossen, zeigt aber 

dennoch Spuren eines 

Abszesses im Kieferbe- 

reich. In den Fissuren der 

beiden M3 des Unterkie

fers, des M2 und des M3 

aus dem rechten Oberkie- 

fer sind kleine Locher zu 

diagnostizieren. Karies ist 

als Ursache jedoch auszu- 

schlieEen.

KH 171cm

Tab. 2 und 3

(2) Tierknochen 

Neolithikum

(Baalberger Kultur)

Grab (Bef.-Nr. 5, Fd.-Nr. 18) 

(1) Individuum 2 

(HK-Nr. 97:25874b) 

Erhalt gut

Repr. nahezu vollstandig 

Ges. eher mannlich:

Der Arcus superciliaris, der 

Processus mastoideus und 

die Crista supramastoidea 

sind als deutliche Kennzei- 

chen des mannlichen 

Geschlechtes zu nennen. 

Die Tubera, die Stirnnei- 

gung, das Planum nuchale, 

die Protuberantia occipita

lis, der Processus zygoma- 

ticus, das Os zygomaticum, 

die Margo supraorbitale, 

der Gesamteindruck des 

Unterkiefers, das Mentum, 

der Angulus mandibulae, 

die ZahngroEe, die Muskel- 

marken, die Robustizitat 

und die Metrik werden als 

eher mannlich eingestuft. 

Die Orbitaform und die 

Margo des Unterkiefers
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lassen keine Geschlechts- 

zuweisung zu und gelten 

als unbestimmt.

Alter adult (30 bis 35 Jahre): 

Das Gebifi ist vollstandig 

entwickelt, denn auch die 

Weisheitszahne befinden 

sich in der Kauebene. 

Anhand der Abrasion kann 

das Lebensalter auf 30 bis 

35 Jahre geschatzt werden. 

Die Ossifikation der Lang- 

knochen ist abgeschlossen 

und die Crista iliaca ist 

verwachsen. Die Oblitera

tion der Schadelnahte hat 

auf der Lamina externa 

begonnen.

Mm. (mittel bis) stark

Rob. robust

Bes. Die Sulci arteriosi auf der 

Lamina interna der Schei- 

telbeine sind sehr tief. 

An beiden Tibien sind 

Hockerfacetten ausge- 

pragt. Die Femura besitzen 

stark hervortretende Linea 

intertrochanterica sowie 

Reiterfacetten.

Stom. Die Frontzahne des Ober- 

kiefers sind sehr stark 

abradiert. An zahlreichen 

Zahnen lassen sich trans

versale Schmelzhypopla- 

sien (nach Schulz 1988 

Grad III) diagnostizieren.

Tab. 2 und 3

(2) Individuum 3 

(HK-Nr. 97:25874b) 

Erhalt gut

Repr. schlecht (nur eine 

Radiusdiaphyse) 

Ges. unbestimmt

Alter infans 1 (etwa 4 Jahre), 

rekonstruierte Radius- 

lange uber 100 mm

Dat. friihe Bronzezeit 

(Aunjetitzer Kultur)

Bef. Grab (Bef.-Nr. 7/97, Fd.-Nr. 23) - 

Zentralbestattung in einem Tra- 

pezgraben

Fg. (1) Individuum 4 (HK-Nr.

97:25879b)

Erhalt gut

Repr. wichtige Teile vorhanden, 

jedoch fehlen samtliche 

Schadelknochen

Ges. eher mannlich:

Der Corpus ossis ischii, die 

Muskelmarken und die 

Robustizitat lassen die Dia

gnose eher mannlich zu.

Alter adult bis matur (30 bis 50 

Jahre):

Die Ossifikation der Lang- 

knochen ist abgeschlossen 

und die Crista iliaca ist ver

wachsen. An der Wirbel- 

saule und den grohen 

Gelenken sind degenera

tive Veranderungen fest- 

zustellen.

Mm. stark

Rob. robust

Path. Arthrotische Veranderun

gen am rechten Beckenge- 

lenk, Veranderungen der 

Wirbelkorper, SchmorL 

sche Knorpelknotchen in 

der Lendenwirbelsaule 

und Bandverknocherun- 

gen an den Zygapophysen.

Tab. 3

Dat. Neolithikum (Baalberger Kultur)
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Bezeichnung Zwenkau 1-99 Stemmern

Grab 14 13

rechts links rechts links

Humerus

i Grohte Lange 316 245

2 Ganze Lange 323 - -

4 Untere Epiphysenbreite 62 - -

7 Kleinster Umfang der Diaphyse - 54

Radius

i GrbEte Lange 246 -

2 Funktionelle Lange - - - -

3 Kleinster Umfang - - - -

4 (i) Transversaler Durchmesser des (24) - -

Caput

Ulna

i GroEte Lange (282) - -

2 Funktionelle Lange 233 - -

3 Umfang 42 40 -

Femur

i GrbEte Lange 453 -

2 Ganze Lange in »natiirlicher 443 - (415)

Stellung«

6 Sagittaler Durchmesser der *31 *24 (23)

Diaphysenmitte

7 Transversaler Durchmesser der *30 25 (26)

Diaphysenmitte

8 Umfang der Diaphysenmitte 95 98 (81) 75

9 Oberer transversaler Diaphysen- 30 - -

durchmesser

io Oberer sagittaler Diaphysen- *34 - -

durchmesser

19 Transversaler Durchmesser des *51 - *44

Caput

Tibia

1 Ganze Lange 385 (329)

ib Lange 381 — —

Tab. i: Mannliche oder eher mannliche Individuen der Baalberger Kultur. Vergleichs- 

daten aus der Literatur. Metrik der Langknochen nach Martin in G. Brauer 1988 (in 

Klammern rekonstruierte Werte). Da die MeBwerte mit 1 cm Genauigkeit angegeben 

werden sollten, muhten Einzelwerte aufgerundet werden (diese sind mit einem * 

gekennzeichnet).
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Stemmern Zauschwitz Zauschwitz Zauschwitz Zauschwitz

22 XXII XXXV LXXVII XCII

rechts links rechts links rechts links rechts links rechts links

- 302 309 - - 274 - (317) - 287

— — — — — — — — — —

- 58 65 *64 - 60 - - (*59) *61

- *59 *63 - 61 *60 - 60 *62 59

— — (238) — — 228 (242) — — —

— — — — — 215 232 — — —

- - - - - -

3°

- - (*23)

- -

- - - - - - - -

-

413 433 436 (385) 397 - (438) 400 399

25 26 27 *27 22 23 29 29 *27 *28

25 *26 *28 28 *25 26 26 *26 24 *25

78 (80)

—

*85 74 75 87 85 79 80

- - - - - - - - - -

- 41 *45 *45 44 44 - 46 43 43

— — 359 359 (328) (323) (370) - 335 -

— — — — — - — - — —
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Tab. 2: Zorbig, Ldkr.Bitterfeld. SchadelmaEe nach Martin in G. Brauer 1988 

(in Klammern rekonstruierte Werte)

Bezeichnung

Individuumi 

HK-Nr.

97:25862b

Individuum2 

HK-Nr.

97:25874b

i GroEte Hirnschadellange 192 -

5 Schadelbasislange - -

8 GroEte Hirnschadelbreite - -

9 Kleinste Stirnbreite 97 -

io GroEte Stirnbreite 110 -

n Biauricularbreite - -

12 GroEte Hinterhauptsbreite - -

13 Mastoidealbreite - -

17 Basion-Bregma-Hohe - -

20 Ohr-Bregma-Hdhe 101 -

23 Horizontalumfang des

Schadels iiber die Glabella (528) -

24 Transversalbogen (312) (300)

25 Mediansagittalbogen 379 -

26 Mediansagittaler Frontalbogen 122 -

27 Parietalbogen 137 135

28 Mediansagittaler Occipitalbogen 115 112

29 Mediansagittale Frontalsehne 112 -

30 Mediansagittale Parietalsehne 121 118

31 Mediansagittale Occipitalsehne 98 102

38 Schadelkapazitat - -

40 Gesichtslange - -

42 Untere Gesichtslange - -

43 Obergesichtsbreite - -

44 Biorbitalbreite - -

45 Jochbogenbreite - -

46 Mittelgesichtsbreite - -

47 Gesichtshdhe (121) -

48 Obergesichtshohe 70 -

50 Vordere Interorbitalbreite 26 -

51 Orbitalbreite 42 -

52 Orbitalhdhe
31 -

54 Nasenbreite 25 28

55 Nasenhohe 5i -

60 Maxilloalveolarlange 55 -

61 Maxilloalveolarbreite - -

65 Kondylenbreite des

Unterkiefers — —
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66 Unterkieferwinkelbreite - (107)

68 Lange des Unterkiefers 86 85

69 Kinnhohe 37 37

70 Asthdhe 66 62

71 Astbreite 32 33

79 Astwinkel des Unterkiefers 1180 1160

Tab.3: Zorbig, Ldkr.Bitterfeld. Metrik der Langknochen nach Martin in 

G. Brauer 1988

Bezeichnung Individuum i 

HK-Nr.

97:25862b

rechts links

Individuum 2 

HK-Nr. 

97:25874b/! 

rechts links

Individuum 4 

HK-Nr.

97:25879 

rechts links

Humerus

1 GroEte Lange - 324 - - - -

2 Ganze Lange - 323 - - - -

4 Untere Epiphysenbreite - 59 64 63 58 -

5
GrdEter Durchmesser 

der Mitte 22 23 23 22 21 21

6 Kleinster Durchmesser 

der Mitte 18 17 19 18 17 18

7 Kleinster Umfang der

Diaphyse 69 68 68 64 63 64

9 GrdEter transversaler

Durchmesser des Caput 47 44 — — — 4i

10 GrdEter sagittaler Durch

messer des Caput - 40 - - - 46

Radius

1 GrbEte Lange
253 - - - - -

ib Parallele Lange
253 - - - - -

2 Funktionelle Lange 238 - - - - -

3 Kleinster Umfang 47 45 47 46 45 45

4(i )Transversaler Durch

messer des Caput 24 22 - - 2

Ulna

1 GroEte Lange
275 - - - - -

2 Funktionelle Lange 242 - - - - -

3 Umfang
52 50 50 50 - -
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Tibia

Femur

i GroEte Lange 454 456 - - — —

2 Ganze Lange in 

»naturlicher Stellung« 452 453 — — — —

6 sagittaler Durchmesser 

der Diaphysenmitte 33 3i 29 30 27 26

7 Transversaler Durch

messer der Diaphysenmitte 29 27 37 29 27 28

8 Umfang der Diaphysen

mitte 97 94 9i 94 83 88

9 Oberer transversaler

Diaphysendurchmesser 3i 28 30 32 36 36

io Oberer sagittaler

Diaphysendurchmesser 33 33 27 28 23 22

19 Transversaler Durch

messer des Caput 50 49 - - 44 -

1 Ganze Lange 388 - - - - -

ib Lange 384 - - - - -

8a Sagittaler Durchmesser

im Niveau des Foramen

nutricum 40 40 - 33 - -

9a Transversaler Durch

messer im Niveau des

Foramen nutricum 23 24 - 25 - -
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