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Die Grabergruppe vom Beginn der Bemaltkeramik 
im Zentrum der Kreisgrabenanlage Friebritz-Siid, Niederosterreich 
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ABSTRACT - Investigations between 1979 and 1988 at the middle neolithic circular enclosure of Friebritz
Stid, Lower Austria, produced a double burial as wel\ as a group of lO flexed interrnents. The double burial 
showed clearly, that the individuals have been killed violently. After this had happered, they were deposited 
laying stretched out face down. The individuals of the grave group ( 4 me n an d 5 children) w ho had been 
positioned on their right side, were equipped with various ampie additions. Both, the archaeological discovery 
an d the analysis of the anthropologists show possibly lethal power actions, but al so secondary contacts in the 
graves. Especially a grave pit is important to mention, from which the corpse had to be remoted in an almost 
unputrefactioned condition, because only some phalanges remained. The finds, partially dislocated during this 
disturbe, w ere characterized by specific grinding devices for fine objects as w e !l as clay balls of a ratti e, which 
initially made of organic material. Therefore this may possibly be the grave of a medicine man, w ho performed 
shamanistic practices. 
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l. ZU DEN ERDWERKEN DES AUSGEHENDEN 
ALT- BZW. BEGINNENDEN MITTELNEOLI
THIKUMS (J.-W. NEUGEBAUER) 

Zumindest seit den Ausgrabungen in der 15 ha 
grof3en linearbandkeramischen Siedlung bei Eilsleben, 
etwa 25 km westlich von Magdeburg (Sachsen-Anhalt, 
Deutschland) durch das Landesmuseum flir Vorge
schichte von Balle an der Saale ist auch flir die alteste 

Bandkeramik ein 3,5 m breiter und 0,5-0,7 m tiefer 
Sohlgraben nachgewiesen, der durch den Spitzgraben 
eines jiingeren Erdwerkes geschnitten wird. 1 In Nie
derosterreich konnten durch die Ergebnisse der Luft
bildarchaologie schon vor einiger Zeit an zwei Sied
lungspHitzen mit notenkopfkeramischen Oberflachen
funden Grabenanlagen nachgewiesen werden. Von 
diesen hat das Objekt von Weinsteig, MG Grof3ruf3-
bach VB Komeuburg etwa die Forrn eines Rechteckes 
von 7oox350 m bei ~iner Grabenbreite von 3-4 m.2 
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Die zweite Anlage liegt im zentralen Weinviertel an 
der Grenze zwischen der KG Aspam an der Zaya und 
der KG Schletz auf einem nach Silden und Norden 
fallenden und nach Osten frei stehenden Rilcken auf 
stark erodiertem Li::issboden. 

Seit dem Jahre 1983 ist letztere Gegenstand 
systematischer archaologischer Untersuchungen 
durch das Niederi::isterreichische Landesmuseum, die 
bislang etwas mehr als 5% der Gesamtflache erfasst 
haben. Durch diese Ausgrabungen und durch die seit 
1992 durchgefuhrte Prospektion mit einem Casium
magnetometer wurde eine trapezf6rmige Grabenanla
ge (Sohlgraben) mit maximal 400 m Seitenliinge aus 
der Zeit vom Ùbergang von der alteren Bandkera
mik zur Notenkopfkeramik erfasst, die von einem 
unregelmaJ3igen doppelten Ovai der jilngeren Noten
kopfkeramik mit Zeliezovce-Einflilssen geschnitten 
wird.3 

An der Basis des jilngeren ovalen Sohlgrabens 
lagen menschliche Skelette, meist in Bauchlage, sowie 
in Gruppen Skelettteile- insgesamt bislang die Ùber
reste von ilber hundert Personen. Durch die anthropo
logische Untersuchung von 67 Individuen durch M. 
Teschler-Nicola konnte anhand ti::idlicher Verletzun
gen vor allem an Schadeln und TierfraJ3 an zahlrei
chen Knochen die fast vol!standige Ausrottung der 
Lokalpopulation und die nachfolgende Verweigerung 
einer reguliiren Bestattung nachgewiesen werden. 
Durch Nahkampfmit Hiebwaffen, wie Beile und Keu
len, sowie durch Pfeilschilsse ist ein Vernichtungs
kampf belegt, der si eh auf di e funf bisher ergrabenen 
Tore konzentrierte. Die rasche chronologische Abfolge 
der Bauphasen der jilngeren Grabenanlagen spricht fur 
liinger andauemde Aggressionsakte eines ilbermiichti
gen Gegners. 

Einen vergleichbaren Beleg fur ein gewaltsa
mes Ende eines Teiles oder der gesamten Einwohner
schaft eines Dorfes kam 1983 mit der Entdeckung ei
nes Massengrabes in Talheim bei Heilbronn (Baden
Wilrttemberg) zutage. In einer Grube am Rande der 
Siedlung waren die Skelette von 34 erschlagenen bzw. 
erschossenen Miinnern, Frauen und Kindern depo
niert.4 

,Seichte Griiben mi::igen in Verbindung mit Pa
lisaden zum Schutz vor wilden Tieren gedient haben, 
andere ohne nachweisbare Innenbesiedlung hatten 
mi::iglicherweise soziale oder kultische Funktion. Es 
bleibt aber eine Gruppe sehr imposanter Graben mit 
Innenbesiedlung, deren Wehrcharakter schwer bestreit
bar ist. Sie hiiufen sich am Ende der Bandkeramik" 
(Zitat WINDL, 1999). Ein weiteres derartiges Erdwerk 
wurde im Zuge von Rettungsgrabungen des Landes
denkmalamtes Baden-Wilrttemberg in Vaihingen an 
der Enz/Flur Seite erschlossen; bis Sommer 1998 
konnten 4,5 ha mit dichten Siedlungsstrukturen un
tersucht werden. Der hier nachgewiesene, von zwei 

Palisadengrabchen innen begleitete ovale Dorfgraben 
mit 200 m Maximaldurchmesser war erst nachtrag
lich, aber noch in der Stufe Flombom der alteren Band
keramik, um eine bereits mi t Hausem bebaute Fliiche 
ausgehoben worden. Di e Dorfeinfriedung scheint zum 
Schutz der Innenbebauung, vielleicht aber auch als 
Prestigeobjekt um einen Zentralort innerhalb einer 
kleinen Siedlungskammer errichtet worden sein. In der 
Folge wurde der teilverfiillte Graben als regularer Be
stattungsplatz verwendet. Dies belegen deutlich er
kennbare Grabschiichte in seinen unteren humosen 
Straten und das Fehlen gewaltsamer Verletzungen 
sowie von Tierverbiss. 5 

,Das europaweit filr das Ende der Bandkera
mik immer deutlicher hervortretende Aggressions
phanomen" (Zitat WrNDL, 1999: 57) geht Hand in 
Hand mit einem Haufigerwerden der Grabenwerke, 
wobei H. J. Windl bei der mehrphasigen Anlage von 
Asparn an der Zaya/Schletz die Fragen derzeit offen 
lassen muss, inwieweit es zusiitzliche Palisaden und 
eventuell auch Wiille gegeben hat, ob die Tore stra
tegische Bedeutung hatten und ob die Abtragung 
zweier Erdbrilcken eine SicherungsmaJ3nahme zur 
Minimierung a!Williger Angriffsziele darstellte. In 
Anbetracht dieses Szenarios erscheint es in jedem 
Falle verwunderlich, dass im unmittelbar darauffol
genden Mittelneolithikum in der zur Stichbandke
ramik Stufe III/IV parallel laufenden Anfangsstufe 
la der Lengyel-Kultur die bereits bekannten Elemen
te der Befestigungsbaukunst filr die Errichtung von 
Kreisgrabenanlagen (Rondelle) herangezogen wer
den. Zu einem Wiederaufb!iihen von Befestigungen, 
di e zuletzt von G. TRNKA 1991 zusammengestellt 
wurden6 (wobei mehrere im Geliinde noch sichtba
re Erdwerke unter Umstiinden ebenfalls hierher ge
hi::iren ki::innten, wie die Anlage im Mistelbacher 
Wald bzw. am Halterberg in Michelstetten7

) - nun 
teilweise sogar in Hi::ihenlage, wie der Schanzbo
den zu Falkenstein8 - kommt es jedoch erst wieder 
ab der Stufe Ib. 

Die Wallburg vom Schanzboden zu Falkenstein 
ist die frilheste ihrer Art, die in Hi::ihenlage, in 320 m 
ilber der Adria, errichtet wurde. Die Untersuchungen 
der Verfasser in den Jahren 1975 bis 1980 ergaben 
eine altere Anlage in Form eines gerundeten Vielecks 
von 400 m Durchmesser und 12 ba besiedelter Innen
flache sowie eine beute noch sichtbare jilngere, im 
Zentrum unbesiedelte Wallburg von 120x165 m im 
Ovai. 

Die altere Befestigung batte an der Sildostsei
te, dem steilsten und dem Tal mit den Quellen des 
Gsolbaches zugewandten Bereich, dem umlaufenden 
Hauptgraben zwei weitere parallel laufende Griiben 
vorgesetzt; sie alle weisen einen V-fi::irmigen Quer
schnitt auf. Zu jedem Graben gehi::irte ein entspre
chender AuJ3enwall, der aber kaum mehr erhalten ist. 



Die Grabensohlen folgen dem nati.irlichen Gefalle 
cles Gelandes mit einem Hohenunterschied von gut 
35 m. Trotz standiger Ausputzungsversuche konnte 
der altere Bau auf lange Dauer nicbt erbalten wer
den. Dies dtirfte der Grund fiir die baldige Einpla
nierung und die Errichtung eines viel kleineren Nach
folgers sein. 

Der jiingere Ringwall am auf3ersten Ende des 
Hohenriickens war im Verlauf und im Gefalle besser 
dem Gelande angepasst. An der Kante des Innenpla
teaus existierte ein Palisadenzaun. Der zwischen Pla
teau und Wall gelegene Graben batte eine ursprtingli
che Breite von 5-5,5 m und eine Tiefe von l ,5 m. Da 
das Innere der jtingeren Wallburg nicht besiedelt war, 
ware es also denkbar, dass es sich um eine Fluchtburg 
gehandelt hat. 

Zum reinen Fortifikationscharakter komrnen vor 
allem bei der alteren Anlage von Falkenstein-Schanz
boden, fiir deren Errichtung tausende Tagwerke not
wendig waren, noch andere Gesichtspunkte hinzu: die 
betonte Abgrenzung eines vielleicht regionalen Zen
trums mit Reprasentationscharakter vom auBerhalb 
liegenden tibrigen Siedlungsbereich sowie der Schutz 
gestapelter Erntegi.iter, Rohstoffe, Handwerksprodukte 
und Handelswaren, weiters das Verhindern des Ein
dringens wilder Tiere bzw. des Verlaufens eigener 
Haustiere. So gesehen komrnt man zu einem mehr
schichtigen Bild der Anlagen auf dem Schanzboden. 
Flir den Reprasentativcharakter der alteren Wallburg 
spricht die dreifache Bewehrung gerade an der steils
ten und damit am besten nati.irlich geschiitzten Stelle. 
Man hat den Eindruck, dass gegen Osten eine beson
dere Schauseite errichtet werden solite. Wenn mandas 
reiche Fundgut berticksichtigt, so ist der Schanzboden 
unzweifelhaft ein Zentralort der Stufen lb/lc der MOG 
(Mahrisch-OstOsterreichiscbe Gruppe) der Bemalt
keramik J.9 

Im Gegensatz zu den echten Befestigungen 
der Bemaltkeramik sind die Kreisgrabenanlagen 
(Rondelle)- wie bereits erwahnt- in der Entstehungs
phase der Lengyel-Kultur, in der sog. Anfangsstufe 
(la) entstanden. In Niederosterreich, hier vor allem 
im norddanubischen Bereich, sind bis 1994/95 38 
derartige Anlagen vor allem durch den Einsatz der 
Luftbildarchaologie nacbgewiesen worden. Davon 
sind zehn und eine (?) von einem Kreisgraben (z. 
B. Friebritz-Nord, Schletz und Rosenburg), 20 mit 
zwei (z. B. Friebritz-Siid, Kamegg, Straf3 im 
Straf3ertal und Strogen) und sieben mit drei kon
zentrischen Graben (z. B. Gauderndorf, Glauben
dorf, Hornsburg, Immendorf und Simonsfeld) um
geben. Dartiber hinaus werden weitere Rondelle in 
Oberosterreich, in Deutschland (mit Schwerpunkt 
Bayern) und nach der Liberalisierung der Anferti
gung von Luftaufnahmen auch in Bohmen, Mahren, 
der Slowakei und in Ungarn geortet. 10 Die Kreisgra-
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benanlagen in Osterreich, Bayern und der Tsche
chischen Republik waren vor eìnigen Jahren Ge
genstand monographischer Darstellungen von G. 
Trnka 11

, J. Petrasch 12 und V. Podborsk)l 13 • Kiirzlìch 
wurden auch die Erdwerke von Svodin und Ruzin
dol-Borova in der Slowakei von der Ausgraberin 
V. Nemejcova-Pavukova publiziert. 14 

Die Erdwerke, die relatìv regelmaf3ige Formen 
aufweisen und aus ein bis drei kreisformìg verlau
fenden Graben mit V-formigen Querschnitten (samt 
ehemaligen zugehorigen Wallen) bestanden und die 
auch nicht in ausgesprochenen Hohenlagen errichtet 
wurden, haben in der Regel (mit gewissen Abwei
chungen) Dimensionen zwischen 45 und 145m. Die 
bis zu l O m breiten un d 6 m tiefen Spitzgraben sin d 
entweder durch Einwirkung von Wind und Regen 
langsam nati.irlich wieder zugegangen (wobei in den 
gebanderten Scbwemmschichten der Grabenfùllun
gen zur Bestandszeit oftmals zahlreiche Wiederaus
putzungsversuche ablesbar sind, bis man die Anlage 
endgtiltig aufgab un d dem Verfall preisgab ), oder si e 
wurden noch in der Jungsteinzeit oder auch in der 
frtihen Bronzezeit ktinstlich mit Abfall wieder ver
fiillt. 

Im Weinviertel wurde mit dem Rondell Frie
britz-Stid die am fìiihesten errichtete doppelte Kreis
grabenanlage aus der ersten Halfte des 5. Jahrtausends 
v. Chr. entdeckt. In vielen Fallen lagen diese Erdbau
ten inmitten einer dicht besiedelten Region, oft auch 
am Rand einer grof3eren zentralen Ansiedlung. Cha
rakteristisch ist die ideale Kreisform, die allerdings 
des Ofteren durch Gelandeunregelmaf3igkeiten verfehlt 
wurde; diese fùhrten mitunter aucb zu Verschiebun
gen der Mittelpunkte. Ein charakteristischer Bestand
teil insbesondere der Anlagen mit mehreren Kreisgra
ben sind Zugange in Form von Grabenunterbrechun
gen, die die Forschung "Erdbrticken" nennt. Wtirde 
man diese Erdbauten als Observatorien deuten, miis
sten die Erdbriicken genau in die Haupthimmels
richtungen weisen. Dies konnte jedoch in den wenigs
ten Fallen exakt nachgewiesen werden. 

Fraglicb ist, ob die gewaltigen Erdmengen, die 
beim Ausheben der Graben anfielen, fiir parallele 
Wallscbtittungen Verwendung fanden. Aufgrund der 
Hauptrichtung bei der Wiederverfullung der Graben 
konnte si eh v or bzw. zwischen ihnen jeweils ein Wall 
befunden haben. Am Rande der kreisforrnigen Zen
tren zog man meist eine oder zwei Palisadenreihen 
als Begrenzung. 

Hauser wurden innerhalb dieser Anlage nur 
selten entdeckt (hier bildet der im ostlichen Teil der 
doppelten Kreisgrabenanlage von Bucany in der 
Slowakei festgestellte megaronartige Pfostenbau eine 
Ausnahme ). In Friebritz-Siid kam i m Zentrum als 
Ausnahme eine kleine Grabergruppe zum Vorschein. 
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Trotz der beachtlichen Entdeckungen der Luftbildar
chaologie und auch mehrerer Geliindeuntersuchun
gen in verschiedenen Regionen konnte bislang noch 
keineswegs der eigentliche geistige Hintergrund fiir 
die Errichtung von K.reisgrabenanlagen ergrilndet 
werden. Auf keinen Fall diirfen sie als Befestigun
gen um Ansiedlungen oder gar als Viehkrale gedeu
tet werden. 

Mit bereits seit dem Altneolithikum aus der 
Befestigungsbaukunst bekannten Elementen wie Grii
ben, Palisaden und moglicherweise auch Wallen wird 
vom umgebenden Profanbereich ein kreisrunder Be
zirk mit unzweifelhaftem Sakralcharakter abgegrenzt. 
Da hier jedoch keine Kultiibungen mit in Gruben de
ponierten Opfern ausgeiibt wurden und sich auch kei
ne spezifischer interpretierbaren Einrichtungen befun
den haben, bleibt der genaue Verwendungszweck weit
gehend im Dunkeln. In keinem Fall darf jedoch nach 
der Aufgabe der Anlage aus dem Siedlungsbereich in 
die desolat gewordenen Griiben gefiilltes Fundgut auf 
Aktivitaten im Zentrum Ruckschli.isse gezogen wer
den.15 Am ehesten dienten sie wohl jahreszeitlich be
dingten Kulthandlungen, aber auch als Versammlungs
platz fi.ir wichtige Entscheidungen der erbauenden 
Gemeinschaft und auch fiir die Rechtssprechung. Der 
Jahreskreislauf, Geburt, Wachsen, Reifen und Sterben, 
das Leben in der Gemeinschaft und der Kult waren 
sicherlich fi.ir die fruhen Bauern eine untrennbare 
Einheit. 16 

1.1. Zweifache Kreisgrabenanlage Friebritz-Siid 

Etwa l O km siidostlich der Stadt Laa an der 
Thaya liegt in einer Mulde die nur wenige Hauser 
umfassende Ortschaft Friebritz (OG Fallbach, VB 
Mistelbach, Niederosterreich). Am si.idostlichen 
Dorfrand befinden sich am auf3ersten Ende eines 
Hohenri.ickens in etwa 270 m SeehOhe zwei konzen
trische Ringe mit insgesamt 140 m Durchmesser: die 
zweifache mittelneolithische Kreisgrabenanlage Frie
britz-Siid (ÙK 24, W 146-149 mm, N 268-271 mm; 
Abb. 1). 

In diesem Areai wurde im Herbst 1979 nach 
erfolgter Grundstiickszusammenlegung erstmals tie
fer geackert. Bei routinemaf3igen Begehungen ent
deckte der Heimatforscher JosefEder zwei dunkle hu
mose Bander, Scherbenstreuungen und an einer Stel
le menschliche Skelettreste. Durch eine entsprechen
de Fundmeldung an das Bundesdenkmalamt konnten 
am l O. November 1979 e in e erste Bestandsaufnahme 
sowie die Bergung einer gesti:irten Doppelbestattung 
vorgenommen werden (Abb. 23). l m Anschluss daran 
wurden durch das Institut fiir Ur- und Fri.ihgescltichte 
der Universitiit Wien und die Luftbildkompanie Lan-

genlebarn des Ùsterreichischen Bundesheeres bis in 
das Jahr 1981 intensive luftbildarchiiologische For
schungen durchgefi.i.hrt (Abb. 2). 

Mit Hilfe der so gewonnenen Serien hervorra
gender Aufnahmen konnte schon vor Beginn der ei
gentlichen Feldforschungen ein maf3stabsgetreuer 
Ùbersichtsplan angefertigt werden. Er bot eine her
vorragende Basis fiir di e von 1981-1983 un d von 1985-
1988 vom Bundesdenkmalamt durchgefiihrten Aus
grabungen (Abb. 3). 

In den Jahren 1981-1983 wurden die ni:irdli
che, ostliche und siidliche Erdbrilcke erfasst, 1985-
1988 die Westzone und das Zentrum; insgesamt 
wurden fast l 0.000 m2 oder 56% von einer Flache 
von 17.660 m2 untersucht. Der schmalere Auf3en
graben der zweifachen Kreisgrabenanlage besaf3 
einen Durchmesser von 140 m, der innere Haupt
graben einen von 115 m. Im Norden, Osten und 
Siiden befanden sich rund 4,5 m breite Erdbrilcken, 
gegen Westen fehlte eine solche (moglicherweise 
Ùbergangsmoglichkeit iiber eine Holzbriicke). Im 
Bereich der Erdbrilcken gab es jeweils zu beiden 
Seiten natiirlich durchgerissene oder ki.instlich 
durchgrabene Verbindungen zwischen den beiden 
Graben, durch die aufgestautes Regenwasser ab
flie/3en konnte (Abb. 4). 

Das reiche Fundmaterial sowie die im An
schluss vorgestellte Grabergruppe aus dem Zentral
bereich (Abb. 5, 6 und 8) belegen eine Errichtung 
ganz am Anfang der Lengyel-Kultur. Vereinzelte 
Gefàl3reste zeugen von Kontakten mit der Kultur 
der Stichbandkeramik (Stufe III/IV)Y Auf dem 
Areai der ehemaligen Kreisgrabenanlage fanden 
sich Spuren einer Besiedlung der spaten Frilhbron
zezeit. Damals wurden die nur mehr als schwache 
Dellen erkennbaren Reste der Graben mit Abfall 
aufgefiillt und im Zentrum des ehemaligen Rondells 
Siedlungsgruben angelegt (Abb. 5) sowie ein mega
ronartiges Haus mit einer Sonderbestattung eines 
Madchens im Zentrum des Hauptraumes errichtet 
(Abb. 7). In der Umgebung fanden sich einige wei
tere (Hacker-)Bestattungen der spiiten Frilhbronze
zeit. 

1.2. Einfache Kreisgrabenanlage Friebritz-Nord 

700 m nordlich des doppelten Rondells wurde 
im Rahmen der Luftbildfliige ein weiterer Kreisgra
ben entdeckt. Die einfache Anlage mit 55 m Durch
messer und einem Spitzgraben von 3,5 m Breite wur
de vom Bundesdenkmalamt 1989 mittels eines Kreuz
schnittes teilweise untersucht. Es di.irfte sich hierbei 
um einen stark verkleinerten Nachfolgebau zur siidli
chen Anlage handeln. 18 



Ab b. l - Ausschnitt OK Blatt 24. Im Ma/3stab l :25.000. 

Abb. 2 - Friebritz: Gesamtaufnahme der gro/3en 
doppelten Grabenanlage stidlich (Friebritz-Stid) sowie 
des kleineren Nachfolgebaues im NW der Ortschaft 
(Photo: Fliegerbildkompanie Langenlebarn 1979, frei
geg. BMfLV). 
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Abb. 3 - Friebritz-Si.id: Gesamtplan der Anlage (Pian: BDA). 
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Abb. 4- l Friebritz-Stid: Ùberblick i.iber die 1981 freigelegte FHiche an der nordlichen Erdbri.icke mit Schnitt durch 
die Griiben sowie das grol3e Wasserauffangbecken. 2 Ùberblick i.iber die 1983 freigelegte Fliiche; im Vordergrund 
Palisade und Hauptgraben (Photos: J.-W. Neugebauer, BDA). 
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Abb. 5 - Friebritz-Sud: Ùberblick uber die 1985 freigelegte Flache. 2 Detail der zentral gelegenen Verfàrbungen mit 
Graberzone (Photos: J.-W. Neugebauer, BDA). 
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Abb. 6 - l Friebritz-Siid: Freilegung der Griibergruppe unter dem Zelt. 2 Freigelegte Griiber Verf. 130-135, 137 und 138 
(Photos: J.-W. Neugebauer, BDA). 
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Abb. 7 - l Friebritz-Sud: Fruhbronzezeitliches Vorhallenhaus mit Grube im Zentrum des Hauptraumes. 2 Fri.ih
bronzezeitliche Beisetzung eines gewaltsam get6teten Madchens an der Sohle der Grube des Hauptraumes (Photos: 
1.-W. Neugebauer, BDA). 



2. DIE LENGYELZEI~~ICHE GR.A.~ERGRUPPE 
VON FRIEBRITZ-SUD, NIEDEROSTERREICH 
(CHR. NEUGEBAUER-MARESCH) 

2.1. Die Grabergruppe der Grabungskampagne des 

Jahres 1995 

Bei der zwischen 15. August und 9. September 
1985 durchgeftihrten Grabungskampagne an der mit
telneolithischen Kreisgrabenanlage Friebritz-Sild 
konnte eine nahe dem Zentrum gelegene kleine Gra
bergruppe der Lengyel-Kultur erfasst werden. 19 

Sieben der Bestattungen waren annahemd S-N 
(130-135 sowie die Reste der durch die bronzezeit
liche Verfarbung 90 zerstOrten Teile Verf. 90a), drei 
W-0 (136-138) orientiert (Abb. 8). 

Die seichtesten von ihnen lagen kaum 20 cm 
unter der Oberflache und noch im Humusiibergang. 
Ihre Erhaltung diirften sie nur einem direkt ii ber si e 
filhrenden Feldweg verdanken, denn die Pflugspuren 
unmittelbar siidlich desselben reichten z. T. tiefer als 
di e Grabsohlen. Di e bereits unmittelbar nach der Kom
massierung im Jahre 1979 entdeckte Doppelbestattung 
(Verf. 13) lag nur 12 m ostlich dieser neuen Graber
gruppe, knapp nordlich des Feldweges (Abb. 23). 2o 

2.1.1. Lage der Bestattungen 

In der nahe dem Zentrum gelegenen Zone der 
Quadranten 46.41 und 46.42 wurden beim maschinel
len Abschub bereits in einem noch beackerten Niveau 
?eun ovale Verfàrbungen fassbar (Verf. 130-138). Die 
m de~ Folge in diesem Bereich um 4-18 cm geringer 
als dte Umgebung abgetiefte Flache wurde als Pla
num l a b~zeichnet. Samtliche Bestattungen lagen der
mai3en setcht, dass von diesem Niveau aus die Grab
sohlen negativ herausgeschalt werden konnten. Die 
Basen der Graber Verf. 132 sowie 136 wurden sogar 
noch iiber P l. l a erfasst. Beim ersteren diirfte dies auf 
das geringe Alter des verstorbenen Kindes, beim zwei
ten, am ostlichst gelegenen Grab auf di e bereits starke
re Hangerosion zuriickzufiihren sein. 

2.1.2. Katalog 

. Die Bearbeitung des anthropologischen Mate-
nals ilbemahm urspriinglich E.-M. Winkler (t) und 
w~rde von K. Groi3schmidt21 fortgesetzt. Fiir die Be
stmunung des zoologischen Fundgutes zeichnet in 
dank~nswerter Weise E. Pucher, Erste Zoologische 
A:btetlung des Naturhistorischen Museums Wien, fiir 
dte des ~teinemen Artefaktmaterials R. Seemann, Mi
cogtSch-Petrographische Abteilung des Naturhi-

onschen Museums Wien, verantwortlich.22 
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GRAB VERF. 130 (Abb. 9, 2411 und 2811): 
Verfarbung: N-S orientiertes Ovai mi t hellbrau

ner, sandig-humoser Verfiillung, stark von Kalk
konkretionen durchsetzt, Mai3e 126x67 cm, Tiefe der 
erhaltenen Grabgrube 5 cm, Sohle 273,65 m ii. A. 

Bestattung: S-N orientierter, rechtsseitiger Ho
cker: Arme angewinkelt, Bande unter dem Gesicht ge
faltet, Beine schwach angehockt, Fersen extrem bis 
zum Gesai3 hochgezogen. Unter dem Schadel beim 
Hinterhaupt eine mikrolithische Klinge (Fn. 5), als 
Beigaben weiters drei feinkeramische Becher: ostlich 
vor dem Becken (Fn. 2), im NW zwischen linker Ti
bia und Fui3knochen (Fn. 3) sowie angrenzend im 
Norden unter dem linken Kniegelenk gelegen (Fn. 4). 

Funde: l Skelett: Mann, 20-25 Jahre; Schadel
verletzungen: Querbriiche am Occipitale, ausgehend 
von einem kleinen (1,5 cm) rechteckig-horizontalen, 
scharfkantigen Ausbruch, sowie Briiche, die zusatz
lich auf einen seitlichen Schlag hindeuten. 

2 Becher (vor Becken im 0): hellbrauner, fein 
geschlammter Ton, Oberflache ehemals poliert; S-for
mig profilierter Korper mit angedeuteter Standflache 
und unterhalb des Bauches vier kleine kreuzstandige 
Knubben. H. 13,0 cm; Mdm. 11,0 cm; Stfldm. 3,6 cm; 
Wdst. 0,2-0,3 cm. Rote Bemalungsreste: am Hals 
auJ3en vertikale breite Streifen ansatzweise erhalten 
am Innenrand ebensolcher umlaufender Streifen re~ 
konstruierbar, am restlichen Korper geringe Farbreste 
erhalten (Abb. 9/2). 

3 Becher (im NW zu FUI3en): teilweise erganzt, 
hellgraubrauner, fein geschlammter Ton, Oberflache 
ehemals poliert, groi3flachige Schmauchflecken; dop
pelkonischer Korper mit leicht nach innen gewolbtem 
Boden und scharf angesetztem, schwach trichterfor
migem Hals, am Bauch vier kreuzstandige kleine Knub
ben. H. 15,8 cm; Mdm. 9,9 cm; Stfldm. 4,0 cm; Wdst. 
0,2-0,3 cm. Rote Bemalungsreste: Hals aui3en mit 
gleichmai3igen, vertikalen Streifen, Muster am Kor
per nicht erkennbar (Abb. 9/3). 

. 4 Becher (im N unter Knie): hellgraubrauner, 
fem geschlammter Ton, Oberflache ehemals poliert, 
drei Paar Flick!Ocher am Hals; kugeliger Korper mit 
breiter, unebener Standflache, rundlich ansetzender, 
aber abgesetzter konischer bis leicht durchgebogener 
Hals, knapp unterhalb des Bauchdurchmessers vier 
kleine kreuzstandige Knubben. H. 10,6 cm; Mdm. 8,6 
cm; Stfldm. 4,6 cm; W d st. 0,2-0,4 cm. Geringfiigige 
rote Farbreste am Korper erhalten (Abb. 9/4). 

5 Mikrolithische Klinge unter Schadel: hellbrau
ner durchscheinender Silex, terminales Ende wegge
brochen, alle Kanten mi t feiner GSM-Retusche. L. 2,4 
cm; B. 0,7 cm; D. 0,2 cm (Abb. 9/5). 

GRAB VERF. 131 (Ab b. 10, 11, 24/2 und 28/2): 
Veifdrbung: N-S orientiertes Oval mit hellbrauner, 

sandig-humoser Verfiillung, Mai3e 131 x81 cm, Tiefe der 
erhaltenen Grabgrube 5 cm, Sohle 273,61 m U. A. 

-
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Abb. 9- Friebritz-Siid: Grab Verf. 130, Befund und Funde: Fn. 2-4 Keramik. 5 Silex (Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, 
A. Gattringer, M. Imam, BDA). 
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Bestattung: S-N orientierte, rechtsseitig gele
gene mii/3ig gehockte Bestattung eines Kindes, des
sen Knochen teilweise bereits vergangen waren (be
sonders Teile des Schiidels, Beckens, Fu/3- und Hand
knochen). Skelett in der Si.idhiilfte der Verfarbung, mi t 
den Schiidelresten nahe dem SO-Rand gelegen. Arme 
angewinkelt, Hiinde urspri.inglich vor dem Gesicht, un
tere Extremitiiten locker angehockt im Zentrum des 
Schachtes. In der N-Hiilfte, dicht aneinander gereiht, 
die zum Teil bereits leìcht angeackerte Gefa/3gruppe: 
ein Topf im W, mi t der Mi.indung nach S (Bauch teil
weise fehlend, Fn. 3), angrenzend zu Fi.i/3en der Be
stattung die stark zerdri.ickten Reste eines weiteren, 
mit der Mi.indung nach SW geneigten Topfes (Fn. 4), 
auf gleicher Hohe im O eine am Mundsaum stehende 
und unter Topf Fn. 4 reichende Fu/3schi.issel (Fn. 5), 
nordlich davon ein ebenfalls auf der Mi.indung stehen
der Becher (Fn. 6). Im W si.idlich des gro/3en Topfes 
Fn. 3 ein kleiner Becher (Fn. 2), ebenfalls mit der 
Mi.indung nach SW und bodenwiirts gerichtet. Am 
SW-Rand der Grabgrube geringe Reste eines weite
ren bemalten Bechers (Fn. 7). Am Nordende der Ge
fa/3gruppe (zwischen Fn. 6 und 3) eine Reibplatte 
(Fn. 8), zwischen rechter Tibia und der Fu/3schi.issel 
Fn. 5 eine mikrolithische Klinge (Fn. 9). 

Funde: 
l Skelett: Infans I, 16-24 Manate. 
2 Kleiner Becher im W: grauer, fein geschliimm

ter Ton, Oberfliiche ehemals poliert; kaum merklich 
abgesetzte Standfliiche, niedrig sitzender Bauch mit 
vier kleinen Knubben, geschwungener Obergang in 
durchgebogenen Hals mit nach au/3en geneigtem Rand. 
H. 8,5 cm; Mdm. 7,6 cm; Stfldm. 3,6 cm; Wdst. 0,2 
cm. Rote Farbreste am Korper, kein Muster rekons
truierbar (Abb. 1112). 

3 Topf im W: hellgraubrauner, fein gemagerter 
Ton, Oberfliiche gelbbraun geschlickert, Schmauch
flecken; niedriger, gequetscht kugeliger Korper mit 
deutlich abgesetztem konischen Hals mit nach au/3en 
geneigtem Rand; am Bauch kreuzstiindig vier vertika
le, relativ flache Knubben. H. 29,8 cm; Mdm. 14,2 
cm; Stfldm. 7,2 cm; Wdst. 0,8 cm. Rote Farbreste am 
ganzen Korper au/3en und am Hals innen; Rand innen 
mit breitem horizontalen Streifen, von dem aus paral
le]e.schriige Streifen i.iber den Hals ziehen; Hals aul3en 
mi t schmiileren horizontalen Streifen, nur breites Band 
am Rand und Hals-/Schulterumbruch; Korper mit 
konkavem Stemmotiv und vertikalen Streifen, nicht 
vollstiindig rekonstruierbar (Abb. 11/3). 

4 Topf zu Fii/3en der Bestattung: hellgraubrau
ner, ganz fein mi t wei/3em Kalk gemagerter Ton, Ober
fliiche ehem. ockergelb geschlickert und poliert, grol3-
fliichige Schmauchflecken; kugeliger Korper mit ho
hem, konisch ausladendem bis leicht durchgebogenem 
Hals; am Bauch vier waagrecht gelochte Knubben. 
H. 25,6 cm; Mdm. 13,4 cm; Stfldm. 6,0 cm; Wdst. 0,4 cm. 

Rote Farbreste am Hals und Korper, besonders auf 
der Schulter au/3en sowie am Rand innen; Hals mit 
horizontalem Streifenmotiv rekonstruierbar, Schul
ter mit breitem, zur Knubbe hinfi.ihrendem Farbfeld 
(Abb. 1114). 

5 Fu/3schale im 0: hellgraubrauner, mi t wei/3em 
Kalk gemagerter Ton, Oberfliiche ehemals ockergelb 
geschlickert (ausgelaugt), Schmauchflecken; niedri
ger konischer Fu/3 mit flach ausladender Knickwand
schale. H. 14,0 cm; M dm. 20,8 cm; Stfldm. 11 ,6 cm; 
W dst. 0,4-0,8 cm. Beidseitig rote Bemalungsreste: 
au/3en horizontaler Rand- und Bauchstreifen, von 
letzterem aus ein vertikaler Streifen i.iber den Fu/3 
ziehend rekonstruierbar; Innenseite mit horizontalem 
Randstreifen, von dem aus fiinfpaarig angesetzte kurze 
Streifen schriig in Richtung Boden ziehen, Mitte des 
Bodens durch vier (fiinf) isoliert gesetzte parallele 
Balken mit anniihernd quadratischem Umriss gebil
det (Abb. l 0/5). 

6 Becher im N: hellgrauer, fein geschliimmter 
Ton, Oberfliiche ehemals geschlickert ( ausgelaugt); 
kugeliger bis schwach doppelkonischer Korper mit 
kleinen flachen Knubben am Bauch, leicht abgesetzter, 
hober Hals mit nach au/3en geneigtem Rand. H. 12,8 
cm; Mdm. 10,8 cm; Stfldm. 4,6 cm; Wdst. 0,35 cm. 
Geringe rote Farbspuren an der Au/3enseite, Hals in
nen mit drei breiten horizontalen Biindem verziert, das 
oberste endet unterhalb des Randes (Abb. 11/6). 

7 Scherben in der SW-Ecke: Bruchsti.ick wie 
Fn. 6 mi t roten Farbresten, aber anderer Becher ( obne 
Ab b.). 

8 Unterlagsplatte: hellbrauner grobkorniger 
Sandstein, drei Seiten zugerichtet, eine gebrochen, 
Unterseite leicht konvex (Liiufer) und glatt gerieben, 
Oberseite leicht konkav und rau durch Klopfspuren, 
hier rote Farbspuren. L. 12,0 cm; B. 12,9 cm; D. 4,9 
cm (Ab b. l 0/8). 

9 Silexklinge: hellbrauner, durchscheinender 
Silex mi t leichtem wei/3lichen Patinaanflug, Klinge mit 
spitzem terminalen Ende, dort geringfiigig gebrochen, 
basa! dorsal Negative einer Kemkantenpriiparation. L. 
2,0 cm; B. 0,75 cm; D. 0,25 cm (Abb. 10/9). 

GRAB VERF. 132 (Abb. 12 und 24/3): 
Verfarbung: ausschlie/3lich im Humusi.ibergang, 

lO cm i.iber P!. la gelegen; SW-NO orientierte, recht
eckig-ovale Verfarbung mi t hellbrauner, sandig-humo
ser Verfiillung, Mal3e 77x39 cm, Sohle 273,74 m i.i. A. 

Bestattung: Stark angeackertes und teilweise 
vergangenes Skelett eines Kleinstkindes. Rest eines 
S-N orientierten rechtsseitigen Hockers; Schiidelreste, 
Teile des Stammes und der angewinkelten oberen Ex
tremitiiten deutlich fassbar, untere Extremitiiten nur 
mehr bestehend aus Spuren der Femora sowie Reste 
von Tibia und Fibula einer Seite. Im Halsbereich der 
Bestattung ein kleines Flachbeil (Fn. 2) sowie an der 
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Sohle unter dem Hinterhaupt der Bestattung ein Silex
abspliss gelegen (Fn. 3). 

Funde: 
l Skelett: Infans I, 3.-4. Lebensjahr. 
2 Flachbeil: fein gesprenkelter Amphibolit

schiefer, Oberflache fein geglattet, schmalnackige, tra
pezformige, aber stark sekundar iiberschliffene Grund
form, niedrig-ovaler Querschnitt mit asymrnetrischer 
Aufwolbung, schwach konvexe Schneide. L. 6,1 cm; 
B. 3,4 cm; D. 0,9 cm (Abb. 12/132-2). 

3 Silexabspliss unter dem Schadel: hellbrauner, 
durchscheinender Silex mit leichtem weiBlichen Pati
naanflug; Abspliss mi t annahemd dreieckigem Grund
riss und dreieckigem Querschnitt. L. 1,7 cm; B. 1,0 cm; 
D. 0,2 cm (Abb. 12/132-3). 

GRAB VERF. 133 (Abb. 12, 13,24/4 und 29/1): 
Verfarbung: SO-NW orientierte, rechteckig

ovale Verfàrbung mi t hellbrauner, sandig-humoser Ver
fullung, Mal3e 115x68 cm, Tiefe der erhaltenen Grab
grube 22 cm, Sohle 273,42 m il. A. 

Bestattung: Rechtsseitige, S-N orientierte Ho
ckerbestattung, postkraniales Skelett teilweise vergan
gen (besonders der Bereich des Stammes). Schadel 
gro13teils auf dem Gesicht aufliegend, obere Extremi
taten vor dem Korper angewinkelt, untere Extremi
taten angehockt und im Bereich der Unterschenkel-/ 
Ful3knochen vollig von einer Gefàl3gruppe iiberlagert. 
Direkt an der linken Halfte der Occipitalnaht ein tra
pezformiger Mikrolith (Fn. 2), aufHohe der U nterarm
knochen zwei Spondylusperlen (Fn. 8 und 14). West
lich eine kleine, mit dem Mundsaum schrag nach un
ten Richtung Riicken der Bestattung gelegene Ful3-
schale (Fn. 3) und nordlich leicht iiberlappend eine an 
der Sohle stehende kleine Schilssel (Fn. 4). Die Fund
nummem 5-7, 9-1 O un d 12 bilden einen dichten Block 
iiber den unteren Extremitaten: nordlich an die Scha
le Fn. 4 angrenzend und mit dem Mundsaum auf der 
Grabsohle stehend ein sog. Butmir-Gefàl3 (Fn. 6), auf 
gleicher Hohe ostlich davon, mit der Miindung nach 
S bzw. SSW und leicht bodenwarts geneigt ein stark 
zerbrochener Topf (Fn. 7), in dem sich ein kleiner be
malter Becher (Fn. 12) befand. Den NW-Rand des 
Blockes bildet ein kleiner Topf (Fn. 5), der an dem 
Butmir-Gefàl3 anliegt und mit der Miindung leicht 
bodenwarts in Richtung NW blickt. Ebenfalls auf dem 
Butmir-Gefàl3 im W aufliegend, unmittelbar siidlich 
des kleinen Topfes, ein Klopfstein (Fn. 9), ganz im O 
des Blockes, zum Te il den gro13en Topf (Fn. 7) iiberla
gemd, e in rot verfàrbter Sandstein (Fn. l 0), knapp 
sildlich davon, aber isoliert gelegen, ein kleiner Stein 
(Fn. 11). Aus der Ftillerde stammen Tierknochen 
(Fn. 13) sowie ein gelochtes Schneckengehause (Fn. 15). 

Funde: 
l Skelett: In fans I, 5 .-6. Lebensjahr; Defekte 

am Schadel, traumatische Einwirkung moglich. 
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2 Trapezformiger Mikrolith am Scbadel: hell
brauner, durchscheinender Silex, trapezformiger 
Grundriss und Querschnitt, mediales Klingenbruch
stilck, beide Enden quer retuschiert. L. 1,2 cm; B. 1,0 cm; 
D. 1,8 cm (Abb. 12/133-2). 

3 Kleine Ful3schale: schwarzlicher, steinchen
gemagerter Ton, Oberflache fein modelliert und weit
gehend schwarz gebrannt; niedriger voller Ful3 mit 
nach innen gewolbter Standflache und halbkugeliger 
Schale. H. 9,9 cm; M dm. Il ,8 cm; Stfldm. 6, l cm; 
Wdst. 0,3-0,8 cm. Keine Farbreste (Abb. 13/3). 

4 Schtissel neben Fn. 3: hellgrauer bis rotlicher, 
fein steinchengemagerter Ton, Oberflache ehemals 
rotlich-ocker und fein modelliert; flach ausladender 
Unterteil mit kaum merklicher Standflache, stark 
asymmetrisch geformter Oberteil, rundlich ansetzen
der Bauch mit leicht ausladender Schulter mit nach 
au13en geneigtem Rand, am Bauch vier kleine unre
gelmal3ige, teilweise ovale Knubben. H. 6,0 cm; Mdm. 
17,8 cm; Stfldm. 5,0 cm; Wdst. 0,4 cm. Keine Farbre
ste (Abb. 13/4). 

5 Kleiner Topf am N-Ende: grauer, steinchen
gemagerter Ton, Oberflache grob modelliert und fle
ckig ockerbraun bis schwarzlich gebrannt; S-formig 
profilierter Topf mi t dellenverziertem Rand, am Bauch 
kreuzstandig vier kleine, annahemd runde Knubben. 
H. 11 ,O cm; M dm. 11, l cm; Stfldm. 4,4 cm; W d st. 
0,4-0,7 cm. Keine Farbreste (Abb. 13/5). 

6 Butmir-Gefàl3: grauer, steinchengemagerter 
Ton, Oberfliiche ehemals fein modelliert und vorwie
gend schwarz gebrannt; doppelte Flickspuren gegen
iiberliegend unterhalb des Randes; in der Mitte leicht 
verdickter Boden, streng konischer Unterteil, stark 
nach aul3en abgesetzter Bauch mit gewolbter, ein
ziehender Schulter und einfachem, leicht schrag mo
delliertem Rand, am Bauch vier grol3e kreuzstandige, 
flache Knubben. H. 15,1 cm; Mdm. 8,0 cm; Stfldm. 
9,4 cm; Wdst. 0,3-0,8 cm. Reste grol3flachiger roter 
Bemalung an der Au13enseite, weder Muster noch 
flachige Bemalung rekonstruierbar (Abb. 13/6). 

7 Topf am N-Ende: Oberteil erhalten, schwarz
licher, fein steinchengemagerter Ton, Oberflache 
schwarz und glanzend poliert; stark gewolbte Schul
ter und rundlich angesetzter, konischer Hals erhalten. 
Erh. H. 18,2 cm; Mdm. 13,0 cm; Wdst. 0,3-0,6 cm. 
Geringe rote Farbreste; Rand innen hOchstwahr
scheinlich mit rotem Streifen (Abb. 13/7). 

8 Spondylusperle: gerundet-zylindrische Form; 
H. l ,35 cm; Dm. 1,8x2,0 cm; Lochung 0,45 cm 
(Abb. 12/8). 

9 Klopfstein: flaches Quarzitgeroll mi t glanzend 
verrundeten Flachen, Kanten stark abgesto13en bis in 
die Flache reichende Aussplitterungen, geringe rote 
Farbreste. Dm. 8,4 cm; D. 2,7 cm (Abb. 12/9). 

l O Unterlagsplatte: feinkomiger Sandstein, durch 
sekundare Hitze mehrfach muschelig gesprengt und 
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Grab Verf. 131 

9 

o 3cm 

o 50 cm 

Abb. lO- Friebritz-Si.id: Grab Verf. 131, Befund und Funde: Fn. 5 Keramik. 8 Silex. 9 Sandstein (Graphiken: Chr. Neugebauer
Maresch, A. Gattringer, M. Imam, BDA). 
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Grab Verf. 131 

o 5cm ---

Abb. 11 - Friebritz-Siid: Grab Verf. 131, Funde: Fn. 2-4 und 6 Keramik (Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, M. Imam, 
BDA). 
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Abb. I2- Friebritz-Stid: Grab Verf. 132, Befund und Funde: Fn. 2 Amphibolitschiefer. 3 Silex. Grab Verf. I33, Befund und 
Funde: Fn. 2 Silex. 8 und I4 Spondylus. 9 Quarz. IO Sandstein. Il Bleiglanz. 15 Schneckengehiiuse (Graphiken: Chr. 
Neugebauer-Maresch, A. Gattringer, M. Imam, BDA). 
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O 5 cm ---
7 

Grab Verf. 133 

Abb. 13- Friebritz-Siid: Grab Verf. 133, Funde: Fn. 3-7 und 12 Keramik (Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, M. Imam, 
BDA). 
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rot verfarbt, Rest einer Unterlagsplatte mit zugerichte
ten Kanten und massivem, D-formigem Querschnitt. 
Erh. L. 11,5 cm; erh. B. 13,7 cm; D. 8,5 cm (Abb. 12110). 

11 Kleiner, schwerer Stein im NO der Bestat
tung (siehe Anhang): Galenit-Erz (Bleiglanz), Ober
fliiche des rundlichen Objektes zugeschliffen, eine 
kleine Kalotte vermutlich ausgesplittert, dtinne Verwit
terungsrinde. Dm. 2,8 cm (Abb. 12/11). 

12 Becher in Fn. 7: hellgraubrauner, fein ge
schlammter Ton, Oberflache ehemals ockergelb ge
schlickert und poliert; niedrig-kugeliger Korper mit 
leicht nach innen gewolbtem Boden; hoher, rundlich 
angesetzter, durchgebogener Hals mit nach au/3en ge
neigtem Rand, am Bauch kreuzstandig vier kleine fla
che Knubben. H. 13,0 cm; Mdm. 11,4 cm; Stfldm. 4,0 
cm; Wdst. 0,25-0,35 cm. Rote Bemalungsreste: Rand 
innen mit breitem umlaufenden Streifen, von dem aus 
unregelmii/3ig gesetzte schrage Streifen uber die volle 
Hohe des Halses ziehen; Hals au/3en mit feinen hori
zontalen Streifen, Korper mit an den Knubben ange
ordnetem Schmetterlingsmotiv, au/3en begleitet von 
vertikalen Bandern; Standflache ehemals flachig rot 
bemalt (Abb. 13/12). 

13 Tierknochen aus Fullerde: Sesamoid eines 
Rindes ( ohne Ab b.). 

14 Spondylusper!e: wie Fn. 8. H. 1,2 cm; Dm. 
1,9 cm; Lochung 0,5 cm (Abb. 12114). 

15 Kleines gelochtes Schneckengehiiuse aus 
Ftillerde. H. O, 7 cm (Ab b. 12/15). 

GRAB VERF. 134 (Abb. 14, 15,25/1,3 und 29/2): 
Verfiirbung P!. l a: SSO---NNW orienti erte recht

eckig-ovale Verfarbung mi t hellbrauner, sandig-humo
ser Verftillung, Ma/3e 138x60 cm, Tiefe der erhalte
nen Grabgrube 21 cm, Sohle 273,41 m ti. A. An der 
Mitte der Ostkante wird diese Verfarbung geringfu
gig von der des Grabes Verf. 135 tiberlagert. 

Bestattung: S-N orientierter rechtsseitiger Ha
cker mit deutlichen Dislozierungen. Arme vor dem 
Korper angewinkelt, linkes Bein etwas starker an
gehockt als das rechte. Oberster Brust- sowie Halswir
belbereich mitsamt dem Schadel nach O verdreht, die
ser isoliert von der Wirbelsiiule, aber im Verband rnit 
dem Unterkiefer auf dem Gesichtsschiidel aufliegend. 
Schultergtirtel/Brust- sowie Handbereich deutlich ge
st6rt bzw. Dislozierungen in Rìchtung stidliches Ver
farbungsende beobachtbar. Aus dem Verband ge!Ost 
und stark zerst6rt linksseitiges Becken und proxima
les Femurende. Zentral im Brustbereich, aber auch den 
linken ( oberen) Humerus uberlagernd, zwei gegen
gleich positionierte Eberhauerlamellen (Fn. 8), am 
linken Schulterbereich der Bestattung zwei diinne tie
rische Rohrenknochen (Fn. 16). In der Mitte des 
S-Endes der Grabgrube ein Dechselfragment (Fn. 2), 
im W, ca. l O cm ti ber der Bestattung, oberhalb des 
fehlenden Beckenbereiches ein trapezfOrmiges Stein-

bei! (Fn. 3, Niveau 273,60 m). Im S, etwa unter der 
ehemaligen Position des Schadels, ein kleiner Abschlag 
mit namrlicher Spitze (Fn. 4), am Kreuzbein an der 
Kante des Oberrandes ein trapezformiger Mikrolith 
flach aufliegend (Fn. 5); ostlich des rechten Beckens 
dicht aneinander liegend ein Nukleus (Fn. 6), darunter 
ein Abschlag (Fn. 15) und dane ben ein Knochenpfriem 
(Fn. 7). Auf gleicher Hohe im O der Bestattung ein 
Becher (Fn. 9), der durch die hier einschneidende Verf. 
135 geringfugig gestort wurde. Am NW -Ende der Grab
grube, auf den unteren Extremitaten stehend, Reste 
einer gro/3en, zum Te il dislozierten Schtissel (Fn. 11 ), 
daruber ein kleines Schiilchen (Fn. l 0). Ostlich an
grenzend und leicht von Fn. 11 tiberlagert eine gro/3e 
bemalte Fu/3schale (Fn. 12), deren zerbrochene Scha
lenteile sich vom Fu/3 getrennt befanden, die Stand
fliiche des Fu/3es blickte schrag nach o ben in Richtung 
SW. Zwischen dieser Fu/3schale und der rechten unte
reo Extremitiit an der Sohle eine rechteckige Sand
steinplatte. Am N-Rand der Verfarbung, teilweise noch 
oberhalb von P!. l, geringe Reste von Tierknochen 
(Fn. 14). Interpretation: Sekundarer Eingriffbald nach 
der Grablegung, noch im Sehnenverband befindlich 
(Schiidel mit Unterkiefer, verdrehte Lage der Wirbel
siiule, Isolierung und Dislozierung von Handknochen). 
Auffallig in diesem Zusammenhang die zerbrochene 
Dechsel, die Lage des Mikrolithen am Kreuzbein 
sowie di e Position des trapezformigen Bei l es ii ber dem 
stark zerst6rten linken Becken. Bei der Fundlage von 
Silices und K.nochenpfriem konnte es sich um einen 
Tiischcheninhalt handeln, welches moglicberweise an 
einem Gtirtel befestigt war. 

Funde: 
l Skelett: Mann, spatmatur, 50-60 Jahre; Schii

delverletzung fraglich, Fehlstellung im Htiftgelenk, 
linker Femur deutlich schwiicher ausgebildet und alt 
gebrochen (glatt, scharfkantig). 

2 Lochbeilfragment im S: grau gesprenkelter 
Amphibolit, Oberfliiche fein gegliittet, Splitter eines 
gelocbten Beiles von ursprunglich rechteckigem Quer
schnitt mit konvexen Seitenbahnen, ca. 118 des Boh
rungsdurchmessers erhalten, Bruchstelle grob uber
schliffen, entlang der Bohrung waagrecht 2/3 der Ge
riith6be gesiigt, Ende durch Lippenbildung kenntlich, 
unteres Dritte! gebrochen und grob tiberschliffen, ver
tikale Schneide nur mehr zur Halfte erbalten. L. l 0,9 
cm; B. 2,4 cm; D. 3,6 cm (Abb. 15/2). 

3 Trapezformiges Steinbeil im W ( ca.l O cm 
oberhalb der Bestattung): wei/3lich bis hellgrauer, 
feinstkorniger Kalkmergel, fein polierte Oberflache, 
trapezformiger Grundriss und flach D-formiger Quer
schnitt, Nacken schrag nachgeschliffen, Schneide kon
vex, von ventral nachgeschliffen. L. 5,8 cm; B. 3,7 cm; 
D. 1,2 cm (Abb. 15/3). 

4 Klinge im S: hellgraubrauner, durchscheinen
der Silex mit leicbtem wei/3lichen Patinaanflug, drei-



eckiger Querschnitt, mediales Stiick mit schragem, 
eine Spitze erzeugendem Bruch, sinistrolateral durch
gehende Gebrauchsretusche. L. 3,0 cm; B. 0,95 cm; 
D. 0,4 cm (Abb. 14/4). 

5 Trapezformiger Mikrolith, auf Sacrum gele
gen: grauer, an den Randzonen hellbraun durchschei
nender Silex, dreieckiger Querschnitt, annahemd tra
pezformiger Grundriss, eine Kante fein retuschiert, 
zweite gebrochen, zur Langskante hin ausgesplittert. 
L. 0,9 cm; B. 0,75 cm; D. 0,2 cm (Abb. 14/5). 

6 Silexknollen vor Becken: graubrauner bis 
gelblicher Silex mit leichtem weiBlichen Patinaanflug 
und starker Verunreinigung, Reste von ca. fùnfNega
tiven von bipolar abgetrennten parallelen Lamellen. 
H. 2,9 cm; L. 2,6 cm; Dm. 3,7 cm (Abb. 14/6). 

7 Knochenpfriem bei Fn. 6: fragmentiertes 
Stiick eines Rohrenknochen mit starkem WurzelfraB 
an der Oberflache, geringe Reste der Politurspuren 
vorhanden, beide Enden nicht erhalten. L. 5,25 cm; 
B. 0,8 cm (Abb. 14/7). 

8 Eberzahnlamellen im Brustbereich (Wild
schwein): zwei groBe Lamellen, davon eine am brei
ten Ende gelocht, sowie ein feiner Span; Dm. 14 cm; 
B. 2,6 cm; gelochter: L. 14,3 cm; B. 2,8 cm; D. 0,5 
cm; Bohrungsdm. 0,5 cm (Abb. 15/8). 

9 Becher im 0: hellbrauner, fein geschlammter 
Ton, Oberflache ockerbraun und ehemals poliert; dop
pelk.onischer Korper mit rundlich angesetztem, leicht 
durchgebogenem Hals. H. 11 ,O cm; M dm. 8,8 cm; 
Stfldm. 3,8 cm; Wdst. 0,2 cm. Allseitig, auch amBo
den, rote, zumeist nicht naher klassifizierbare Farb
reste; am Hals deutet sich innen e in breiter roter Rand
streifen mit schmaleren vertikalen Bandem an (Abb. 
15/9). 

l O Kleines Schalchen im N: rotlicher, steinchen
gemagerter Ton, Oberflache auBen stark ausgelaugt, 
innen fein modelliert; konische Form mit verjiingtem 
Rand. H. 3,9 cm; Mdm. 10,8 cm; Stfldm. 4,8 cm; Wdst. 
0,4-0,9 cm. Keine Farbreste (Ab b. 15/1 0). 

11 GroBe Schiissel: graubrauner, steinchenge
magerter Ton, Oberflache grob modelliert und fleckig 
ocker bis schwarz gebrannt; breite Standflache, an
nahemd halbkugeliger Korper mit teilweise starker 
modelliertem Bauchumbruch, leicht nach auBen ge
neigter, verjilngter Rand. H. 11 ,O cm; Md m. 27 ,O cm; 
Stfldm. 10,8 cm; Wdst. 0,6 cm. Keine Farbreste (Abb. 
15/11). 

12 FuBschale: teilweise erganzt, graubrauner, 
fein steinchengemagerter Ton, Oberflache ehemals 
geschlickert und poliert, groBflachige Schmauchfle
cken; mittelhoher konischer FuB mit konisch ausla
dender Schale mi t leichtem Bauchknick, dort vier kleine 
unregelmaBige Knubben. H. 13,1 cm; Mdm. 16,9 cm; 
Stfldm. 8,5 cm; Wdst. 0,4-1,0 cm. Reste roter Bema
lung: Korper auBen mit umlaufenden Rand- und 
Bauchstreifen, am Unterteil Reste schrager Streifen 
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erkennbar; FuB auBen und Schale innen Muster nicht 
rekonstruierbar (Abb. 15/12). 

13 Unterlagsplattenteil: Quarzsandsteinplatte 
mit Muskovit, annahernd rechteckiges Sttick einer 
Unterlagsplatte, rechteckiger Querschnitt, Kanten teil
weise uberarbeitet. L. 16,0 cm; B. 7,1 cm; D. 4,5 cm 
(Abb. 14/13). 

14 (Tier-)Knochen aus Grabgrube teilweise 
oberhalb von P l. l: linke Vorderhand eines iuvenilen 
Schweines sowie ebensolcher Teil eines iuvenilen 
Schafes (ohne Abb.). 

15 Silexabschlag unter Fn. 6: hellgraubrauner, 
durchscheinender Silex, dunner, stark gekrilmmter 
Abschlag mit stark ausgepragtem Bulbus, terminalen 
Matrixresten, dorsal drei Negative gleicher Abbaurich
tung. L. 2,6 cm; B. 1,85 cm; D. 0,4 cm (Abb. 14/15). 

16 Zwei diinne Rohrenknochen bei Schulter: 
Metapodien von Fuchs, fragmentiert (Abb. 15116). 

GRAB VERF. 135 (Abb. 14, 25/1 und 2): 
Verforbung: SSW-NNO orientierte, rechteckig

ovale Verfàrbung mi t hellbrauner, sandig-humoser Ver
fùllung, MaBe 11 Ox62 cm, Tiefe der erhaltenen Grab
grube 15 cm, Sohle 273,44 m il. A. Von der Mitte der 
W-Kante bis zum S-Ende bis auf eine Breite von max. 
l O cm di e westlich gel e gene Verf. 134 ilberlagemd. 

Bestattung: S-N orientierte, rechtsseitige Hocker
bestattung, Arme unterschiedlich stark angewinkelt, 
linke Hand vor dem Gesicht liegend, rechte in Rich
tung Gesicht weisend. Untere Extremitaten stark an
gehockt, linke starker als rechte. Teile des Stammes 
vergangen. Am Siidende der Verfàrbung und am Hin
terhaupt der Bestattung anliegend eine kleine, schrag 
stehende, nach N geneigte Schiissel (Fn. 3), hier zum 
Teil iiberlagert von einem kleinen liegenden Becher 
(Fn. 2), Miindung nordwestlich gerichtet. 

Funde: 
l Skelett: Geschlechtunbestimmt, Infans II, 12.-

13. Lebensjahr. 
2 Becher: graubrauner, mit weiBen kleinen 

Steinchen gemagerter Ton, Oberflache geglattet; 
S-formig profilierter Becher mit leicht nach innen 
gewolbtem Boden, am Bauch kreuzstandig vier klei
ne flache Knubben. H. 8,1 cm; Mdm. 7,7 cm; Stfldm. 
3,4 cm; W dst. 0,4 cm. An Korper und Boden auBen rote 
Farbspuren, Muster nicht rekonstruierbar (Abb. 14/2). 

3 Schilssel: Ton wie Fn. 2, ehemals FuBschiis
sel?, Boden groBflachig abgeplatzt, Standflache ilber
schliffen?; Knickwandschilssel mit leicht nach auBen 
geneigtem Rand. H. 5,8 cm; Mdm. 12,6 cm; Stfldm. 
5,7 cm; Wdst. 0,4-0,7 cm. Beidseitig geringeroteFarb
spuren (Abb. 14/3). 

GRAB VERF. 136 (Abb. 16 und 26): 
Verfiirbung: W-0 orientierte, rechteckig-ova

le Verfàrbung mit hellbrauner, sandig-humoser Ver-
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(Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, M. Imam, BDA). 
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fullung, Mal3e 135xl 00 cm, Tiefe der erhaltenen Grab
grube 11 cm, Sohle 273,46 m ti. A. 

Bestattung: Rechtsseitiger, 0-W orientierter 
menschlicher Hocker (Fn. 1) mi t Tierskelett (Schwein 
Fn. 2) verschlungen. Durch extrem seichte Lage der 
Bestattung (ca. 5 cm unter P l. l a) Teìle der Kalotte 
sowie ein steil aufragender Teil des linken (!) Femur 
gestort bzw. fehlend. In si tu und in Rtickenlage befind
lich der gro13te Teil des Stamrnes mit gestreckten obe
ren Extremitaten, eng am Korper anliegender und hin
ter den Rticken und unter das Becken fuhrender linker 
Arm, weìters extrem angehockte linke untere Extre
mitat in rechter Seitenlage. Moglicherweise gerìng 
dìsloziert der Schadel samt Unterkiefer, ebenfalls in 
rechter Seitenlage, aber mit Blickrichtung W und aus 
dem Wirbelsaulenverband ge!Ost. Rechter Unter
schenkel mit Ful3 noch im Sehnenverband tiber den 
linken Oberschenkel und tiber den Stamm des Schwei
nes nach O zurtickgeklappt. Rechter Oberschenkel in 
zwei Halften gebrochen und im Winkel des angehock
ten linken Beines nebeneinander mìt den medialen 
Bruchstellen in Richtung O weisend gelagert. Das 
Schweineskelett ist bipolar zur menschlichen Bestat
tung W-0 ebenfalls auf seiner rechten Seite gelagert. 
Die schlecht erhaltenen Schadelteile befanden sich 
unmittelbar westlich des linken Beckens, der Halsbe
reich unter dem menschlichen linken Femur, der tieri
sche Stamrn ti ber der rechten Halfte des menschlichen, 
die hinteren Extremitaten fuhren tiber das Unterkiefer 
bzw. den Halsbereich des Bestatteten. Die Extremi
taten enden hinter dem Schadel bzw. westlich der 
linken Schulterregion. Stidlich des linken Fu13es der 
Bestattung fanden sich Teile von vorderen Extremi
taten bzw. Unterkieferreste eines weiteren Tieres, nam
lich eines Hundes. Bemerkungen: Die extrem seichte 
Lage der Grabsohle sowie die schlechte Erhaltung die
ser Knochensubstanz am SW-Ende der Grabgrube lasst 
die Vermutung zu, dass diese Teile ursprtinglich zu 
einem vollstandigen Hundeskelett gehort haben konn
ten, das der Erosion bzw. dem Pflug zum Opfer gefal
len ist. Auch hier muss bald nach der Belegung ein 
sekundarer Eìngriff in das Grab stattgefunden haben: 
das Herausrei13en des rechten- unteren! -Bei n es mit
samt der Ful3knochen im Verband sowie das brutale 
Zerbrechen des Oberschenkels, das !aut Fundlage zum 
gleichen Zeitpunkt geschehen sein muss wie die Ver
lagerung des Unterschenkels. Die isolierte und etwas 
verdrehte Lage des Schadels muss ebenfalls als ein 
Relikt dieser sekundaren StOrung angesehen werden. 
Bei derartigen massiven Lageveranderungen, die noch 
im Sehnenverband stattgefunden haben, muss wohl 
auch die Moglichkeit einer weitergehenden Dislozie
rung der scheinbar in situ verbliebenen Skelettteile in 
Betracht gezogen werden. Dies betrifft vor allem die 
verschlungene Lage des Schweineskeletts mi t dem des 
Menschen. lm bei den Ausgrabungen angetroffenen 

Zustand lagen die Hinterlaufe des Schweines ti ber dem 
Hals des Mannes, ti ber seiner rechten Korperhalfte lag 
der Rumpf des Schweines, sein Hals mtisste zwischen 
den proximalen Teilen der menschlichen Femora ein
geklemmt gewesen sein. Eindeutig ist die Lage der 
Schulterblatter des Schweines tiber seinen Rippen und 
oberen Extremitaten, auch der Schadel lag auf dem 
Unterkiefer aufund nìcht seitlich. Daraus kann fur den 
vorderen Bereich auf eine Bauchlage geschlossen 
werden. Nicht mit Sicherheit kann aber die Lage 
zwischen den Oberschenkeln als primar betrachtet 
werden: schliel3lich batte sich nicht nur das menschli
che, sondern auch das tierische Skelett zum Zeitpunkt 
des sekundaren Eingriffes noch im Sehnenverband be
funden, sodass ein voneinander unabhangiges Hoch
heben moglich gewesen sein muss. Die Summe der 
Details d es Befundes deutet auf e i ne Lage d es Schwei
nes auf dem menschlichen Korper (tierische Schul
terblatter auf dem menschlichen Becken sowie Hin
terlaufe ti ber de m Hals) hin, fur di e Lage d es Halses 
mit dem Schweineschadel erscheint die Position zwi
schen den Oberschenkeln am wahrscheinlichsten, 
es konnte jedoch auch hier eine Abtrennung des 
Schadels stattgefunden haben (ahnlich wie beim men
schlichen Skelett), sodass die Oberlagerung des linken 
menschlichen Oberschenkels durch die Halswirbel des 
Schweines nicht mehr erkennbar war. Auszuschliel3en 
ist eine Lage des Schweines unter der menschlichen 
Bestattung. 

Funde: 
l Skelett (Homo): Mann, 20-25 Jahre; Fraktur 

am linken Os parietale (D-formiger Einbruch wie 
Querschnitt einer schmalen Dechsel), Fraktur im 
Alveolarkammbereich der linken Frontzahne des 
Unterkiefers, rechter Femur mit parabolisch auslau
fender Fraktur. 

2 Schweineskelett: nahezu vollstandiges Ske
lett eines iuvenilen Schweines, lediglich Schadel sehr 
schlecht erhalten (ohne Abb.). 

2a Reste eines Hundes zu Ftil3en: Unterkiefer
reste und Unterarmknochen eines Hundes ( ohne Abb.). 

GRABVERF.137(Abb.16, 17, 18,27/1,2und 
30/1): 

Verfiirbung: W-0 orientierte, ovale Verfàrbung 
mit hellbrauner, sandig-humoser Verftillung, Mal3e 
103x75 cm, Tiefe der erhaltenen Grabgrube 15 cm, 
Sohle 273,48 m ti. A. 

Bestattung: W-0 orientierte, rechtsseitige Ho
ckerbestattung mit angewinkelten Armen, Bande 
unter dem Gesicht und stark angehockten Beinen; Teile 
des Stammes wegen des kindlichen Alters der Kno
chen nicht mehr erhalten. Am Unterrand der linken 
Orbita ein mikrolithischer Silex (Fn. 2), unter den Ti
biae eine quergelochte Dechsel (Fn. 3). Den SO der 
Bestattung bilden die Reste eines grol3en bemalten 



Topfes (Fn. 4), der zum Teil bereits vom Pflug ange
rissen worden war, am S-Ende die Reste einer FuJ3-
schale (Fn. 5); zu FtiJ3en der Bestattung Reste eines 
groJ3en bemalten Bechers (Fn. 6), weitere Becherfrag
mente wurden bereits vom Bagger umgelagert und 
!ieJ3en sich nicht mehr naher lokalisieren (Fn. 7). Un
ter dem Unterkiefer fand sich weiters ein Grapbitsttick 
(Fn. 8), aus der Grabfiillerde stammt ein Silex (Fn. 9). 

Funde: 
l Skelett: Infans l, 3.-4. Lebensjahr. 
2 Silexklinge am Schadel: hellgraubrauner, 

leicht durchscheinender Silex, mediales Klingenbruch
sttick mit flach dreieckigem Querschnitt, basales Ende 
schrag, terminales gerade gebrochen, hier Matrixrest 
bzw. Verunreinigung, bilatera! feine Gebrauchsretu
schen. L. 2,1 cm; B. 1,1 cm; D. 0,1 cm (Abb. 17/2). 

3 Quergelochte Dechsel: feinlagig gebanderter 
Amphibolit, Oberflache poliert, aber tiberschliffene 
Aussplitterungen vorhanden, Ausgangsform: vom 
Querschnitt her eine hohe Dechsel, distaler Teil, Nacken 
gerade geschliffen, aber Schneidenteil fast symme
trisch und ohne Aufwippung, Mitte des Geratkèirpers 
quer gelocht, schwach konische Bohrung. L. 13,9 cm; 
B. 3,4 cm; D. 5,1 cm; Bohrungsdm. 2,0-2,15 cm 
(Abb. 17/3). 

4 GroJ3er Topf: teilweise erganzt, grauer, fein 
steinchengemagerter Ton, Oberflache graubraun, gut 
modelliert, Schmauchflecken; abgesetzte Standflache, 
kugeliger Korper, rundlich angesetzter konischer Hals, 
am Bauch kreuzstandig vier groJ3e, flache runde Knub
ben. H. 42,8 cm; Mdm. 20,0 cm; Stfldm. 13,2 cm; 
W d st. 0,6-1,2 cm. Allseitig rote, z. T. groJ3flachige 
Farbreste; Muster nur fiir den Hals rekonstruierbar: 
auJ3en feine rote umlaufende Streifen, innen am Rand 
ein breiter Streifen erhalten (Abb. 18/4). 

5 FuJ3schale: teilweise erganzt, hellgraubrau
ner, fein steinchengemagerter Ton, Oberflache auJ3en 
ocker (geschlickert?) und poliert, innen geglattet un d 
schwarz gebrannt; niedriger konischer FuJ3 ehemals 
wohl hOher, konisch ausladende, im Bauch schwach 
geknickte Schtissel mit ausladendem Rand, einge
glatteter Bauchknick mit vier kreuzstandigen, fla
chen runden Knubben. H. 12,4 cm; Mdm. 19,3 cm; 
Stfldm. 8,5 cm; W d st. 0,5 cm. Allseitig rote, z. T. 
groJ3flachige Farbreste, Muster nicht rekonstruierbar 
(Abb. 17 /5). 

6 GroJ3er Becher: teilweise erganzt, graubrau
ner, fein geschlammter Ton, Oberflache ehemals po
liert; kugeliger Korper mi t rundlich angesetztem, leicht 
durchgebogenem Hals, etwas unterhalb des Bauches 
vier kleine kreuzstandige Knubben. H. 23,8 cm; Mdm. 
18,1 cm; Stfldm. 6,0 cm; Wdst. 0,2-0,6 cm. Rote Be
malung: Hals auJ3en mit horizontalen Streifen, innen 
breiter Randstreifen und periodisch gesetzte schrage 
Streifengruppen zu je drei Sttick; Korper und Boden 
auf3en Muster nicht rekonstruierbar (Abb. 17/6). 
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7 Reste eines Bechers, vom Bagger umgelagert: 
hellbrauner, fein geschlammter Ton, Oberflache fein 
geglattet, Teil des Korpers erhalten, niedrige, kugeli
ge bis doppelkonische Form mi t kleinen flachen Knub
ben. Erh. H. 3,7 cm; Stfldm. 3,4 cm; Wdst. 0,2 cm. 
W an d un d Boden mi t roten Farbresten (Abb. 17 /7). 

8 Graphitsttick unter Mandibula ( ohne Abb.). 
9 Silex aus Grabfiillerde: hellbrauner, durch

scheinender Silex mit unilateral durchgehender dun
kelgrauer Matrix, Grundriss parallele Kanten und spit
zes Ende, Querschnitt dreieckig. L. 2,1 cm; B. 1,2 cm; 
D. 0,55 cm (Abb. 17 /9). 

GRAB VERF. 138 (Abb. 19 bis 22,27/1, 3 und 
30/2): 

Verfarbung: W-0 orientiertes Ovai mit mulden
formigem Querschnitt und hellbrauner, sandig-humo
ser Verfullung, MaJ3e 144x81 cm, Tiefe der erhalte
nen Grabgrube 24 cm, Sohle 273,35 m ti. A. 

Bestattung: AuJ3er einigen verstreuten Phalan
gen keine weiteren menschlichen Skelettreste vorhan
den. Am 0-Ende der Verfarbung nebeneinander gela
gert die linken vorderen Extremitaten von Schulter bis 
Zehenbereich von drei Tieren (zwei Schafe und ein 
Schwein, Fn. 2). l m NW-Vi erte! 6 cm oberhalb der 
Sohle eine nach auJ3en weisende schmalnackige Dech
sel (Fn. 3), daneben zwei Knochengerate (Fn. 4). Stid
ostlich anschlieJ3end, zum Teil von GefaJ3resten tiber
lagert, eine Klinge (Fn. 5), zwei Mikrolitben (Fn. 6), 
eine grof3e und kreisformig gelegen ein Kranz von 
kleineren Spondylusperlen (Fn. 7 und 8). Knapp ne
ben Fn. 6 unter den GefaJ3resten ein Knochengerat aus 
einer gegabelten Rehstange (Fn. 17). Am SW-Rand 
die jeweils stark zerbrochenen Reste einer groJ3en be
malten Schlissel (Fn. 9), di e desweiteren ti ber das gan
ze Grab streuen, e in es Bechers (Fn. Il) un d e in es 
Topfes (Fn. l 0), nordlich angrenzend di e stark ver
gangenen Reste eines weiteren Bechers (Fn. 12). In 
der Mitte bzw. W-Halfte auf der Sohle eine Schlissel 
(Fn. 14, darin eine FuJ3schtissel mi t der Mtindung nach 
W weisend (Fn. 13 ), bei de tiberlagert von einer groJ3en 
dtinnen Sandsteinplatte mit roten Farbresten an der 
Unterseite (Fn. 15). Zwischen diesem und der Schtis
sel Fn. 14 eine Anzahl kleiner Tonktigelchen (Fn. 18), 
ein Becherboden mi t roter Farbe innseitig (Fn. 19) und 
ein Kieselstein (Fn. 20). Aus der Grabfiillerde stammt 
ein weiterer Silex (Fn. 16). Bemerkungen: Die gesamte 
Fundlage erzeugt den Eindruck einer nicht in situ ver
bliebenen Bestattung. Auch das Skelett muss verwor
fen worden sein bzw. an die Oberflache gebracht und 
dort verwittert oder anderweitig deponiert worden sei n. 
Das Lèisen des Sehnenverbandes im Bereich der Hand
knochen als eines der Anfangsstadien der Verwesung 
ist mehrfach bekannt,23 sodass es durchaus erklarbar 
erscheint, dass beim Entfernen einer Bestattung im 
Sehnenverband diese isoliert werden und wie hier in 
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o 50 cm 

Grab 
Verf. 136 

Grab 
Verf. 137 

Abb. 16- Friebritz-Si.id: Grab Verf. 136 und 137, Befunde (Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, A. Gattringer, M. Imam, 
BDA) . . 
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Grab Verf. 137 
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Abb. 17 - Friebritz-Siid: Grab Verf. 137, Funde: Fn. 2, 9 Silex. 3 Amphibolit. 5-7 Keramik (Graphiken: Chr. Neugebauer
Maresch, M. Imam, BDA) . 
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diesem Fall in der Grabgrube in Streulage verbleiben. 
Die zentrale Schale und die Tierknochen am 0-Rand 
scheinen anniihernd in situ verblieben zu sein, aber 
di e Lage der restlichen Beigaben, besonders di e grof3e, 
in Scherben und uber die Grabgrube verteilte bemalte 
Schiissel sprechen ebenfalls flir einen sekundiiren Ein
griff mit starken Zerstèirungen. Die kreisrunde Fund
lage der Perlen spricht flir die Auffadelung auf einer 
Kette, die durch die Stèirung nicht beeintriichtigt wur
de. Eine weitere Besonderheit in diesem Grab ist das 
Vorhandensein von kleinen Tonkiigelchen, die nur 
grob modelliert sin d un d- trotz Lagerung i m Stòrungs
bereich unter der grof3en Steinplatte- relativ eng bei
einander gelegen waren. Wir glauben nicht fehlzu
gehen, wenn wir diese als Bestandteil eines organi
schen Behiiltnisses vermuten, das als Rassel gedient 
haben konnte. 

Funde: 
l Skelettreste (zwei Phalangen), Geschlecht 

unbestimmbar, adult-matur. 
l a Tierknochen: vier Schwanzwirbel vom Rind 

(ohne Abb.). 
2a-c Tierknochen: jeweils vollstiindige vordere 

Extremitiit vom Schulterblatt bis zu den Fingerkno
chen von einem iuvenilen Schwein und zwei iuveni
len Schafen ( ohne Ab b.). 

3 Flachbeil: dunkelgriiner Serpentinit, hoch
gliinzend polierte Oberfliiche, spitznackiges Beil mit 
stark konvexer Schneide, asymmetrisch ovalem Quer
schnitt, Schneide unter der halben Geriith6he gelegen. 
L. 7,8 cm; B. 4,45 cm; D. 3,3 cm (Abb. 19/3). 

4a Pfriem aus dem Metatarsus eines Rehs, an 
der Oberfliiche nur geringe Reste einer gliinzenden 
Politur und von schriigen Kratzspuren, sonst Wurzel
fraJ3; gespaltenes distales Ende, entlang der Wachs
tumsfuge Rohrenknochen getrennt, iiberschliffen und 
proximal verrundet, Spitze beschiidigt; distai Schiiff
spuren diametral gegentiberstehend auf Gelenk. 
L. 14,3 cm; B. 1,1 cm (Abb. 20/4a). 

4b Knochenpfriem aus dem Splitter eines 
Rohrenknochens, oberes Ende gerundet, unteres zu
gespitzt, Oberfliiche mit WurzelfraJ3. L. 5,5 cm; B. 1,3 
cm (Abb. 20/4b). 

5 Silexklinge: basal-mediales Kiingenstiick aus 
braunem Jaspis mit kieinen Fremdeinschltissen, basai 
fast spitz zulaufend, mediai quer gebrochen, dorsai 
vier Negative gleicher Abbaurichtung. L. 3,8 cm; 
B. l ,5 cm; D. 0,25 cm (Ab b. 19/5). 

6a Mikrolith: hellbrauner, leicht durchscheinen
der Silex, mediales Klingenbruchstiick, dreieckiger 
Querschnitt, trapezformiger Grundriss mit retuschier
ter Bruchkante, Aussplitterung mit Angelbruch an der 
kleineren Liingskante. L. 1,4 cm; B. 0,8 cm; D. 1,2 cm 
(Abb. 19/6a). 

6b Mikrolith: hellgraubrauner, leicht durch
scheinender Silex, mediales (basal-mediales?) Klin-

genbruchstiick, beide Briiche nachretuschiert, GSM
Retusche entlang einer Ecke. L. 1,3 cm; B. 0,9 cm; D. 
O, 15 cm (Abb. 19/6b ). 

7 GroJ3e Spondylusperle: abgerundet-zylindri
sche Form. L. 3,2 cm; Dm. 2,3 cm; Bohrung 0,6 cm 
(Abb. 19/7). 

8 16 kleinere Spondylusperlen: zwei h6here 
zylindrische, sieben mittlere und sieben kleine zylin
drische Perlen. H. 1,45-0,75-0,55 cm; Dm. 1,5-1,5-
1,05 cm (Abb. 19/8). 

9 GroJ3e Schale: hellgraubrauner, steinchenge
magerter Ton, Oberfliiche hellbraun, gegliittet, 
Schmauchflecken; kaum merklich abgesetzte Stand
fliiche, flach ausladender, leicht gewolbter Unterteil, 
Bauchknick; durchgebogene, nach auJ3en geneigte 
Schulter, am Bauch sowie auf der Schulter kreuz
stiindig, zueinander versetzt je vier kleine vertikale, 
waagrecht angebohrte Knubben. H. 14,4 cm; Mdm. 
43,0 cm; Stfldm. 9,6 cm; Wdst. 0,8 cm. Rote Bema
lung: Schulter auJ3en mit feinen umlaufenden Strei
fen, breiter Bauchstreifen, Unterteil mit strahlenfor
migem Stemmotiv, Boden vermutlich fliichig rot be
malt; Innenseite roter Rand- und Bauchstreifen re
konstruierbar, Verzierung des Unterteils nicht mehr 
erkennbar (Abb. 2119). 

l O Kleiner Topf: graubrauner, fein steinchen
gemagerter Ton, Oberfliiche briiunlich geschlickert und 
gegliittet, Schmauchflecken; leicht abgesetzte Stand
fliiche, S-fcirmig profilierter Korper mit keulenfcirmi
gem Rand, am Bauch vier senkrechte ovale Knubben. 
H. 13,7 cm; Mdm. 12,8 cm; Stfldm. 6,4 cm; Wdst. 0,4 
cm. Geringe rote Farbspuren am Hals (Abb. 2211 0). 

11 Becher: hellgraubrauner, fein geschliimmter 
Ton, Oberfliiche briiunlich, ehemals poliert; kugeli
ger Korper, zylindrisch angesetzter Hals mit nach 
auJ3en geneigtem Rand, vier kleine vertikale Knub
ben knapp unterhalb des Bauches. H. 14,3 cm; Mdm. 
l 0,8 cm; Stfldm. 4,6 cm; W dst. 0,2-0,4 cm. Rote Be
malung: Hals auf3en mit breitem, vertikalem Streifen, 
wnlaufendes breites Halsband, Korper mit strahlen
fcirmigem Stemmotiv (vier vertikale Streifen im Knub
benbereich), Boden vermutlich fliichig bemalt; Hals 
innen mit Randstreifen und paarig gesetzten, feinen 
schriigen Streifen, die fast iiber die gesamte Hohe des 
Halses ziehen (Ab b. 22/11 ). 

12 Becher: stark vergangen, zahlreiche kleine 
Fragmente, briiunlicher, fein geschliimmter Ton, Ober
flache ehemals poliert. Wdst. 0,2-0,3 cm. Rote Farb
reste (ohne Abb.). 

13 FuJ3schale: graubrauner, steinchengemager
ter Ton, Oberfliiche ehemals poliert (?), Schmauch
flecken; hoher konischer, im Bereich der Standfliiche 
leicht ausladender Fuf3, flach ausladende Schiissel mi t 
nur angedeutetem Bauchknick und nach auJ3en geneig
tem Rand, vier flache kleine, vertikale Knubben am 
Bauch. H. 17,1 cm; Mdm. 19,6 cm; Stfldm. 9,6 cm; 



Wdst. 0,4-0,5 cm. Allseitig zum Teil groJ3fHichige rote 
Bemalungsreste, auch am Innenrand des FuJ3es; keine 
Muster rekonstruierbar (Abb. 22/13). 

14 GroJ3e Schi.issel: teilweise erhalten, graubrau
ner, dicht steinchengemagerter Ton, Oberflache fein 
modelliert, groJ3flachige Schmauchflecken; schwach 
abgesetzte Standflache, kalottenfdrrniger Ki:irper mit 
angedeutetem Bauchknick und nach auJ3en geneigtem, 
keulenfdrmig verdicktem Rand. H. 8,6 cm; rek. Mdm. 
32,0 cm; rek. Stfldm. 12,0 cm; Wdst. 0,8 cm. Keine 
Farbreste (Abb. 22/14). 

15 Sandsteinplatte: groJ3e flache Quarzsandstein
platte mit geraden, teils an einer Kluft angelegten, teils 
ki.instlich zugerichteten Kanten, Unterseite mit flachi
gen Abplatzungen, Oberseite schwach konkav mi t leich
ten Unebenheiten, die auf Bearbeitung von Werksti.i
cken zuri.ickzufuhren sein di.irften, Unterseite mi t Farb
spuren. L. 29,2 cm; B. 24 cm; D. 1,5 cm (Abb. 20/15). 

16 Silexklinge aus Grabgrube: weiJ3lich-hell
brauner, schwach durchscheinender Silex, Klinge mit 
nati.irlich spitz zugehendem terminalen Ende, Schlag
narbe, basai Reste dorsaler Reduktion, dorsal Reste 
von vier Negativen, Schlagrichtung nicht beurteilbar. 
L. 3,9 cm; B. 0,9 cm; D. 0,3 cm (Abb. 19/16). 

17 Gabelfdrmiges Knochenwerksti.ick neben Fn. 
6: liingshalbiertes Sti.ick einer Rehgeweihstange mit 
Gabelung, Gabelende glanzende Politurspuren. L. 9,5 
cm; B. 2,0 cm; D. l ,2 cm (Abb. 20/17). 

18 Tonki.igelchen in Fn. 14: 13 Exemplare grob 
modellierter Ki.igelchen aus graubraunem Ton. Dm. 
0,5-0,7 cm (Abb. 19118). 

19 GefaJ3boden, innen rote Farbe, in Fn. 14: 
grauer bis brauner, fein steinchengemagerter Ton, O ber
flache innen gut geglattet un d mi t rotem Farbstoff, auJ3en 
grobe Modellierspuren und keine Standflache. H. l ,5 cm; 
Dm. 7,3 cm; Wdst. 1,0 cm (Abb. 20/19). 

20 Kieselstein in Fn. 14: ovales Quarzgeri:ill mit 
geringen roten Farbspuren sowie leichten Klopfspu
ren an der Arbeitskante. L. 6,8 cm; B. 4,9 cm; D. 2,7 
cm (Abb. 20/20). 

GRAB VERF. 13 (Abb. 23)Z4
: 

Doppelbestattung: 1979 angeackert und gebor
gen, ca. l O m ONO von der i:istlichsten Bestattung 
(Grab Verf. 136) der Grabergruppe gelegen. DurciÌ die 
extrem seichte Lage war keine Grabgrube erkennbar 
(20-30 cm unter der Humusoberkante). Zwei ge
streckte Skelette in Bauchlage i.ibereinander aufgefun
den, zwischen den Lendenwirbeln bzw. im Brustbe
reich trapezfdrmige Mikrolithen steckend, knapp ne
ben den Bestattungen im verackerten Bereich zwei 
Steinbeile. AuJ3er dem klaren archaologischen Befund, 
der auf eine gewaltsame Ti:itung beider Individuen 
durch Pfeilschtisse hindeutet, konnte auch bei dem 
zuunterst liegenden Mann eine intravitale Verletzung 
im Zahn-Kieferbereich festgestellt werden (traumati-
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sche Einwirkung). 25 Eine neuerliche eingehende 
Analyse der Bruchrander des Schadels ki:innte analog 
zu den Erfahrungen der Skelette der Grabenanlage von 
Asparn/Schletz auch hier auf zusatzliche Gewalt
einwirkung hinweisen.26 

2.2. Auswertung 

2.2.1. Bestattungen und Beigabensitten 

Eine Charakterisierung der Grabergruppe von 
Friebritz-Si.id muss zwei grundlegende Tatsachen be
ri.icksichtigen: 

l. Es handelt sich um die erste lengyelzeitliche 
Grabergruppe, die in Niederi:isterreich erforscht wer
den konnte. Grabanlage, Haltung der Bestattung, Art 
und Position der Beigaben ki:innen fast nur mit Be
stattungen aus anderen Bereichen der Lengyel-Kultur 
verglichen werden (Slowakei, Ungarn). 

2. Die Situierung innerhalb einer Kreisgraben
anlage wirft di e Frage nach den Zusamrnenhangen mi t 
dieser auf. Besteht ein chronologischer Konnex, so 
sind die unter Punkt l erarbeiteten Ergebnisse in ei
nem anderen Licht zu betrachten. Zunachst muss ein
mal diskutiert werden, ob es sich i.iberhaupt um eine 
sog. ,normale" Grabergruppe handelt, oder ob diese 
als Sondergruppe angesprochen werden muss. 

Die bereits 1985 publizierte Doppelbestattung 
(Verf. 13; Abb. 23) lag nur wenige Meter neben die
ser Grabergruppe, wies aber keine Hockerhaltung, 
sondern zwei i.ibereinander in Bauchlage deponierte 
Skelette auf. Besonders durch di e Fundlage der Mikro
lithen bei der Wirbelsaule, zwischen den Wirbeln ste
ckend und im Brustbereich bestand ein deutlicher 
Hinweis auf eine gewaltsame Ti:itung beider Indivi
duen. Durch das bei einem Mikrolithen verwendete 
Rohmaterial eines gebanderten Hornsteines konnte der 
zeitliche Zusammenhang mit der Kreisgrabenanlage 
belegt werden. Di e auffallige Haltung der Toten spricht 
fl.ir eine anders geartete Intention der ,Grablegung" 
als bei jenen der innerhalb der geschlossenen Graber
gruppe freigelegten Hockerbestattungen, die zeitliche 
Nahe scheint jedoch erwiesen. 

Die Zusammensetzung dieser Hockergraber 
nach den anthropologischen Bestimrnungen weist vier 
Erwachsene (Graber Verf. 130, 134, 136 und 138) und 
funfKinder(GraberVerf. 131,132,133,135 und 137) 
auf. Die Altersgruppierung zeigt zwei Kinder des 1.-
2. Lebensjahres, je eines mit 2.-3., 5.-6. und 12.-13. 
Lebensjahr; die Manner verstarben zwischen 19-25 
(Graber Verf. 136 und 130) sowie 41-60 Jahren. Gehen 
wir davon aus, dass die Beigabe eines Steinbeils eher 
auf ein Mannergrab deutet, so ware auch Verf. 138 
einem mi t 41-60 J ahren verstorbenen Mann zuzu
schreiben. 



216 

Grab 
Verf. 137 

_____ "i:.._--

-~--- --=-=-= 

4 

Abb. 18- Friebritz-Siid: Grab Verf. 137, Funde: Fn. 4 Keramik (Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, M. Imam, BDA). 
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Grab Verf. 138 

3 

6a 

6b 
3cm 16 

Abb. 19- Friebritz-Stid: Grab Verf. 138, Befund und Funde: Fn. 3 Serpentinit. 5-6 und 16 Silex. 7-8 Spondylus. 18 Keramik 
(Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, A. Gattringer, M. Imam, BDA). 
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Abb. 20- Friebritz-Si.id: Grab Verf. 138, Funde: Fn. 4a, 4b, 15 Sandstein. 17 Bein. 19 Keramik. 20 Quarz (Graphiken: Chr. 
Neugebauer-Maresch, M. Imam, BDA). 
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Grab Verf. 138 

Abb. 21 - Friebritz-Siid: Grab Verf. 138, Funde: Fn. 9 Keramik (Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, M. Imam, BDA). 
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Abb. 22 - Friebritz-Siid: Grab Verf. 138, Funde: Fn. 10-ll, 13-14 Keramik (Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, M. 
Imam,BDA). 
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Ab b. 23 - Friebritz-Sild: Grab Verf. 13 - Doppelbestattung 1979, Befund, Rekonstruktion desse1ben un d Funde: Fn. 2-4 un d 
6-7 Silex (Graphiken: Chr. Neugebauer-Maresch, A. Gattringer, M. Imam, BDA). 
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Schon auf ersten Blick kommen Zweifel daran 
auf, ob es sich liberhaupt um eine Familiengruppe 
handeln kann, da hochstwahrscheinlich vier Mannem 
fùnf Kindem gegenliber stehen und keine Frau nach
weisbar ist. 

Eine Chronologie im Sinne einer Belegungs
reihenfolge ergibt sich ausschlieJ3lich bei den Grabem 
Verf. 134 und 135, wobei letzteres Grab geringftigig 
ersteres liberlagert. Die regelmaBige Anordnung der 
Verfàrbungen 130, 131, 133, 134 und 135 erweckt den 
Eindruck einer Bestattungsreihenfolge, die sich im
mer am vorangegangenen Grab orientierte und damit 
zumindest eindeutig eine zeitliche Nahe bzw. genaue 
Kenntnis der vorangegangenen Grablegungen verrat. 

Die Haltung entspricht bei alleo Bestattungen 
einer rechtsseitigen Hockerlage, die Orientierung ist 
bei den Grabern Verf. 130-135 geslidet, die Graber 
Verf. 136-138 besitzen hingegen W-0 orientierte 
Schachte, die unterschiedlich belegt waren: einmal 
Schadel imO (136), einmal im W (137) sowie einmal 
unbestimmbar ( 13 8), da nur einige Phalangen als Reste 
des Skelettes verblieben. 

Der Vergleich mi t den bekannten Graberfeldern 
aus Ungarn und der Slowakei zeigt deutliche Gemein
samkeiten: im Gegensatz zur Linearbandkeramik han
del t es sich zum GroBteil um rechtsseitige Hockerbe
stattungen (M6nigy-Tlizkodomb, Zengovarkony, 
Gruppe 2 von Lengyel, Asz6d und Svodin). Noch bei 
den feinchronologisch alteren Grabern von Luzianky 
dominieren linke Hocker, ebenso in der Gruppe l von 
Lengyel. 

Die Orientierung kann auch innerhalb der Gra
bergruppen wechseln: In Asz6d27 sind zwei Dritte! 
W-O bzw. O-W orientiert anzutreffen, nur ein Dritte! 
in N-S-Richtung. In Svodin28

, M6ragy-Tlizkodomb, 
Zengovarkony und der Gruppe l von Lengyel sind 
hingegen jeweils liber 90% W-0 orientiert und bil
den dabei Gruppen, manchmal sogar Reihen; in der 
Gruppe 2 von Lengyel hingegen ist die S-N-Ausrich
tung fast die Regel.29 

Auch in der bOhmischen Grabergruppe von Plo
tiste n. L. sind di e Graber der Lengyel-Kultur mehrheit
lich als rechte Hocker bestattet worden, bei vorwie
gend westlicher Orientierung. 30 Dies wird als ,Sym
bol des antretenden Ùbergewichts des mannlichen 
F aktors" erklart. 31 

2.2.2. Sekundiire Storungen 

Markant und deutlich erkennbar ist die Tatsa
che, dass sekundare Eingriffe in den Grabstellen vor
genommen wurden. Diese Nachweise mlissen im Zuge 
des Versuches einer Bewertung dieser Grabergruppe 
ausftihrlich diskutiert werden. Von einer derartigen 
Veranderung im Grab soli hier nur gesprochen wer
den, wenn an der Skelettlage eindeutige Dislozierun-

gen feststellbar sind. Umstlirzen oder ein starkes Zer
scherben der GefàBe soli nicht als Argument ftir der
artige Storungen verwendet werden, da dafùr vieWil
tige Ursachen ausschlaggebend gewesen sein konnen. 
So hat dure h di e seichte Lage vielleicht auch der Pflug 
bereits in einigen Fallen zur Storung beigetragen. Bei 
den Kinderskeletten wiederum erlaubt die schlechte 
Erhaltung kaum eine zuverlassige Interpretation. 

Es lassen sich zwei Arten von pathologischen, 
aufGewalteinwirkung hindeutende Veranderungen am 
Skelettmaterial feststellen: 

l) Verdrehungen un d Dislozierungen, di e noch 
im Sehnenverband, aber aufgrund des archaologischen 
Befundes im Grabschacht, bald nach der Belegung 
erfolgt sein mlissen. 

2) Markante Brliche des ,frischen" Knochens 
(bes. Schadel der Mannerbestattungen 130, 134 und 
136), bei denen es sich jedoch nicht feststellen lasst, 
oh diese intra vitam (mit Todesfolge) oder ebenfalls 
erst bei dieser sekundaren Storung der Grablege er
folgten. 

Ungestort im oben genannten Sinne erscheinen 
die Graber Verf. 130, 131, 132, 133, 135 und 137. Die 
Graber 134, 136 und 138 sind mit Sicherheit sekun
dar geoffnet worden. Der Zeitpunkt dazu lasst sich 
durch den Nachweis des Vorhandenseins des Sehnen
verbandes mit knapp nach ihrer Anlage bestimmen. 
Weiters ist ihnen gemeinsam, dass auf di e Bestatteten 
- und es handelt sich hiebei interessanterweise ausge
rechnet um die Mannergraber - zum Teil mit groBer 
Kraft eingewirkt worden ist: 

GRAB VERF. 134: Ahnlich der Beigabenposi
tion im ungest6rten Grab Verf. 130 befindet sich eine 
GefàBgruppe zu FliBen, ein weiterer Becher auf Be
ckenhOhe vor dem Bestatteten. Zwischen Korper und 
Becher, wohl in einem Taschchen, befanden sich ein 
Knochenpfriem, ein Silexknollen und ein (nicht an
zupassender) Abschlag. Wahrend dieser Bereich als 
annahernd in situ zu bezeichnen ist, fand sich die Hals
wirbelsaule extrem nach O verdreht, der Schadel mit
samt dem U nterkiefer war von dieser getrennt auf dem 
Stirnbein aufliegend. Unterarm- und Handknochen 
sind ebenfalls als teilweise disloziert zu bezeichnen. 
Ein weiterer Eingriff hat im Bereich des linken proxi
malen Femurs und des linken Beckens stattgefunden. 
Die starken Verwitterungsspuren erschweren hier eine 
Interpretation, doch ist der glatte bis scharfkantige 
Bruch mit Sicherheit als alt zu bezeichnen. Der schra
ge Bruch dieses Oberschenkels konnte durch einen 
kraftig gefùhrten Hieb mit einem scharfen Gerat her
vorgerufen worden sein. Auffàllig erscheint in diesem 
Zusammenhang die Position des trapezformigen Bei
les ca. 20 cm tiber dem fehlenden linken Becken, das 
durch die Lage nicht zwingend als Beigabe angespro
chen werden kann. Es konnte sich durchaus um das 
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Ab b. 24- Friebritz-Sild: l Grab Verf. 130. 2 Grab Verf. 131. 3 Grab Verf. 132. 4 Grab Verf. 133 (Photos: J.-W. Neugebauer, 
BDA). 
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Abb. 25- Friebritz-Sud: l Grab Verf. 135, 134 und 133. 2 Grab Verf. 135. 3 Grab Verf. 134 (Photos: J.-W. Neugebauer, 
BDA). 



h 

,. 

• ~4 

... "· '":!-
~: . <. # 

' 
..... 
~ .... .. 

~-·. 
l '.JI· l ' 

. , , 

.. 

.. - · . 
. ~.. •. 

-........ .... ... 

-.. 
-... : ... 

Abb. 26- Friebritz-Sud: l-2 Grab Verf. 136 (Photos: J.-W. Neugebauer, BDA). 
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Abb. 27- Friebritz-Siid: l Grab Verf. 137 und 138. 2 Grab Verf. 137. 3 Grab Verf. 138 (Photos: l-W. Neugebauer, BDA). 



Ger~it bzw. die Waffe handeln, mit dem der Hieb ge
gen den Oberschenkel geflihrt worden war und das 
dann in der Folge nicht weiter verwendet wurde. Der 
direkt am Kreuzbein aufliegende Mikrolith kèinnte 
ebenso wie die Klinge unter der ehemaligen Position 
des Schadels noch in situ liegen, was gesondert zu 
diskutieren i st. Bei der zerbrochenen Dechsel am sudli
chen Grabende handelt es sich um ein ehemaliges 
Lochbeil, das sowohl in der Uinge als auch in der Brei
te halbiert wurde, allerdings Bruch- und Sagespuren 
nur mehr grob uberschliffen wurden. Ob dies den ur
sprtinglichen Beigabencharakter wiedergibt oder ein 
muhsamer Akt der Zerstèirung eines Beiles gesetzt 
wurde, lasst sich nicht mehr verfolgen. Sehr wohl ist 
aber bemerkenswert, dass di e Eberhauerlamellen sorg
faltig uber dem Zentrum der Bestattung, auch iiber 
dem linken Humerus und den doch etwas dislozierten 
Unterarmknochen lagen und durch den sekundaren 
Eingriff nicht beeintrachtigt scheinen. Es ware nicht 
auszuschlieJ3en, dass diese nach der Stèirung unmit
telbar auf der Bestattung deponiert wurden. 

GRAB VERF. 136: Zu den am schwierigsten 
zu interpretierenden Bestattungen gehèirt die bipolare 
Skelettlage eines Mannes mit einem Schwein32 sowie 
den Resten eines Hundes zu FuJ3en, da di e sei eh te Lage 
einige rezente Beschadigungen hervorrief. So ist in 
bohem Grade wahrscheinlich, dass das Hundeskelett 
ursprtinglicb vollstandig war und durch die Beacke
rung bereits reduziert wurde. Auch der Schadel des 
Schweines sowie der des Mannes waren schlecht erhal
ten. Anthropologisch lasst sich aber eindeutig eine 
Fraktur des linken Parietale sowie im Schneidezahn
bereich feststellen. Eindeutig wurde auch das rechte
untere! - Bein des auf der rechten Seite gehockten 
Mannes hervorgezogen, der Unterschenkel mit dem 
FuJ3 im Verband ostwarts gedreht und iiber Mann und 
Schwein deponiert. Der Oberschenkel wurde dabei in 
der Mitte entzwei gebrochen. Durch die hocb stehen
de Lage der proximalen Halfte des Femurs wurde des
sen mediale Bruchstelle leider rezent leicht bescha
digt, dennoch zeugt di e para bo lische auslaufende Frak
tur vom frischen Knochenzustand wahrend dieser bru
talen Aktion. Auch die Wiedergabe des archaologi
schen Befundes zeigt deutlich, dass eine derartige 
Verdrehung des Beines nur im Verband erfolgt sein 
kann. Es kann hier keine Entscheidung getroffen wer
den, ob die Schadelverletzungen intra vitam zugefugt 
wurden und zu Tode fuhrten oder erst im Zuge der 
sekundaren Stèirung erfolgten. 

GRAB VERF. 138: Entsprechend dem Einset
zen erster Verwesungserscheinungen, die im Bereich 
von Band- und FuJ3knochen erfolgen, liegt hier der 
Verdacht nahe, dass der erst kurz bestattete Leichnam 
im Zuge der sekundaren Stèirung aus der Grabgrube 
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gezogen wurde, wobei es zum AbreiJ3en der Finger
glieder kam. Einen vergleichbaren Befund kennen wir 
etwa aus dem Bronzezeitgraberfeld von Gemeinlebarn 
F. 33 Gegen die bloJ3e Deponierung eines abgehackten 
Fingers sprechen Versturz und Dislozierung von Ge
faJ3en, der Reibplatte etc. sowie die teilweise Dislo
zierung der ursprtinglich im Verband befindlichen 
Tierknochen. Analog zu Grab Verf. 134 kèinnten die
se am FuJ3ende der Bestattung gelegen haben, womit 
eine ursprtingliche Orientierung des Schadels im W 
zu rekonstruieren ware. 

GRAB VERF. 130: Vom archiiologischen Be
fund ber erscheint das Grab als ungestèirt interpretiert 
werden zu konnen, da keine Dislozierungen zu beo
bachten waren. Die von hinten bzw. an der rechten 
Seite des Schadels erfolgten Verletzungen scheinen 
demnach mit der Todesursache in Zusammenhang zu 
stehen. Der kleine rechteckige Einbruch am Occipita
le befindet sich interessanterweise genau dort, wo im 
Grab, unmittelbar anliegend, e i ne mikrolithische Klin
ge gefunden wurde (Abb. 9, Befund und Fn. 5). Wir 
kèinnen nicht ausschlieJ3en, dass hier die Eintrittsstel
le einer Silexpfeilspitze vorliegt. Die Wucht des Auf
pralles musste sehr hoch gewesen sein, um das hier 
relativ massive Schadeldach glatt zu durchschlagen. 
Die zerbrochene Lage des Schadels lieJ3 bei der Frei
legung keine Interpretation hinsichtlich einer Lage 
zwischen den Knochen zu. Die zweite massive Gewalt
einwirkung am Schiidel erfolgte von der rechten Sei
te. Da diese der Grabsohle zugewandt ist, spricht auch 
sie eigentlich ftir ein intravitales Erlebnis. 

Zusammenfassend wollen wir festhalten, dass 
die Verletzungen sowohl teilweise als Todesursache, 
teilweise aber als bewusste Beschadigung des Leich
nams zu interpretieren sein durften. I m Extremfall sind 
alle Schiidelverletzungen als zu Tode fuhrend zu in
terpretieren, also zu Lebzeiten erfolgt (Graber Verf. 
130, 134 und 136) und zwei dieser Graber sekundar 
,verwustet" worden. 

Eingriffe in die regulare Bestattung, wenn auch 
im Vergleich hierzu ,pietatvoll" wirkend, waren in den 
Grabergruppen von Zengy6rvarkony zu vermerken. 
1. Dombay34 gelang die Beobachtung, dass in 33 Gra
bern der Schadel der Bestattung, zum Teil mit Unter
kiefer fehlte. War e in Unterkiefer vorhanden, so konnte 
es entweder in anatomisch richtiger Lage plaziert oder 
auch disloziert worden sein. Er resumiert, dass diese 
Graber zu den reichsten gehèirten und si eh vorwiegend 
Mannerbestattungen nachweisen lassen (nur ein Kind 
und zwei fragliche Frauenbestattungen, zehn der 16 
anthropologisch Unbestimmbaren hatten archaolo
gisch gesehen mannliche Beigaben wie Beile oder 
Eberhauer). Interessanterweise waren si e auch vorwie
gend in den chronologisch alteren Grabergruppen zu 
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finden (II, VIa, VIe, Vld und IX); nur ein Grab stam
mt aus der ji.ingeren Periode (Gruppe VIII, Grab 8335

). 

J. Dombay vermutete, dass es sich jeweils um die 
Bestattungen der Haupter grof3erer Familiengemein
schaften handeln konnte, raumte aber ein, dass er nur 
in einer Wohngrube einen Schadel gefunden batte, 
sodass kein ausreichender Hinweis auf die Verwen
dung der entfemten Kranien gegeben ware. 36 

In diesem Zusammenhang sei der Befund des 
,Schadelnestes" aus einer Siedlungsgrube im nieder
osterreichischen Poigen genannt, bei denen das Kra
nium teilweise mit Atlas und Epistropheus vom Kor
per getrennt worden war. 37 Beim Blick auf die weite
ren aus Niederosterreich bekannt gewordenen Bestat
tungen der Lengyel-Kultur neigt man zu der Annah
me, dass Sonderbestattungen bzw. -deponierungen 
gleichsam zum ,Standard" der Lengyel-Kultur ge
horen.38 

Auch I. Zalai-Gaiil versuchte die Ansatze eines 
Schadelkultes herauszuarbeiten. Diese betrafen aller
dings vorwiegend Individuen der Altersklasse Infans 
1_39 Im Graberfeld von M6nigy-Ti.izkodomb schildert 
er unter anderem das Grab einer Frau, deren Extremi
tatenknochen fehlten, was er als Leichenversti.imme
lung interpretiert. 40 

Wir konnen nicht ausschlief3en, dass analog zu 
den Beobachtungen in den fri.ihbronzezeitlichen Gra
berfeldem des Traisentales auch Grabraub im Sinne 
einer Entfemung von Wertgegenstanden (z. B. Spon
dylus) vorliegt.41 Auch mit dem moglichen Vorhan
densein von Kupfergegenstanden ware durchaus zu 
rechnen. 42 

Dennoch di.irfte hier eine wesentlich weiter 
gehende St6rung der Totenruhe vorliegen, die noch 
bemerkenswerter erscheint, da wir zumindest teilwei
se auch rnit einem gewaltsamen Tod der Bestatteten 
rechnen mi.issen. 

2.2.3. Beigabensitten (Tab. l) 

2.2.3.1. Steingerate 
Bis aufGrab Verf. 135 und 136 konnten beijeder 

Bestattung Silices aufgefunden werden. In der Ober
sichtstabelle l wurden di e Kategorien nach ihrer Fund
position getrennt aufgelistet. Es sind vier trapezfor
mige Mikrolithen, vier mikrolithische Klingen, zwei 
Klingen, ein A_bspliss sowie ein Nukleus mi t Abschlag 
vertreten. Letztere zwei bildeten zusammen mi t einem 
Knochenpfriem wohl den Inhalt eines vor dem Kor
per etwa auf Gi.irtelh6he gelegenen oder befestigten 
Taschchens (Grab Verf 134, Abb. 14, Befund und 134/6, 
15 und 7). Bei Grab Verf. 131 fand sich eine mikroli
thische Klinge unmittelbar beim Fu13 (Abb. l 0), ein 
Trapez wurde beim Mann aus Grab Verf. 134 (Abb. 14, 
Befund und 134/5) am Sacrum aufliegend gefunden. 
Alle anderen Silexartefakte, mit Ausnahme der nicht 

beurteilbaren Fundsti.icke aus den Grabem Verf. 137 
un d 13 8, stammen aus der Schadelregion: bei de n 
Grabem Verf 130 (Abb. 9), 132 (Abb. 12), 133 (Abb. 13) 
sowie urspri.inglich wahrscheinlich auch 134 (Abb. 14) 
bei bzw. unter dem Hinterhaupt, bei Grab Verf. 137 
am Unterrand des linken Orbitale (Abb. 16). In allen 
Fallen war bei der Freilegung der unmittelbare Kon
takt zum Knochen gegeben. Diese bemerkenswerte 
Fundlage, in drei Fallen gesichert unter dem Schadel, 
schlie13t eine Zufalligkeit aus. Fiir die Lamellen aus 
den Grabem Verf. 130 und 131 scheint eine Verwen
dung als Pfeilspitzen, wie wir sie fur die mikrolithi
schen Trapeze (Grab Verf. 133) als gesichert anneh
men wollen, eher unbekannt. Den kleinen Abschlag 
aus Grab Verf. 132 hingegen kann man aber von der 
Metrik her den Mikrolithen durchaus anschlie13en. 
Àhnliches haben wir auch schon bei den vier als Pfeil
spitzen interpretierten trapezformigen Silices der Dop
pelbestattung Verf. 13 beobachtet. Beim Grab 
Verf. 134 ist aufgrund der sekundaren St6rung kein 
schli.issiger Nachweis moglich, aber hier wi.irde emeut 
eine mikrolithische Klinge unter dem Schadel gele
gen sein und auch das Trapez am Sacrum fande als 
Relikt eines Pfeilschusses eine Entsprechung bei der 
Doppelbestattung Verf. 13. Die mikrolithische Klin
ge Grab Verf. 137, Fn. 2 (Abb. 16) befand sich deut
lich oberhalb der Grabsohle am Unterrand der Augen
hohle. Von der Proportion der Grundform sowie der 
Gleichma13igkeit des Sti.ickes her ware sie als Pfeil
spitzeneinsatz verwendbar. Es fallt auf, dass es sich 
bei fast allen Silices um kleine Klingen bzw. Quer
schneider handelt und keinerlei Bestandteile von Ar
beitsgeraten wie Kratzer oder Lackglanzklingen vor
handen sind. Einzig die zwei Klingen aus Grab Verf. 
138 (138/5 und 16) waren als Schneideeinsatze zu in
terpretieren. 

Offensichtlich handelt es sich aber um fur die 
Lengyel-Kultur typische Artefaktbeigaben, da sich alle 
Elemente - Klingen, mikrolithische Klingen, Trapez, 
Absch\ag und Nukleus - in Grab 27/73 von Svodfn 
wiederfinden. 43 

Steinbeile waren in den Grabem 132, 134, 137 
und 138 vertreten. Allgemein sollten diese Gerate bzw. 
Waffen ein Indiz fur mannliche Bestattungen darstel-
1en. Dass es aber hierbei durchaus zu Widerspri.ichen 
mi t der anthropologischen Bestimmung kommen kann, 
konnte erst jiingst emeut diskutiert werden.44 

Beim Kleinkind aus Grab Verf. 132 handelt es 
sich um die Beigabe eines kleinen trapezformigen 
Beiles (Abb. 121132-2), dessen Lage auf der Bestat
tung nicht unbedingt eine typische Position im Grab 
wiedergibt. Solite es sich aber um eine regulare Bei
gabe handeln, so mi.issten wir einen Knaben vor uns 
haben. Dasselbe gilt fur das Kind in Grab Verf. 137, 
das durch die Beigabe einer quergelochten Dechsel 
ausgezeichnet wird (Abb. 16 und 17/3). Auch hier er-
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scheint die Fundlage etwas atypisch, da das Gerat von 
den unteren Extremitaten iiberlagert wird. Ebenfalls 
zur Diagnose im Sinne einer geschlechtsspezifischen 
Beigabe dient das schmal- bis spitznackige Beil aus 
Grab Verf. 138 (Abb. 19/3). In Form und hervorra
gender Ausfùhrung entspricht es den sog. ,typischen" 
Lengyel-Beilen45

, deren Form nur erhalten blieb, wenn 
der Beilkorper des jeweiligen Stiickes noch keine bzw. 
nur geringe Nachscharfungen erfahren hatte.46 

Grab Verf. 134 (Abb. 14, Befund) lasst si eh auch 
anthropologisch eindeutig als Grablege eines Mannes 
bestimmen. Zugleich ist es das einzige, in dem zwei 
verschiedene Steinbeile gefunden werden konnten: Die 
Lage des trapezfOrmigen Beiles (Abb. 15/3) 20 cm 
oberhalb der Bestattung wurde bereits im Kapitel der 
,sekundaren Storungen" diskutiert. Meines Erachtens 
handelt es sich nicht um eine Beigabe, sondern um 
ein hier deponiertes Bei!, nachdem mit diesem der 
Bestattung im Bereich des linken Femurs bzw. Be
ckens ein Hieb versetzt worden war. Vom Typus her 
ist es mit dem trapezfdnuigen Bei! aus Grab Verf. 132 
ident. Am Siidende des Schachtes, siidlich des ur
spriinglichen Bereiches des sekundar dislozierten 
Schadels, fand sich der iiberschliffene und durch 
Sagen nochmals langshalbierte Schneidenteil eines 
Lochbeils (Abb. 15/2). Die intensive Weiterverarbei
tung gebrochener Stiicke offensichtlich aufgrund 
eines gewissen Rohmaterialmangels bzw. aus Spar
sarnkeit ist eine haufig beobachtete Tatsache. Die Po
sition der Beigabe konnte ebenfalls nicht di e urspriing
liche sein, andernfalls ware die Lage der Schaftung 
als unmittelbar vor dem Gesicht des Bestatteten zu 
rekonstruieren. 

Nicht unerwahnt sollte die Tatsache bleiben, 
dass auch im Bereich der Doppelbeisetzung Verf. 13 
zwei Steinbeile aufgefunden werden konnten, deren 
Zusammenhang aber durch die Beackerungstatigkeit 
nicht mehr belegt werden kann. 

2.2.3.2. Gefa/3beigaben 
Wahrend die Graber 132 und 136 keine Beiga

bengefaJ3e enthalten, ist bei den weiteren Bestattun
gen di e Anzahl der keramischen Beigaben relativ hoch. 
Grab 135 enthalt zwei, Grab 130 drei GefaJ3e, bei den 
Bestattungen 134 und 137 sind immerhin jeweils vier 
vorzufinden. Di e Graber 131, 133 un d 138 sin d mi t 
secbs jene mi t der groJ3ten Anzahl. Interessanterweise 
ist gerade bei den ersten beiden nachzuweisen, dass 
zumindest je zwei GefaJ3e (Becher und FuJ3schale 
sowie ButmirgefaJ3 un d FuJ3schale) verkehrt- also auf 
dem Mundsaum- deponiert worden sind. Grab 138 
erscheint aufgrund des sekundaren Eingriffes in die
ser Hinsicbt nicht beurteilbar. Bei den meisten Ge
faJ3en zeigt der archaologische Befund eine Schragla
ge derselben an, die jedoch nicht eindeutig interpre
tiert werden kann. Dies kann sowohl auf ein Umstiir-

zen wahrend der Erdbewegungen im Zuge des Zu
schaufelns oder der sekundaren Storung, als auch auf 
einen weichen Untergrund an der Grabsohle47

, der 
beim Verwesungsvorgang nachgab, zuriickzufuhren 
se in. 

In jedem keramische Beigaben fùhrenden Grab 
war zumindest ein Becher (maximal drei, eventuell 
vier) vorhanden. Diese Becher weisen zumeist kleine 
Formen, in Verf. 13114 un d 137/6 jedoch auch e i ne 
beachtliche GroJ3e auf. Topfe und FuJ3schalen sind mit 
je fùnf Exemlaren gleich baufig vertreten. Grab 133 
weist mi t einem groJ3en un d einem kleinen Topf sowie 
einer Fu/3schale (Schale mit vollem Fu/3) die meisten 
dieser Elemente auf. Weiters sind vier Schtisseln ver
treten, von denen eine ebenfalls urspriinglich als FuJ3-
schale gedient haben dtirfte (135/3). Einzelstiicke sind 
das kleine Schalchen aus Grab 134 sowie das Butmir
gefa/3 aus dem mit reichlich keramischen Beigaben 
versehenen Grab 133. 

2.2.3.3. Beingerate 
Beingerate sind nur in Erwachsenengrabern 

nachzuweisen: in Grab 134 ein kleiner Knochen
pfriem, in Grab 138 zwei Knochenpfrieme und ein 
Geweihgerat, die im folgenden besondere Beachtung 
verdienen. Ein kurzer Pfriem wurde aus einem Split
ter eines Rohrenk.nochens gefertigt und wurde all
seitig, auch an der konkaven Innenseite, fein poliert 
(Ab b. 20/4b ). Der zweite hingegen steli t e in e lange, 
aus dem Metatarsus eines Rehs gefertigte Variante 
dar (Abb. 20/4a), bei dem sich nachweisen lasst, dass 
mi t dem distalen Gelenksende eine rei bende Tatigkeit 
vollfùhrt worden ist. Feine Kratzspuren deuten an, 
dass das Gerat am ehesten mit der linken Hand ge
fùhrt wurde, indem der Zeigefinger Druck am dista
leo Schaftende vor dem Gelenk austibte. Dadurch 
bildete sich am Gelenk diametral gegeniiberstehend 
eine maximal 6 mm gro/3e, polierte Flache, die unter 
dem Mikroskop schrage Kratzspuren erkennen lasst. 
Ebenso unikat erscheint die halbierte Rebgeweihstan
ge mit Gabelung, die aufgrund ihrer Politurspuren in 
gleicher Form Verwendung gefunden haben muss 
(Abb. 20/17). Auch hier weist das leider etwas be
schadigte Ende der Gabelung eine glatte Flache mit 
Politurspuren auf, deren Winkel annehmen lasst, dass 
mit dem Zeigefinger Druck auf die geglattete Spalt
flache der Rehgeweihstange ausgeiibt wurde. In bei
den Fallen muss es sich um die Notwendigkeit des 
Zerkleinerns feiner Substanzen in geringer Menge 
gehandelt haben. 

2.2.3.4. Unterlagsplatten und Gerolle 
Im gleichen Zusammenhang miissen die Unter

lagsplatten angefùhrt werden, die in vier Grabern ver
treten sind, in zweien zusatzlich mit kleinen Reib
steinen (Klopfsteinen). Gerade jene aus Grab 138 sticbt 



von den anderen durch ihre Uinge von fast 30 cm und 
dabei extrem geringen Stiirke von l ,5 cm un d grol3-
teils kiinstlich zugerichteten geraden Kanten hervor 
(Abb. 20/15). Da es sich um einen relativ feinen, 
briichigen Sandstein handelt, diirfte eine Verwendung 
auf einem Lehmblock gebettet- gleichsam als Tisch
platte - in Frage kommen. Die geringen Unebenhei
ten der Oberflache deuten auf eìn nicht groJ3flachiges 
Zerreiben eines Werkstoffes, sondern auf eher punk
tuell durchgefuhrte Feinarbeiten hin. Dieses Bild passt 
hervorragend zu den vorweg beschriebenen Knochen
geraten (Abb. 20/4a und 17). Auch das Quarzgeroll 
weist nur geringe Klopf- und Reibspuren sowie Farb
reste auf (Abb. 20/20). Ebenfalls als Unterlage dìente 
wohl der abgeplatzte Bodenteil eines FuJ3gef<iJ3es 
(138/19), der auch rote Farbreste enthielt. 

Die weiteren steinernen Unterlagsplatten sind 
vollig anders geartet und von D-formigem Quer
schnitt. Es diirfte sich durchwegs um Bruchstticke 
ehemaliger gr6J3erer Getreidemiihlen handeln, die 
sich sowohl bei Kleinstkindern als auch bei Erwach
senen als Beigabe fanden. Dies ist zum Beispiel bei 
Grab 131 der Fall, der Bestattung eines l-2jahrigen 
Kindes, dem am Nordende der zu Fii13en befindli
chen Gefa13gruppe der zugerichtete Rest eìnes ehe
maligen Laufers beigegeben wurde. Seine Oberseite 
zeigt in kreisrunder, flachenfùllender Form eìne Auf
rauung, wodurch sìch hier rote Farbspuren erhielten 
(Abb. 10/8). Seine sekundare Verwendung als Un
terlage zum Zerreiben roter Farbe scheint hiermit 
hinreichend belegt. 

Aus Grab 133 stammt ein durch sekundare 
Hitze stark muschelig gesprengter und rot verfarbter 
Sandstein, der im NO, zum Teil die Unterschenkel
knochen ilberlagemd, an der Grabsohle lag (Abb. 12/ 
!33-1 0). Ein Klopfstein mi t starken Gebrauchsspu
ren wurde in dìesem Grab auf der Gefa13gruppe im 
NW (Abb. 12/133-9) gefunden. UngekHirt in seiner 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang ein kleiner 
Stein an der Grabsohle (Abb. 12/133-11), der nur 
aufgrund seines ungewohnlichen Gewichtes gebor
gen wurde und sich bei der Gesteinsbestimmung als 
Bleiglanz- inzwischen noch ungeklarter Provenienz 
- entpuppte. 

Bei der Unterlagsplatte Grab 134/13 handelt es 
~ich ebenfalls um den Teil einer ehemals gr6J3eren, 
Jedoch mit rechteckigem Querschnitt. Auch sie lag in 
der Knieregion des Bestatteten (Abb. 14, Befund und 
134/13). 

2.2.3.5. Schmuck 

Spondylusschmuck in Form von zylindrischen 
Perlen treten in zwei Fallen auf: zwei kleine Perlen in 
dem bereits angesprochenen reichen Kindergrab 133 
(Abb .. 12; Fundlage vor der Brust bei den Unterarmen) 
und eme Kette aus 16 kleineren bis mittelgroJ3en sowie 
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einer groi3en Perle in dem ebenfalls keramisch reich 
ausgestatteten Grab 138 (Abb. 19). 

Unter den unikaten Beigaben mtissen zunachst 
die zwei gro13en gelochten Eberhauerlamellen aus 
Grab 134 genannt werden (134/8). Aufgrund der enor
men Gr6J3e sollten sie von einem Wildschwein stam
men. Folgen wir den Interpretationen von Parallelfun
den, so werden sie immer als Wilrdezeichen betrachtet 
und zeugen vom sozial gehobenen Stand des hier be
statteten Mannes. Die an der Iinken Schulter auf
gefundenen Fuchsmetapodien ( 134/6) Iassen di e 
Moglichkeit offen, ob sie die Reste einer urspriing
lich weitgehend vollstiindigen Pfote darstellen. Man 
konnte si eh vorstellen, dass der Mann etwa e in e Miltze 
aus Fuchspelz trug, an der die Pfote belassen wurde. 
Oder aber er schmiickte sich mit diesem Symbol, da 
es eine besondere Bedeutung fùr ihn batte. 

2.2.3.6. Tierische Beigaben 
Auch die weiteren aufgefundenen Tierknochen 

zeugen eher von symbolischen als von realen Speise
beigaben. Sie sind lediglich in den Grabern 134 und 
138 vorhanden. Bemerkenswerterweise handelt es si eh 
ausschliei3lich um jeweils linke Vorderlaufe iuveniler 
Schweine oder Schafe. In Grab 134 tretenje einer die
ser Art auf, in Grab 138 die vom Schulterblatt bis zu 
den Fingerknochen vollstandigen linken vorderen 
Extremitaten zweier Schafe und eìnes Schweines, 
weiters die Schwanzwirbel eines Rindes. 

In den Kindergrabern fehlt jeglicher Hinweis 
auf tierische Fleischbeigaben, da das isolìert aufge
fundene Sesamoid eines Rindes lediglìch aus der Ftill
erde des Grabes 133 stammt und daher nicht als Bei
gabe angesprochen werden kann. 

2.2.3.7. Tierbeisetzungen 
Die in Grab 136 aufgefundenen Skelette eines 

Schweines sowie das nur mehr teilweise erhaltene ei
nes Hundes sind als tierische Beisetzungen zu ver
stehen, wie sie in der Jungsteinzeit verschiedentlìch 
beobachtet werden konnten. Einen Hinweis auf eine 
mogliche lnterpretation kommt in diesem Fall von 
Seiten der anthropologischen Untersuchung, die von 
einer fùr das friihadulte Alter des Individuums un
gewohnlich starken Belastung ausschliel3lich der un
teren Extremitaten spricht. Dies konnte eventuell auf 
intensive Fu13marsche zuriickzufùhren sein, eine Tatig
keit, die ein Hirte beim Hiiten seiner Tiere wohl ab
solvieren muss. Das Vorhandensein des Hundes als 
Helfer des Menschen passt ebenfalls so gut in diesen 
Rahmen, dass die lnterpretation schon wieder als zu 
eindeutig erscheint. 

Eine ganz ahnliche Beobachtung hatte A. 
Stifft-Gottlieb in Milhlbach am Manhartsberg (VB 
Hollabrunn, Niederosterrech) gemacht. Auch hier 
wurde inmitten eines einfachen Kreisgrabens von 
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Abb. 28 - Friebritz-Siid: l Fundobjekte Grab Verf. 130. 2 Fundobjekte Grab Verf. 131 (Photos: A. Schumacher, Wien). 



46 m Durchmesser ein gleichzeitig mit einem Hund 
beigesetzter Mensch gefunden; einen halben Meter 
tiefer lag das Skelett eines Schweines. 48 Di e Paralle
litat von Hund- und Schweinebeisetzung gewinnt hier 
durch die Position innerbalb eines Kreisgrabens deut
lich an Gewicht. Ùbrigens erfolgte auch in Mtihlbach 
die Bestattung des Mannes nicht exakt im Zentrum 
der Anlage. 

2.2.3.8. Tonktigelchen und die Interpretation des Gra
bes Verf. 13 8 

Zu den bemerkenswertesten Funden iiberhaupt 
zahlen 13 kleine Tonkiigelchen aus dem Grab 138. 
Sie sind grob modelliert und schwanken im Durch
messer zwischen 0,5-0,7 cm. Sie lagen eng zusam
men in der gro13en Schtissel 138/14, also in einem 
Bereich, in dem der sekundare Eingriff in das Grab 
durch das Herausziehen des Leichnams grobere Dis
lozierungen hervorgerufen haben dtirfte. Auch dies 
diirfte ein Hinweis darauf sein, dass diese Ktigelchen 
urspriinglich in einem organischen Behalter unterge
bracht waren, der zum Zeitpunkt der Storung noch 
nicht vollig vergangen war. Wir sollten hier an die 
tonemen Reste des Inhalts einer Rassel denken, die, 
zusammen mit dem eigenartigen Befund und dem ab
solut bemerkenswerten Fundgut dieses Grabes den 
ehemals Bestatteten in e in besonderes Li c h t riickt. Di e 
spezielle Reibplatte mit den Feingeraten zum Zerrei
ben, die vielleicht dem Zerkleinem spezieller Krauter 
diente und der kurze, innen fein geglattete Rohren
knochenteil, der moglicherweise beim Dosieren des 
Pulvers Hilfe leistete, konnten von sich aus schon auf 
einen Heilkundigen hinweisen. Zusammen mit der 
Rassel, die wir als ein Hilfsinstrument zur Erlangung 
eines Trancezustandes ansehen, scheint es, dass wir 
das Grab eines zumindest schamanistisch Geschulten 
vor uns haben, wenn nicht das eines Schamanen sei
ber. Die rhythmische Anregung durch die Rassel er
leichterte dem Schamanen den Ùbertritt in die Tran
ce, in der er eine Reise in die Anderen Welten antrat, 
aus denen er entweder die verlorenen Seelen der 
Kranken zuriickholen oder durch seine Krafttiere In
formationen zur Heilung des Patienten bekommen 
konnte. 

Nachdem wir hierzu keinen Parallelbefund aus 
dem Friihneo1ithikum kennen, stellt dieses Grab ei
nen kulturhistorisch bedeutenden Nachweis fur Scha
manismus dar, wie er sonst vorwiegend ftir alt- und 
mittelsteinzeitliche Darstellungen und Funde disku
tiert wird. 

Auch die sekundare Offnung des Grabes und 
die Entfemung des Leichnams erscheint nun in einem 
besonderen Licht: Aus Angst vor der Wiederkehr 
musste der Tote besiegt werden, was bei einem see

·lenreisenden Schamanen sicherlich von besonderer 
Bedeutung war. Es geht nicht umhin, auch die ande-
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ren zwei Mannerbestattungen (134 und 136) mit ihren 
brutalen Verunstaltungen ebenso zu interpretieren, 
wenngleich wir sie aufgrund des Fundgutes nicht als 
Schamanen identifizieren konnen. 

2.2.4. Zur Chronologie der Grabergruppe 

Die ftir eine Datierung heranzuziehenden Ge
faBbeigaben sind in reichlicher Form, wenn auch zum 
Te il schlechter Erhaltung vorhanden. An nahezu jedem 
GefaB zeigen sich zumindest geringste Spuren von 
roter Farbe, sodass man den Schluss ziehen kann, dass 
samtliche urspriinglich zumindest rot dekoriert waren. 
Ob auch weitere Farben verwendet wurden, lasst sich 
nicht mehr feststellen. Es sind fast ausschlieBlich Strei
fenmotive nachweisbar, in einigen Fallen konnen wir 
auch von einer vollstandig f1achigen (Abb. 1112) bzw. 
groBflachigen roten Bemalung ausgehen (Abb. 13/6, 
18/4 und 22/13). Bei Bechem und Topfen lassen sich 
am Hals auBen horizontale (Abb. 11/3,4,6, 13/12, 17/ 
6 und 18/4) oder vertikale Streifen beobachten (Abb. 
9/2,3 und 22/11), an der Innenseite des Halses wird 
fast immer ein horizontaler Randstreifen angebracht 
und bevorzugt schrage Streifen oder Streifenbtindel 
angehangt (Abb. 1113, 13112, 15/9, 17/6 und 22/11). 
Nur einmallassen sich horizontale Streifen an der In
nenseite rekonstruieren (Abb. 12/6). Die Dekorierung 
des Korpers lasst sich nur in den seltensten Fallen 
nachvollziehen: So hat der groBe Topf aus Grab Verf. 
131 (Abb. 12/3) die Knubben mit einem Bogenmotiv 
verbunden, der Becher aus Grab Verf. 133 (Abb. 13/ 
12) weist ein Schmetterlingsmotiv auf. Ein strahlen
formiges Stemmo ti v iiberzieht den Korper des Bechers 
aus Grab Verf. 138 (Abb. 22111 ). Auch di e Verzie
rung der Schtisseln und FuBschalen folgt den genann
ten Prinzipien. Das am besten erhaltene Beispiel ist 
die grof3e Schtissel aus Grab Verf. 138 (Abb. 21/9): 
strahlenformiges Stemmotiv am Unterteil, feine waag
rechte Bander an der Schulter, horizontale Gliederung 
am Bauch auBen sowie innen un d am Rand durch breite 
rote Streifen. Die FuBschalen aus den Grabern Verf. 
131 (Ab b. l 0/5) und 134 (Abb. 15112) weisen geringe 
Unterschiede auf: bei ersterer lasst die AuBenseite nur 
die umlaufenden Rand- und Bauchstreifen erkennen 
(es sind hier auch keine Knubben vorhanden!), bei der 
zweiten wurden zusatzlich paarig gesetzte schrage 
Streifen tiber den Unterteil gezogen. Die Innenseite 
ist nur bei der FuBschale aus Grab Verf. 131 rekons
truierbar. Hier ftihren relativ kurze, ebenfalls paarig 
gesetzte schrage Streifen vom roten Rand in Richtung 
Innenflache, das Zentrum des Bodens bildet ein fast 
quadratischer Block von vier oder ftinfparallelen Strei
fen. 

Besonders charakteristische und archaische Ke
ramìkformen finden wìr ìm Ensemble des Grabes 
Verf. 133 wieder: so das so g. Butmìr-GefaB mi t groBen 
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Abb. 29- Friebritz-Siid: l Fundobjekte Grab Verf. 133. 2 Fundobjekte Grab Verf. 134 (Photos: A. Schumacher, Wien). 



flachen Knubben (Abb. 13/6) und vor allem die po
kalformige Schale mit vollem FuB (Abb. 13/3), wie 
wir sie schon aus Luzianky-Bestiinden kennen49 und 
deren Lebensdauer innerhalb der alteren Stufe der 
Lengyel-Kultur sehr beschran.kt erscheint. Auch die 
bereits beschriebene Ful3schale aus Grab Verf. 131 
(Ab b. l 0/5) scheint durch das Fehlen der Knubben 
und durch die gerundetere Profilfiihrung ein archai
scherer Typ als jene aus Grab Verf. 134 (Abb. 15/12) 
o der 13 7 (Ab b. 17 /5) zu se in. Di e ho h e Ful3schale 
(Abb. 22/13) und vor allem die grol3e bemalte Schils
sel aus Grab Verf. 138 (Abb. 21/9) mit ihren versetzten 
Knubbenreihen weisen ebenfalls schon auffortschritt
lichere Tendenzen hin. Die weiche S-formige Profi
lierung der Becher mit den kleinen, am Unterrand des 
Bauches sitzenden Knubben sind ein klares Zeichen 
fiir eine Frilhstellung innerhalb der Lengyel-Kultur. 
Vom Gesamtcharakter her scheint es leichter, Paralle
len im slowakischen Berei eh als im mahrischen zu fin
den. 50 Dieser Eindruck wird dure h di e einfachen un d 
klaren Omamentierungen und di e starke Betonung der 
durchgehenden Streifenmotive verstiirkt. 

Noch mehr als die chronologische Einordnung 
dieser Grabfunde innerhalb der Lengyel-Kultur ist fiir 
die Interpretation das Verhaltnis zur Bestandszeit der 
Kreisgrabenanlage relevant. Keramische Funde aus 
den tiefsten Bereichen der Grabenverlaufe zeigen Pa
rallelen, wie etwa di e Schale mi t vollem FuB, aber auch 
Becherformen, die nur rundliche Profilierungen und 
z. B. noch keine abgesetzten Halsregionen aufweisen. 51 

Auch ist unter den Bemalungen das Scheibentangen
tenmotiv vertreten, wie wir es aus Unterwolbling ken
nen un d das wir ebenfalls als Luzianky-Tradition an
sprechen milssen. 52 

Im Anschluss an die Suche nach chronologi
schen Aspekten und dem Vergleich mi t dem Fundma
terial aus den untersten Grabenspitzen der Anlage muss 
festgestellt werden, dass die keramischen Formen in 
den Grabem und deren Dekorierungen zwar der altes
ten Stufe der Lengyel-Kultur angehOren, aber einer 
entwickelteren Phase zuzuordnen sind. Sie di.irften am 
ehesten gegen Ende der Bestandszeit, vielleicht auch 
im Zuge der Aufgabe des gewaltigen Erdwerkes an
gelegt worden sein. Keinesfalls war die Innenflache 
zu diesem Zeitpunkt anderweitig genutzt und auch die 
Graben milssen trotz Verschlammung mindestens bis 
zur Halfte noch offen gestanden haben; die Kenntnis 
davon und auch di e Population milsste noch eine Kon
tinuitiit zu den Anfangen hin aufweisen. 

Wir glauben nun hinreichend belegt zu haben, 
dass die hier Bestatteten, allen voran der Schamane, 
bewusst gerade in dieser Zone zu Grabe gelegt wor
den sind. So gesehen milssen wir sie als Sondergrup
pe ansehen. Gleichzeitig bekommen wir aber dadurch 
wieder einen deutlichen Hinweis auf den multifunk
tionalen Charakter der Kreisgrabenanlagen, der in 
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unserem Fall den kultisch-religiosen Aspekt betont. 
Die Architektur der Anlage bedeutete eine Abgren
zung vom rein profanen Bereich, was wiederum die 
Interpretation der Graber innerhalb bestatigt. 

2.3. Zusammenfassung 

Die in den Jahren 1979 und 1985 nahe dem 
Zentrum der lengyelzeitlichen Kreisgrabenanlage frei
gelegten Bestattungen sin d v or allem auf Grund ihrer 
sozialen Struktur und des hochprozentigen Nachwei
ses eines gewaltsamen Todes als Sondergruppe zu 
bezeichnen. Die Grablegungen erfolgten mit Sicher
heit zu einem Zeitraum, in der das Erdwerk noch be
standen haben muss; ein zeitliches Voranstellen der 
Bestattungen sowie eine Parallelisierung mit der Er
bauungs- und Anfangszeit des Rondells ist auszu
schlieBen. Vergleichen wir die Befunde mit den be
kannten Graberfeldem der Lengyel-Kultur, so lassen 
sich die groBten Gemeinsarnkeiten mit den Grabem 
von Svodin feststellen. Die Lage der Bestatteten als 
rechtsseitige Hocker hebt beide Fundplatze deutlich 
von denen der Linearbandkeramik, aber auch von de
neo der Luzianky-Gruppe ab. Etwa l O m westlich der 
bauchlings erfolgten Doppelbeisetzung der Frau und 
des Mannes, die beide durch Pfeilschilsse getOtet wor
den waren (Verf. 13), befand si eh eine re lati v geschlos
sene Gruppe von zehn Hockergrabem mit S-N- und 
W-0-0rientierung. Vier erwachsenen Individuen 
(Mannem) stehen fiinf Kinder gegenilber, ein weite
res Erwachsenengrab wurde dure h eine bronzezeitliche 
Vorratsgrube nahezu vollig zerstOrt. Bei dreien der 
Mannergraber scheinen Schadelverletzungen vorhan
den zu sein, die intra vitam geschehen und unmittel
bare Todesursache sein konnten. In zweien von die
sen Mannergrabem sowie im vierten haben eindeutig 
sekundare Eingriffe im Grab stattgefunden, bei denen 
einmal der noch unverweste Leichnam praktisch zur 
Ganze aus der Grabgrube entfemt wurde, in zwei Fal
len mit Brutalitat Knochen gebrochen, zerschlagen 
bzw. disloziert wurden. Die Erhaltung der Kinderske
lette lasst derartige Interpretationen leider nicht zu. 
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist das 
mehrfache Auffinden von mikrolithischen Silices un
mittelbar am Schadel; in einem Fall konnte eine 
Schadelfraktur sogar auf einen Pfeilschuss zurilck
zufiihren sein. 

Unter den Ausstattungen der Graber stechen 
wiederum die der Manner hervor: so die Beisetzung 
eines Mannes mi t Schwein und Hund (Grab Verf. 136), 
der Eberhauerschmuck aus Grab Verf. 134 und wei
ters nicht zuletzt die gesamte Ausrilstung des Grabes 
Verf. 138, das mit Rassel, spezieller Unterlagsplatte 
und entsprechend feinen Reib- und Portioniergeraten 
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Abb. 30- Friebritz-Siid: l Fundobjekte Grab Verf. 137. 2 Fundobjekte Grab Verf. 138 (Photos: A. Schumacher, Wien). 



wohl einem Heilkundigen gehorte, der schamanisti
sche Praktiken ausgeiibt haben diirfte. Dìe nachweis
liche StOrung der Totenruhe scheint nicht, nicht aus
schlie/3lich oder auch nicht primar auf die Wieder
gewinnung von beigegebenen Wertgegenstanden aus
gerichtet gewesen zu sein. Im Unterschied zu den 
bauchlings deponierten Skeletten der etwas abseits ge
legenen Verf. 13 wurden alle Toten der Grabergruppe 
zunachst nach den in der Lengyel-Kultur iiblichen 
Sitten mit reichen Beigaben versehen bestattet. In Pa
rallele zu Verf. 13 diirften auch hier zumindest ein Teil 
der Individuen eines gewaltsamen Todes gestorben 
sein. Relativ bald nach der Beisetzung erfolgte ein 
Eingriff, der brutale Veranderungen an den Skeletten 
hinterlie/3. Bemerkenswert erscheint ebenfalls, dass ìm 
Zuge der nachsten Besiedlungsphase dieser AnhOhe, 
namlich rund 2.000 Jahre spater, in der Friihbronze
zeit, an derselben Stelle ein - allgemein kultisch zu 
interpretierendes - Vorhallenhaus errichtet wurde, in 
dem man an einer Grubensohle erneut ein gewaltsam 
getotetes Individuum deponierte. 

3. LENGYELZEITLJCHE SKELETTE DER 
GRÀBERGRUPPE VON FRIEBRITZ-SÙD, 
NIEDEROSTERREICH. BELEGE FÙR 
TRAUMATISCHE EREIGNISSE (K. GROSZ
SCHMIDT & U. RANDL) 

3 .l. Einleitung 

I m J ahre 1985 wurden i m Zuge einer Grabungs
kampagne menschliche Skelette der Lengyel-Kultur 
entdeckt und Herrn Univ.-Prof. Dr. E.-M. Winkler zur 
anthropologischen Bearbeìtung iibergeben. Durch des
sen iiberraschenden Tod wurde diese jedoch unter
brochen und so konnen erst zu diesem Zeitpunkt die 
ersten Ergebnisse der anthropologischen Untersuchun
gen vorgelegt werden. Diese sind im Zusammenhang 
mit den Befunden von Chr. Neugebauer-Maresch 
(siehe oben) zu interpretieren und zu verstehen. An 
dieser Stelle sei fiir die Ùber!assung des Materials 
gedankt. Von anthropologischer Seite konnen nun 
Beitrage fi.ir die Beantwortung und zum besseren Ver
standnis interessanter Fragestellungen diese Graber
gruppe betreffend geliefert werden. 

3.2. Methodik 

Die Methoden der Beurteilung der fur eine an
thropologische Bearbeitung von menschlichen Kno
cbenfunden wesentlichen Merkmale entsprechen den 
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bereits in friiheren Arbeiten angewandten53 und den 
Empfehlungen in Knu/3mann. 54 Die vom Ausgraber 
vergebenen Verfarbungs- und Fundnummern (Verf., 
Fn.) wurden beibehalten, auf den Fundzetteln ver
merkte Angaben in Klammern hinzugeftigt. 

Di e Erfassung der Bezahnung erfolgte im Prin
zip nach den Regeln der FDI (Federation Dentaire 
International), wobei im vorliegenden Fall eine bei 
dieser Form der anthropologischen Bearbeitung iibli
che Codierung verwendet worden ist. Sie bedeutet im 
einzelnen: 

1-8 ... Dauerzahne; 
I-V ... Milchzahne; 
a ... vollstandig verschlossene Alveole bei intra 

vitam verlorenem Zahn; 
b ... Alveole im Veroden bei intra vitam verlo-

renem Zahn; 
X ... post mortem verlorener Zahn, 
> ... Zahn nicht angelegt, 
- ... bedeutet, dass die Alveo le nicht beurteilbar ist, 
x ... p. m. verloren gegangen, 
a .. .i. v. verloren gegangen, Alveo le noch zumin-

dest zum Teil offen, 
b .. .i. v. verloren gegangen, Alveole schon zu, 
w ... Wurzelrest vorhanden. 
Zahlen in Klammern gesetzt symbolisieren, dass 

der Zahn lose vorliegt und die Alveole nicht erhalten 
ist, ein gesetzter Punkt fungiert als Platzhalter an der 
entsprechenden Position im Zahnschema. Die Benen
nung der Zahne des Milchgebisses mit Gro/3- und 
Kleinbuchstaben im Text erfolgte nach dem Schema 
von Bolk55 bzw. nach Schumacher56

• Wenn nicht an
ders angegeben, wurde unter dem Begriff Zahn
schmelzhypoplasie deren Auspragungsform mit hori
zontal verlaufenden Linien beschrieben. 

Die Sterbealters- und Geschlechtsdiagnosen 
orientieren sich an Ferembach57

, an den Nahtver
knocherungen am Schadel nach Rosing58

, an der 
Molarenabrasion, der Alveolarresorption und dem 
Zahnsteinbesatz nach Brothwell59

, an den Altersver
anderungen der proximalen Enden von Humerus und 
Femur60 und an der Symphysis ossis pubis61

. Bei den 
einzelnen Diagnosen wurde aus Platzgriinden auf 
eine ausfuhrliche Begriindung verzichtet. Die Ster
bealtersbestimmung bei den Kindern erfolgte vorwie
gend aufgrund der vorhandenen Beziehung zwischen 
der Diaphysenlange der Langknochen und dem Al
ter des Individuums nach den Tabellen von Schmid 
und Kiinle. 62 Bei einzelnen Zahnen und Teilen von 
Ober- und Unterkiefer, die eindeutig einem Indivi
duum zuordenbar waren, wurde der Zahnstatus eben
falls zur Sterbealtersdiagnose herangezogen. 63 Da das 
individuelle Sterbealter prinzipiell nicht exakt be
stimmt werden kann, werden die Ergebnisse der 
Schatzungen innerhalb einer Zeitspanne (Altersklas
se) angefuhrt: 

Il 
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Neonaten und Feten (0.-3. Lebensmonat), 
Infans I (0.-6. Lebensjahr), 
In fans Il (7 .-12. Lebensjahr), 
Iuvenil (13.-18. Lebensjahr), 
Adult (19.-40. Lebensjahr), 
Matur (41.-60. Lebensjahr), 
Seni! (i.iber 60. Lebensjahr). 
Die Schatzungen der KorperhOben erfolgten 

aufgrund der Langen der Extremitatenknochen, im 
Falle der adulten mannlichen Individuen nach den 
Tabellen von Breitinger64, bei den Frauen nach Bach65

, 

bei den Subadulten nach Schmid und Kunle66
; waren 

bei den Erwachsenen die entsprechenden Langkno
chen nicht erhalten, so erfolgten in Einze!Hillen auch 
Schatzungen nach Olivier. 67 

Was die pathologischen Veranderungen betrifft, 
so werden diese aus Platzgrilnden und wegen der bes
seren ùbersichtlichkeit auch mit den Differentialdia
gnosen im Rahmen des Individualbefundes des betref
fenden Individuums ange:fi.ihrt. 

3.3. Ergebnisse 

Nachstehend werden die erhobenen anthropo
logischen Individualbefunde dargestellt, wobei die 
pathologischen Veranderungen und deren Differential
diagnosen beinhaltet sind. Auch werden die Begriln
dungen fiir die Zuordnungen in die einzelnen Klassen 
(Sterbealter, Geschlecht) gleich in den Befund inte
griert und nicht gesondert ange:fi.ihrt. Die Ergebnisse 
der metrischen Untersuchungen sind in fiinfTabellen 
zusammengefasst (Tab. 2-6). 

3.3.1. Verf. 130 

Erhalten: Cranium, Sphenobasilarfuge zerbro
chen (war aber wahrscheinlich bereits geschlossen); 
Corpus ossis hyoidei, Cl, C2, etwa 70 Wirbelfragmen
te (C- L), Fragment vom Manubrium sterni und Cor
pus sterni, zahlreiche Rippenfragmente, rechtes ster
nales Claviculaende, beide Scapulae ohne Facies in
ferior, linke Clavicula ohne Enden, proximales Ra
diusende genau an der ehemaligen Epiphysenfuge 
abgebrochen (lose ), sechs Carpalia, sechs Metacarpa
lia, sieben proxi.male, vier intermediale und vier dis
tale Handphalangen, je ein Fragment der distalen Fe
murregion und von proximalen Tibiaanteilen, dis
tales Ende der linken Tibia, rechte Fibula ohne Caput, 
distales 114 des linken Fibulaschaftes, Fibulaschaft
fragment, linkes Cuneiforme laterale fehlt, eine pro
ximale FuJ3phalanx I fehlt, nur zwei intermediare und 
eine distale FuJ3phalanx I vorhanden. 

Bezahnung: 
87654321 12345678 
87654321 12345678 

38 und 48 noch nicht in Okklusionsebene. 
Gescblecht: Mannlich. 
Betont mannliche Merkmale: Glabella, Mentum 

mandibulae, Gaumenbreite, massiver UK, aber: 
betont weibliche Merlanale: Langknochen, Ca

put femoris, Tuber ischiadicum, Tubera frontalia. In 
Summe konnen aber die mannlichen Geschlechts
merkmale starker gewichtet werden. 

Sterbealter: Fruhadult (20.-25. Lebensjahr [LJ]) 
Schadelhauptnahte sind endo- und ektokranial 

offen, das stemale Claviculaende ist offen, noch kei
ne Unterschneidungen der linea aspera, nach der Abra
sion der Zahne der Maxilla: 18.-22. LJ (Lovejoy), nach 
Mandibula: 20.-24. LJ (Lovejoy); Molarenabrasion 
(nach Brothwell) im Ober- und Unterkiefer: 17.-25. 
LJ; Beurteilung der Spongiosaarchitektur nach Nemes
keri (Femurspongiosa): Stufe 1: ab 31. LJ, Humerus
kopf auJ3en: 20.-29. LJ; innen (Hansen): 20.-29. LJ; 
innen (Nemeskeri): 21.-61. LJ ( 40. LJ). 

Korperhohe: 158,5 cm. 
Pathologien: Der harte Gaumen ist porosiert, was 

die Zahne betrifft, so zeigt ein Zahn (Nr. 43, rechter 
unterer Caninus) infolge beengter Platzverhaltnisse eine 
Fehlstellung und wurde deshalb durch die beirn Kauen 
einwirkenden Krafte nach labial und mesial gedrilckt. 
Di e mesiobuccale Wurzel d es Zahnes 18 hat ihren Apex 
im rechten Winkel nach dista! umgebogen, au13erdem 
zeigt die Wurzel eine Tendenz zur Teilung in mesiopa
latinaler Richtung. Makroskopisch konnte keine Ka
ries und kein Zahnstein festgestellt werden, die Alveo
larresorption ist in die Stufe 2 (aus 0-3) einzuordnen. 
Eventuell vorhandene Zahnschmelzhypoplasien sind 
leider auch mikroskopisch nicht mehr beurteilbar, da 
die Schmelzoberflachen durchgehend post mortem be
schadigt, aufgeraut und zerkratzt sind (dieser Umstand 
gilt :fi.ir samtliche vorhandenen Zahne auch der nachfol
gend besprochenen Individuen). Bei Betrachtung der 
Wirbelsaule zeigen die Wirbelkorper singulare submar
ginale und breitbasig aufsitzende osteophytare Bildun
gen (bis 28 mm), weiters porosierte Anteile an der Ba
sis, die Randleisten sind intakt und die kleinen Wirbel
gelenke frei von Affektionen. Einzelne Locher in den 
Wirbelkorpern sind als Pseudopathologien zi.J werten 
und nicht - wie man auf den ersten Blick vermuten 
konnte - osteolytische Lasionen68, die irn vorliegenden 
Fall zudem unregelmaJ3ig geformt bis langlich ovoid 
ausgebildet sind. 

Die Elemente des postkranialen Skelettes zei
gen bis auf di e linke untere Extremitat keine krankhaf
ten Veranderungen. Im distalen Abschnitt der Tibia 
ist eine mediai gelegene, olivengroJ3e Auftreibung zu 
erkennen, die innere Oberflache ist zum Teil geglat
tet, oberhalb davon ist eine mediai gelegene periosti
tische Knochenauflagerung ausgebildet, nach latera) 
weist ein kleines Loch :fi.ir die ehemals stattfindende 
Passage des durch die Entzilndungen gebildeten Ei-



Tab. 2 

Mane nach KnuBmann (1988): 
Individuum-Nr: 

l 
2 
3 
5 
7 
8 
9 
lO 
11 
11b 
12 
13 
13/1 
16 
17 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
28/1 
29 
30 
31 
31/1 
31/2 
43 
44 
45 
46 
48 
50 
51 
52 
54 
55 
60 
61 
62 
63 
65 
66 
68 
68/1 
69 
69/1 
69/3 
70 
71 
71/1 
79 

136 

Gronte Hirnschadellange (g-op) 185 
Glabello-Inionlange (g-i) 170 
Glabello-Larnbdalange (g-1) 182 
Schadelbasislange (n-ba) 
Lange For magnum (ba-o) 
Gronte Hirnschadelbreite (eu-eu) 145 
Kleinste Stirnbreite (ft-ft) 100 
Gronte Stirnbreite (co-co) 115 
Biauricularbreite (au-au) 
Biradicularbreite 
Gronte Hinterhauptsbr (ast-ast) 116 
Mastoidealbreite (ms-ms) 
GroBte Mastoidelabreite 
Breite des Foramen magnum 
Basion-Bregma-Hohe (ba-b) 
Ohr-Bregma-Hohe (po-b) 
Horizontalumfang uber Glab(g-op-g)531 
Transversalbogen (po-b-po) 
Mediansagittalbogen (n-o) 
Mediansagittaler Frontalb(n-b) 
Mediansagittaler Parietalb (b-1) 
Mediansagittaler Occipitalb(l-o) 
Mediansagitt.Oberschuppenb.d.Occ 
Mediansagittale Frontals (n-b) 
Mediansagittale Parietals (b-1) 
Mediansagittale Occipitals(l-o) 
Mediansagittale Oberschuppens 
Unterschuppensehne 
Obergesichtsbreite (fmt-fmt) 
Biorbitalbreite (ek-ek) 
Jochbogenbreite (zy-zy) 
Mittelgesichtsbreite (zm-zm) 
Obergesichtshohe (n-pr) 
Vordere Interorbitalb (mf-mf) 
Orbitalbreite (mf-ek) 
Orbitalhohe (lichte Hohe) 
Nasenbreite (Gr.Br.Apert.piri) 
Nasenhohe (n-ns) 
Maxilloalveolarlange (pr-alv) 
Maxilloalveolarbreite (ekm-ekm) 
Gaumenlange (ol-sta) 
Gaumenbreite (enm-enm) 
Kondylenbr Unterkief (kdl-kdl) 
Unterkiefer-Winkelbreite (go-go) 
Lange des Unterkiefers 
Gronte projek Unterkieferlange 
Kinnhohe (id-gn) 
Hohe Corp mand. (for.ment.Niv) 
Dicke Corpus mand(for.ment.) 
Asthi::ihe 

400 
130 
141 
127 
.84 
116 
122 
106 
. 8 o 

.15 

.50 

.49 

. 63 

.53 

.37 
118 
. 8 9 
. 81 
106 
.31 
. 2 9 
.10 
.58 

Astbreite .36 
Breite der Incisura mandibulae .35 
Astwinkel des Unterk in Grad 129 

134 

180 
169 
171 

.96 
113 
116 
116 
.99 
105 
12 6 

320 
344 
120 
120 
113 
.79 
106 
101 
.96 
.72 
.34 
111 
.88 
111 
.71 

. 36 

.33 

.55 

. 62 

.51 

.39 
12 6 
.95 
. 68 
102 
.30 
.33 
.14 
.59 
.32 
. 3 6 

125 

133 130 

162 
155 
160 
.78 
.31 
131 

360 
130 
122 
105 
.85 
109 
111 
.88 

.57 
.52 

. 65 

.24 

.21 

.11 

.53 

. 25 

.27 
150 

175 
168 
172 
103 

129 
.88 
110 

102 

.31 
141 

485 

3 62 
12 6 
124 
116 
.78 
109 
109 
.97 
.75 
.34 

. 51 

. 61 

.55 

.40 
113 
.84 
.77 
.98 
. 31 
.30 
.13 
.55 
.35 
.29 
111 

239 

135 

185 
181 
179 

123 
.90 
.95 

102 
.95 
103 

115 
500 
315 
366 
122 
123 
112 
. 63 
109 
111 
.95 
.59 
.50 
.92 
.88 
104 
.86 
.55 
.25 
.35 
.33 
. 20 
.45 

.57 

.40 

.96 

. 69 

. 63 

.83 

.24 
• 2 6 
.11 
.43 
.30 
.28 
12 4 
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Tab. 3 

Indices: 
Indiv.Nr: 136 134 133 130 135 

l Langen-Breiten-Index (8:1) 78,4 80.9 73,7 66,5 
80,6 

109,3 
.84,4 

2 Langen-Hohen-Index (17:1) 
3 Hrdlicka-Kocka-Index (17:8) 

Acroplaticind. (Benington) (8-17: l) 
4 Langen-Ohr-Bregma-Hohen-I. (20:1) 
5 Breiten-Ohr Bregma-Hohen-I. (20: 8) 

Hohenindex d.Hirnsch. (ES) (20: 17) 

10 
Breitenindex d.Hirnsch. (JJ) (13/1:8) 

Sagitt.Schadelwolb.I.modif. (1:25) 46,3 52,3 45,0 
11 
12 

Transversaler Schadelwolb (11:24) 36,3 
Transver.Frontal-Index (9:10) 86,9 84,9 

13 
22 
24 
25 
26 
39 
39/1 
40 

Transv.Frontoparietal.I. ((9:8) 68,9 
Sagitt.Frontal-Index (29:26) 89,2 
Sagitt.Parietal-Index (30:27) 86,5 
Sagittaler Occipital Index (31:28)83,5 
Krurnm.-Ind.Obersch.d.H. (31/1:28/1) 95,2 
Obergesichtsindex (48:45) 
Malarer Obergesichts-I. ( 48: 4 6) 
Jugomandibular-I (66:45) 

Frontomandibular-I. (66:9) 89,0 
41 
42 

Jugomalar-I. (46: 45) 
Orbital-Index (52:51) 
Interorbital-Index (50:44) 
Nasal-Index (54:55) 
Ind.nasofac.transvers. (54:45) 
Ind.nasofac.vertic.modif. (55:48) 
Maxilloalveoalar-Index (61:60) 

46a 
48 
51/1 
51/2 
54 
58 Gaumen-Index (63:62) 

Breiten-Langen-I.d.UK (68:65) 
Ind.Unterkieferastes (71:70) 

Breiten-Ind.d.Unterk(66:65) 64 
66 
71 

Indexkategorien: 

Hoh-Dicken Corp.man(69/3:69/1) 
Transvers.Craniofac.I (45:8) 

30,0 

128,6 
.69,8 
68,6 
58,6 
75,4 
34,5 

88,3 
84,2 
84,9 
91,1 

85,6 
89,9 
63,9 

91,7 

112,7 
.76,5 
53,9 
54,2 
75,4 
42,4 

83,8 
90,9 
83,8 
87,7 

71,4 

52,4 

l 
2 
3 
4 
5 

Langen-Breiten-Index (8:1) 78,4 80,9 

13 
39 
39/1 
42 
48 
54 

Langen-Hohen-Index (17:1) 
Hrdlicka-Kocka-Index (17:8) 
Langen-Ohr-Bregma-Hohen-I. (20:1) 
Breiten-Ohr Bregma-Hohen-I. (20:8) ... 
Transv.Frontoparietal.I. ({9:8) 68,9 
Obergesichtsindex {48:45) 
Malarer Obergesichts-I. (48:46) 
Orbital-Index (52:51) 91,7 
Nasal-Index (54:55) 30,0 
Maxilloalveolar-Index (61:60) 128,6 112,7 

48,3 

8 o l o 
68,2 
81,7 
87,9 
83,6 
96,2 

95,5 

119, 6 
.72,7 
68,1 
63, 6 
74,3 
43,3 

62,2 
93,5 

83,7 
50,5 

94,7 
79,2 
89,3 
90,2 
84,8 
93,7 
52,9 
63,9 
66,3 

76,7 
82,7 

94,3 
28,4 
44, 4 
19,2 
81,8 

65,6 
65,9 
71,9 
42,3 
84, 6 

73,7 66,5 
80,6 
109,3 

69,2 
93,5 

68,2 79,2 

119,6 

52,9 
63,9 
94,3 
44,4 
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Tab. 4 136 134 133 130 
re li re li re li re li 

CLAVICULA 
1 GriiB!e Uinge 134 
6 Umfang der Mille 37 41 

SCAPULA 
12 Uinge d. Cavitas glenoidalis 38 38 
13 Breite d. Cavitas glenoidalis 29 29 

HUMERUS 
1 GriiB!e U:inge 299 280 
2 Ganze Uinge (Caput-Capitulum-Lange) 294 274 
3 Obere Epiphysenbreite 47 40 
4 Untere Epiphysenbreite 59 58 57 54 53 
5 GriiBter Durchmesser d. Mitte 18 18 22 22 20 21 
6 Kleinsler Durchmesser d. Mitte 16 16 17 18 15 15 
7 Kleinster Umfang d. Diaphyse 59 59 64 63 57 55 

7a Umfang d. Mitte 62 62 72 72 62 62 
8 Umfang d. Caput 131 124 
9 GriiB!er transversaler Durchm. d. Caput 44 39 
10 Gromer sagittaler Durchm. d. Caput 40 37 

Breite d. Trochlea 42 44 44 40 
Sagittaler Durchmesser d. Trochlea 28 24 24 24 

RADIUS 
1 GriiBte Lange 243 235 221 220 
1b Parallele Lange 238 237 233 220 218 
2 Funklionelle Lange 228 225 226 209 206 
3 Kleinster Umfang 41 41 41 41 39 
4 Transversaler Durchm. d. Schafles 15 14 16 16 14 15 

4(1) Transversaler Durchm. d. Capul 22 21 21 21 21 20 
5 Sagittaler Durchm. d. Schaftes 10 10 11 11 10 10 

ULNA 
1 GriiB!e Lange 263 
2 Funklionelle Lange 232 
3 Kleinster Umfang 36 36 41 41 
5 Hiihe d. Olecranon-Kuppe 6 10 7 8 
6 Breite d. Olecranon 26 29 22 22 
7 Tiefe d. Olecranon 25 21 24 22 . 
8 Hiihe d. Olecranon 25 25 25 25 

11 Dorso-volarer Durchmesser 14 14 16 16 13 14 
12 Transversaler Durchmesser 12 12 14 13 12 13 

SACRUM 
2 V ardere gerade Lange 101 
5 Vordere obere gerade Breite 107 
19 GriiBter transversaler Durchm. d. Basis 60 

-
BECKEN 

22 GriiB!er Durchm. d. Gelenkpfanne 55 
31 GriiBte Breite d. lncisura ischiadica major 55 

FEMUR 
1 GriiBte Lange 437 418 
2 Ganze Lange in "naturlicher Stellung" 433 415 
6 Sagittaler Durchm. d. Diaphysenmitte 22 21 27 29 25 26 
7 Transversaler Durchm. d. Diaphysenmitte 25 24 25 26 24 23 
8 Umfang d. Diaphysenmitte 80 87 90 76 79 
9 Oberer lransversaler Diaphysendurchm. 32 30 29 29 24 26 
10 Oberer sagittaler Diaphysendurchm. 25 24 26 27 29 29 
15 Vertikaler Durchm. d. Collum 34 32 30 32 26 28 
16 Sagittaler Durchm. d. Collum 28 27 26 27 19 21 
17 Umfang d. Collum 111 108 105 107 83 86 
18 Vertikaler Durchm. d. Caput 47 47 42 42 40 40 
19 Transversaler Durchm. d. Caput 47 46 43 44 39 38 
20 Umfang d. Caput femoris 150 149 138 140 126 127 
21 Epicondylenbreite 68 67 75 
22 Dicke d. Condylus lateralis 39 37 56 

PATELLA 
1 GriiB!e Hiihe 38 42 39 
2 GriiB!e Breite 45 44 43 
3 GriiBte Dicke 20 20 19 

TIBIA 
1 Ganze Lange 331 335 329 
1b Lange der Tibia 339 338 337 
3 GriiB!e proximale Epiphysenbreite 69 72 74 

il 
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136 134 133 130 
re ! li re li re li re li 

4 GroBter sagit. Durchm. i m Niveau d. Tuberositas 50 47 46 
5 GroBter transv. Durchm. im Niveau d. Tuberositas 36 31 30 
6 GroBte distale Epiphysenbreite 48 45 48 49 35 
7 Sagittaler Durchmesser der unteren El>iohvse 35 36 36 33 35 
8 GroBter Durchmesser der Mltte 29 29 30 32 30 29 

Ba GroBter Durchm. im Niveau d. Foramen nutricium 30 32 36 36 
9 Transversaler Durchmesser der Mitte 21 21 19 19 18 19 
9a Transv. Durchm. im Niveau d. Foramen nutricium 23 22 25 24 
10 Umfang der Diaphyse 80 81 85 84 78 79 
10b Kleinster Umfang der Diaphvse 73 72 78 77 76 78 

FIBULA 
4a Kleinster Umfang 38 38 41 41 

TALUS 
1 Lange 50 50 51 51 44 
2 Breite 39 41 39 40 34 
3 Hohe 31 32 30 30 25 

CALCANEUS 
1 GroBte Lange 72 74 81 75 
2 Mittlere Breite 36 36 38 40 
3 Kleinste Breite d. Corpus calcanei 26 26 29 29 
4 Ho h e 38 36 44 39 

Tab. 5 
Friebritz, Verf.130 T ! 
ZNr 18 17 18 15 14 13 12 " l 21 22 23 24 25 28 Z7 28 48 47 4G 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 38 37 38 

MD 8,5 : 9,7 10,0 6,5 7,3 7,4 6,8 8,4 8,4 8,0 8,0 8,1 8,7 9,8 ~.5 10,0 10,5 10,3 11.5 6,2 7,0 7,5 5,5 4,7 4,7 5,6 7,0 11,5 10,5 11,0 

BL 11.5 12,2 11,2 9,5 9,4 8,4 7,2 7,8 l 7,8 6,2 8,0 9,8 9,4 10,7 10,6 11,1 10,1 10,3 10,5 8,4 8,4 7,4 6,0 5,9 5,9 6,7 8,3 10,5 10,3 9,6 

KH 5,6 l 5,5 5,9 6.6 7,2 10,2 9,5 9,6 9,7 9,0 ~.3 7,2 6,8 6,5 5,1 5,8 4,5 6,0 5,6 8,0 10.0 l 11,0 l 8,7 7,0 8,9 8,0 7,4 5,6 5,2 5,0 

KH2 5,5 l 5,7 5,5 : l 5,7 5,5 5,5 4.~ e.o.J 5,4 ! l 5,2 5,4 

l l l l l l 
~ 

--
Friebritz, Verf.135 l ,38 
ZNr 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 28 27 28 48 47 46 4lj 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

MD 10,0 10.7 l 5,8 6,4 7,6 6,4 9,2 9,6 5,7 7,0 7,0 6,0 10,5 9,2 10,4 11,0 6,2 6,7 7,3 6,8 5,6 6,0 6,8 7,0 7,2 5,8 11,8110,9 10,9 

BL 11,0 11,6
1 

9.1 8,5 7,5 6,4 7,0 7,2 6,4 8,1 8.8 9,0 11,0 10,6 10,0 11,4 7,8 7,5 7,6 6,6 5,4 5,3 5,8 7,7 7,0 8,1 11,2 10,3 10,0 

KH 6,7 6,8 7,4 7,7 10,8 10,4 10,5 10,4 9,8 10,6 8,8 7,3 7,0 8,5 6,4 6,8 7,6 8,3 11,0 10.0 9,4 8,9 9,8 11,3 7,6 7,9 7,5 6,5 6,5 

KH2 6,9 7,1 l 7.7 7,0 6,4 7.0 l 7,2 7,0 7,0 

l l 

Frlebritz, Verf.136 -

[-zNr ì 18 17 l 16 ; i5T14-:~1'3'12 1i 21 22 - 23 24 25 26 27 28 48 47 l 46 45 ""44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 36 
' 

MD 6,3 9,3 9,3 5,7 6,2 7,6 8,4 8,0 8,4 7,7 5,8 5,4 9,0 8,8 8.0 9,9 9,5 9.5 6,4 6,3 6,5 5,6 4,4 6,0 6,1 7,0 10,0 9,3 l Q,9 

BL 10,7 11,0 11,6 8,9 8,6 8,5 6,2 7,2 7,0 8,4 8,3 8,3 11,2 11,2 10,6 8,9 10.0 10,1 7,8 6,4 7.7 6,4 5,4 6,3 8,0 8,0 10,3 10,0 8,5 

KH 7,7 7,5 7,0 7,7 7,5 j 1o.s 9,3 10,3 10,0 10,5 7,8 7,8 7,0 7,2 5.9 7,0 6,5 6,0 8,4 10,2 7,6 6,4 7,7 10,3 8,3 5,7 7,5 l 8,5 

KH2 6,3 6,7 7,0 l 7,0 7,3 6.0 6,6 5.6 5,5 8,5 8,4 

Tab. 6 Friebritz, Verf.130 l i 
P1-M1 P 1-M2 P 1-M3 ,P1-P2 P2-M1 P 2-M2 P2-M3 M 1-M2 M1-M3 M2-M3 

re OK 24,5 33,5 42,01 19,2 16,7 25,7 1 34,8 19,6 29,5 19,3 
liOK l 24,3 33,3 42,5 19,1 16,7 26,01 35,8 19,3 29,4 ~ 
~K l 25,9 36,4 46,6 13,9 18,0 28,8 39,3 22,3 32,5 21,2 
liUK _ i l 18,4 29,9~- 40,2 22,6 33,1 21,9 
- - --

-~ l 

l l 
r-
l - - - -

friebritz, 1 ~~~~35 P1
-M

2 
i 

P 1-M3 P1-P2 P2-M1 P2-M2 IP2-M3 M 1-M2 M 1-M3 M2-M3 
reOK l 24,0 34,0 13,4 17,4 27,4 21,0 l 

liOK 24,5 33,9 13,4 16,9 27,4 20,4 
re UK 24,5 36,0 12,3 17,7 29,0 22,4 

~UK 26,0 3?~ - 14,4 19~ 30,0 

l 
22,9 

l ' 
-

Friebritz, Ve.rf.136 l 
P1-M1 P 1-M2 P 1-M3 P1-P2 P2-M1 P2-M2 P 2-M3 M 1-M2 M1-M3 M2-M3 

re OK 
l 21,2 30,6 39,9 11,9 15,6 25,4 43,3 19,9 28,9 18,4 

liOK 21,5 30,7 38,8 11,7 15,3 25,0 32,9 18,7 27,4 17,8 
re UK 23,2 32,9 43,2 13,5 16,5 27,0 37,3 19,0 31,0 20,5 

"24.3-- -
li UK 33,9 43,0 14,0 17,7 27,4 36,9 20,3 29,7 18,4 



ters nach au13en. Das distale Ende des linken Fibula
schaftes, der linke Tuber calcanei, der linke Talus und 
das linke Os cuboideum sind durch diese Osteomyeli
tis ausgehohlt worden, wobei die entstandenen Hohl
riiume geglattete Oberflachen aufweisen. 

Zur Frage von eventue11 intravital und/oder pe
rimortal erlittenen Verletzungen kann folgender Be
fund erstellt werden: Der Schadel war vollstandig zer
brochen. Nach dem Zusammensetzen verblieben auf 
der rechten Seite oberhalb des Jochbogenansatzes ein 
22x l O mm messender Defekt und oberhalb des rechten 
Mastoid ein 28x 13 mm grol3er Defekt. Alle Bruchran
der sind auf der Innenseite scharfkantig bis auf ein 
Areai oberhalb des Mastoid, bei dem sich die Tabula 
interna konisch und vom Lochrand zentrifugat auswei
tet. An der linken Squama occipitalis zeigt sich ein 
vom Foramen magnum nach latera! ausdehnender, ca. 
15 mm breiter Defekt, durch den auch die Linea nu
chae inferior zerstort worden ist. Die craniale Bruch
kante ist geradlinig und wie gehackt aussehend. Bei 
einer intravital erlittenen Verletzung muss das Indivi
duum die Gewalteinwirkung mit nach vorne geneig
tem Haupt erlitten haben. Am unrnittelbar angrenzen
den Mastoidealbereich zeigt sich der linke Processus 
mastoideus der Lange nach mittig wie auseinander 
gehackt, wobei aber die occipitale Halfte dieses Pro
cessus mastoideus fehlt. Dies konnte aber auch post
mortal geschehen sein; andererseits erstreckt sich vom 
Processus mastoideus bis zum linken Oberrand des 
Foramen magnum ein 21 mm breiter und 45 mm lan
ger Defekt, dessen craniale Kante glatt und als Schnitt
kante erkennbar ist. Die Cervikalwirbel Cl und C2 
sind ebenso ohne Befund wie die angrenzende Hals
wirbelsaule und die Condyli occipitales. 

Das Os frontale weist eine 40 mm oberhalb der 
rechten Glabella gelegene, langsovale, sagittal ausge
richtete, l Ox6 mm messende Delle auf, di e auf den 
ersten Blick den Eindruck einer Trepanation macht, 
bei naherer Betrachtung aber nicht eindeutig differen
ziert werden kann. 

3.3.2. Verf 131 

Erhalten: Calottenfragmente, rechtes Os petro
sum, Fragmente von Maxilla und Mandibola; Rippen
fragmente, Bruchstiicke der oberen Extremitaten, 
link:es Ileumfragment, rechter Femur, linker Femur 
ohne distalem Ende, bei de Tibiae ohne Enden, Diaphy
se der rechten Fibula. 

Bezahnung: 
6 VIVIIIIII IIIIIIIVV 6 

6 x IV xiii IIIIIIIVV 
6 

Ebenfalls vorhanden: 13, Il un d 31; alle Zahne 
lose bis auf 84, 11, 13 un d 31. 

Geschlecht: Unbestimmbar. 

Sterbealter: Infans I (2.-3. LJ). 
Nach MI: 1.6-2. LJ, Il: 3. LJ. 
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Die Wurzeln der M2 sind abgebrochen, sehr fi
ligran (vermutlich noch nicht fertig ausgebildet), der 
Alveolarknochenumbau im Bereich der Wurzel des 
M2 hat bereits begonnen, die Krone von M2 ist noch 
ohne Abschliff (noch nicht in Okklusion: 2. LJ); das 
Sterbealter nach den unteren Extremitaten (untere 
Diaphysen: 1.7-2. LJ). 

Korperhohe: 75-79 cm. 
Mal3e: Femur (140), Tibia (135). 
Pathologie: Bis auf eine punktfcirmige Schmelz

hypoplasie (bei 73 buccal, in dessen distaler Halfte) 
sind allgemein aufgrund zerkratzter Schmelzober
flachen mikroskopisch keine Diagnosen mehr mog
lich. Am Os petrosum im Bereich der Glaser'schen 
Spalte ist eine breite Spaltbildung zu bemerken. 

3.3.3. Verf 132 

Erhalten: Hirnschadelfragmente inklusive bei
der Ossa petrosa, Fragment der Maxilla, Rippenfrag
mente, Diaphyse des rechten Humerus, beide Femora 
(linker ohne distalem Ende ), Fragmente bei der Tibiae 
und Fibulae. 

Bezahnung: 
xxVIV xlix xli x x x 6 x 
x 

6 
V IV III II x x II III x V 

6 7 

Alle Zahne sind isoliert vorhanden, zusatzlich: 
14, 16, 22, 32, 34, 42, 43, 44; bei N r. 16 ist mesiopala
tinal ein zusatzlicher Hocker ausgebildet; die palati
naie Halfte zeigt ebenfalls einen Hocker; bei Nr. 16 
ist ein Tuberculum carabelli erkennbar. 

Geschlecht: Unbestimmbar. 
Sterbealter: Infans I (3.-4. LJ). 
Nach MI: 4. LJ, M2: 4.-5. LJ, 12: 4. LJ, P1: 4.-

5. LJ; Humerus 3.-4. LJ, Femur 2.7-3. LJ. 
Wurzeln von M2 noch nicht vollstandig ausge

bildet. 
KorperhOhe: 90-94 cm. 
Mal3e: Femur 205, Humerus 150. 
Pathologien: AmOs petrosum ist die Glaser'sche 

Spalte eroffnet und durch eine zystenartige Ausweitung 
wie im Fall des Individuums Verf. 137 verandert, wo
bei aber bei diesem der Meatus acusticus extemus in 
seinem Langsverlauf verschlossen ist. An allen Lang
knochen, besonders deutlich imponierend aber am Hu
merus und am Femur, sind die Diaphysen mit einer 
knochem ausgebildeten Schale umhiillt, die als Folge 
von Knochenreaktionen im Sinne von Periostitiden 
entstanden ist. Um dies differentialdiagnostisch ab
zuklaren und der Frage nach einer moglichen Rachitis 
nachzugehen, wurden auch die Zahne genau unter
sucht. Es konnten mit dem Rasterelektronenrnikroskop 
am m2 im lingualen Hockerbereich aucb Schmelzhypo
plasien entdeckt werden, in einer Region, die etwa in 
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der 15.-20. Schwangerschaftswoche (SSW) minerali
siert wird. Der m l und der MI sind hingegen nicht be
troffen gewesen. Es kann aber dennoch angenommen 
werden, dass die Schwangere in der 15.-20. SSW 
StOrungen im Ca-Phosphathaushalt erlitten batte, wo
von die Langknochen ihres noch ungeborenen Kindes 
mehr betroffen waren oder stiirker reagierten als die 
Mineralisationsvorgange an den Zahnen. 

3.3.4. Verf 133 

Erhalten: Cranium bis auf caudale Anteile der 
Orbitae vollstiindig, aber total zerbrochen; etwa zehn 
Diaphysenfragmente der oberen Langknochen, Rip
pen- und Wirbelfragmente, proximale Humerusepi
physe, beide Radii ohne Enden, beide Ulnae (rechte 
ohne proximalem Ende, linke ohne distalem End e), 
wenige Phalangen und Metacarpalia, sechs Becken
fragmente, beide Femora (rechtes ohne Enden, linkes 
ohne distalem Ende), proximale Epiphyse der rechten 
Tibia, distale Epiphyse der linken Tibia, Diaphyse der 
rechten Tibia. 

Bezahnung: 
7 6VIVIIIIII 1 IIIIIIVV6 7 

7 
6 V IV III II I I II III IV V 6 

7 

Geschlecht: Unbestimmbar. 
Sterbealter: Infans I (5.-6. LJ). 
Nach MI: 5.-6. LJ, M2: 6. LJ, P1: 5.-6. LJ, Il: 

4.-5. LJ; nach Ulna 5.1-6. LJ, nach Femur 4.-5. LJ. 
KorperhOhe: l 00-104 cm. 
MaJ3e: Femur 220, Ulna 135. 
Pathologien: Dieses Skelettindividuum ist durch 

besonders starke Cribra orbitalia und Cribrosierungen 
des Palatum durum gekennzeichnet. An der Schadel
basis ist die rechte Fossa iugularis und Fissura petro
squamosa noch klaffend offen. Die Bestimmung von 
Zahnschmelzhypoplasien ist wegen des bereits oben 
erwahnten schlechten Erhaltungszustandes der Zahn
schmelzoberflachen auch bei diesem Individuum nicht 
moglich gewesen bzw. eriibrigte sich der Einsatz ei
nes Rasterelektronenrnikroskopes. Die Langknochen 
sind- ebenso wie beim Individuum Verf. 132, siehe 
oben- mit Knochenschalen versehen, auch waren Fi
bula und Ulna betroffen, hingegen konnten an den 
Zahnen keine korrespondierenden Veranderungen beo
bachtet werden. Zur Frage von moglichen erlittenen 
Verletzungen konnten nach dem Zusammenfugen der 
vielen Einzelteile des Schadels trotz des fragilen Zu
standes einige Defekte rekonstruiert und in die Ober
legungen einbezogen werden: Am linken Tuber pa
rietale ist ein 15 mm breites Loch mit halbrundem, 
schragem Rand zu bemerken, ist aber wahrscheinlich 
nicht traumatisch und intravital bedingt gewesen. Am 
rechten Os parietale unterhalb des Tuber parietale ist 
eine halbrunde 35 mm messende Bruchkante sicht
bar, aber nicht mit Sicherheit beurteilbar, ebenso wie 

der 25 mm breite Defekt mit halbrunder schrager 
Wandung am Scheitel auf dem linken Os parietale di
rekt neben der Sutura sagittalis. Zudem waren die re
stlichen Kalottenfragmente und Splitter zu klein fur 
eine genauere Rekonstruktion einer moglichen trau
matischen Einwirkung. 

3.3.5. Verf 134 

Erhalten: Os frontale, rechtes Parietale, linkes 
Os parietale (nur fragmentarisch erhalten), beide Ossa 
petrosa, Os occipitale, beide Ossa zygomatica, Man
dibola, Maxilla, wenige Fragmente der Schadelbasis, 
sieben cervicale, zehn thorakale und sechs lumbale 
Wirbelkorper, zahlreiche Rippenfragmente, Fragmente 
des Stemum, rechtes acromiales Claviculaende, Frag
mente beider Scapulae (Margo lateralis mit Cavitas 
glenoidalis und Processus coracoideus), beide Hume
ri, beide Radii, beide Ulnae (rechter ohne distalem 
End e), elf Carpa! i a, bei de Metacarpalia II un d III, e in 
Metacarpale IV, zwei distale Metacarpalreste, alle pro
ximale Handphalangen, fùnf interrnediare und acht 
distale Handphalangen, Os sacrum, rechtes Os ilium 
ohne Crista iliaca, linke Linea arcuata, beide Tubera 
ischiadica, beide Symphyses pubicae (linke unvoll
standig), beide Femora, beide Patellae, beide Tibiae, 
beide Fibulae (linke ohne proximalem Ende), Tarsus 
und Metatarsus beider FtiJ3e, eine proximale Fu/3pha
lanx l, zwei proximale Fu/3phalangen, ein Os sesamo
ideum hallucis, zahlreiche kleinste Fragmente und 
Splitter. 

Bezahnung: 
8bb5w321 12345bb 8 

8xx5432x 12345aw 8 
28 aufgrund von Zahnverlusten nach mesial 

gedriickt, dadurch Abschliff v or allem mesial; 18 un d 
28 (in Okklusionsebene) weisen nur geringftigige 
Abrasion auf, da 38 und 48 (im Durchbruch - Reten
tion) noch nicht in Okklusion! (38 mit schiefer Erup
tionsachse, drtickt gegen 37); w ... zwei Wurzelreste 
von 47 bzw. von 14. Die vor allem im Unterkiefer im 
linken Frontzahnbereich (Il - P2) nach labial abge
schragten Kronenenden sind als starkes Indiz zu wer
ten, dass dieser nicht regelgerechte Abschliff infolge 
einer berufsbedingten (?) Bentitzung der Zahne ent
standen seìn konnte, wie man sie bereits in zahlrei
chen Beispielen aus der Literatur kennt (Festhalten 
von Riemen, Fellstticken etc.). 

Geschlecht: Mannlich. 
Es handelt sich um ein besonders robustes 

mannliches Individuum. 
Sterbealter: Friih/Spatmatur ( 45.-55. LJ). 
Die erhaltenen Nahtanteile der Kranz- und Pfeil

naht sind endo- und ektokranial offen. Nach Nemes
keri: Stufe 4 (50.-62. LJ); Symphysis ossis pubìs: Stufe 
IX: 44.-50. LJ; Humerus au/3en: 50.-59. LJ; innen: 50.-



59. LI, innen (Nemeskeri): 50.-62. LI (56. LJ): Ftiih
matur (Spongiosa und Margo lateralis distalis). Die 
Beurteilung der Abrasion ist im vorliegenden Fall mit 
den ublicherweise verwendeten Schemata nicht durch
ftihrbar, da diese aufgrund ihres extremen Auspra
gungsgrades (Zahne als "Werkzeug" verwendet?) 
nicht mehr sicher beurteilbar ist, zwar sicher in der 
Altersklasse uber dem 45. Lebensjahr liegt, aber nicht 
genauer eingrenzbar ist. Gekennzeichnet sind die Zahne 
durch starke Karies. 

Pathologien: Auf den ersten Blick sind die 
starke Alveolarresorption (Stufe 3) und die ausge
pragte Zahnhalskaries erkennbar. Die Kronen sind bis 
auf den M2 fast zur Ganze abgeschliffen oder wegge
fault, so kann uber den ursprunglichen Entstehungs
ort der Karies nichts mehr ausgesagt werden. Auch ist 
eine Beurteilung der Zahnmorphologie oder eine Mes
sung der Kronen nicht mehr moglich. Besonders im
ponieren aber die Veranderungen an der Wirbelsau
le, wo die Basis ossi sacri mit 5 mm langen Osteo
phyten (rechtsseitig starker als links) versehen ist, die 
Randleiste ist wegerodiert und die Basis eingewolbt. 
Auch an der Lendenwirbelsaule ist eine, wenn auch 
geringgradigere Osteophytenbildung (2-3 mm) zu beo
bachten, hingegen sind an der Halswirbelsaule die 
Residuen eines entzundlichen Prozesses im Sinne ei
ner Osteochondrosis mit Erosionen besonders an den 
caudalen Flachen von C5 und C6 ausgebildet. Am 
rechten Acetabulum ist kein distinkter Niveauunter
schied zwischen der Knorpelflache und der Grenze 
der Facies lunata zur Fossa zu bemerken, die Facies 
lunata ist in den caudalen Anteilen durch inkongruen
te, 8 mm lange lingulafcirmige Defekte an ihrer Knor
pelflache verandert; am linken Femur ist die Fovea 
capitis femoris daumennagelgro/3 ausgeweitet, was als 
lndiz ftir eine Fehlstellung im Huftgelenk gilt, so ist 
auch das rechte Femur durch eine Coxa valga gekenn
zeichnet. 69 E in e Coxa valga entsteht i m Wachstums
alter, au/3erdem nach Entlastung des Beines durch 
Verkiirzung, Amputatìon oder durch langjahrige Bett
lagrigkeit, Lahmungen oder Entziindungen und ortli
chen Sttirungen in den Femurwachstumsfugen. 70 Der 
distale Ansatz des Musculus glutaeus maximus am 
rechten Femur ist nach dorsolateral verbreitert und 
ausgezogen, das Femur wird von hier aus nach cra
nial hin wesentlich starker und dicker im Vergleich 
mìt dem linken und weist auch eine starkere Com
pacta auf. Parallel zur Linea aspera des linken Femur 
ist eine seichte Eindellung erkennbar, die auf eine In
volution des Knochens hindeutet. Eine Seitenun
gleichheit ist auch am Humerus zu bemerken, wo die 
~uberositas deltoidea rechts starker ausgebildet ist als 
links. Am linken Calcaneus ist eine Aushi:ihlung zu 
erkennen, aber im Gegensatz zur osteomyelitisbeding
ten von Verf. 130 liegt hier eine sogenannte Pseudo
pathologie ohne Krankheitswert vor. 
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Osteophyten finden sich am rechten Caput fi
bulae (1-2 mm lang), an der Patella (5-8 mm lang) am 
Ansatz der Patellarsehne. Die Endphalangen beider 
Daumen sind, wie bereits bei Individuum Verf. 130 
beschrieben, basai zur Handflache hin abgeflacht. Zur 
Frage von moglichen Verletzungen am Schadel ist nur 
an der linken Schadelhalfte ein gro/3erer Defekt zu 
bemerken, die wenigen erhaltenen Bruchsrucke der 
Rander erlaubten auch nach dem Zusammensetzen des 
Schadels keinen Ruckschluss auf eine Gewalt
einwirkung. Die vom Ausgraber bemerkten Hackspu
ren im linken Huftbereich konnten nicht mit Sicher
heit bestatigt werden. 

3.3.6. Verf 135 

Erhalten: Cranium; Postcranium bis aufBecken 
und rechten Radius vollstandig; nur bei Radii und 
Ulnae sind die proximalen Enden vorhanden; 2. Cer
vicalwirbel, etwa 20 Wirbelfragmente, zahlreiche Rip
penfragmente, Fragment des Stemum, rechte acromia
le Claviculaschafthalfte, distales Ende des linken Hu
merus, rechter Epicondylus lateralis femoris, beide 
Patellae, rechte distale Fibulaepiphyse, rechter Talus 
unvollstandig, rechte distale Tibiaepiphyse, sechs 
Epiphysenfragmente, linke Tibia zerbrochen, linkes 
Acromion, einige wenige Metatarsalknochen und 
-bruchsrucke, Metacarpalia und Phalangen. 

Bezahnung: 
87654321 1234567 8 

87654321 12345678 
Crowding im Unterkiefer. 
Geschlecht: Unbestimmbar. 
Sterbealter: Infans II (12.-13. LJ). 
Nach M2: > 12. LJ, > 15. LJ, Fu/3phalangen: < 

15.-20. LI, Humerus l 0.-11. LJ. 
Korperhohe: 125-129 cm. 
Ma/3e: Humerus 220, Ulna 186. 
Pathologien: Auch bei diesem Skelettindividu

um sind starke Cribra orbitalia ausgebildet, etwaige 
Zahnschmelzhypoplasien sind wegen des schlechten 
Erhaltungszustandes nicht mehr beurteilbar. Am rech
ten Ellbogengelenk sind ebenso wie am Claviculo
humeral-Gelenk di e knochemen Residuen einer Osteo
myelitis zu erkennen, das Ellenbogengelenk ist mit 
einer feinporigen Knochenschale von der Mitte des 
Humerus bis uber das Olecranon ulnae wie eingepan
zert. Eine ausftihrliche Differentialdiagnose ist - wie 
schon oben erwahnt - wegen des schlechten Erhal
tungszustandes nicht moglich, es kann aber ein foka
les Geschehen angenommen werden. Die zystoide 
Erweiterung am rechten Femurschaft ist ventral eroff
net von proximal o ben nach distai unten, an der Au/3en
seite des Knochens sind keine Reaktionen zu erken
nen, die Spongiosa innen ist nicht mehr erhalten, un-
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terhalb der 12x9 mm gro13en Eroffnung dieses ehema
ligen Abflussloches fur E iter sind geringfugige perios
titische Knochenauflagerungen angesiedelt. 

3.3.7. Verf 136 

Erhalten: Cranium zerbrochen, rechter Con
dylus occipitalis, Schadelbasis fehlt, Maxilla und Ossa 
zygomatica in Fragmenten; Cervicalwirbel C l un d C2, 
26 Wirbelkorper- und 38 Wirbelbogenfragmente aus 
allen Anteilen der Columna vertebralis, zahlreiche 
Rippenfragmente, Bruchstiicke der Scapulae (Fossa 
glenoidalis mit Processus coracoideus), rechter Cla
viculaschaft, linke Clavicula ohne Enden, beide Hu
meri (Caput unvollstandig), beide Ulnae (linkes Ole
cranon ulnae fehlt), beide Radii, zehn Carpalia, vier 
Metacarpalia, drei proximale und zwei intermediale 
Handphalangen, Basis Ossis sacri, rechtes Os coxae, 
Fragment des linken Ilium mit Acetabulumteil, beide 
Femora (linker Schaft unvollstandig), beide Tibiae 
(rechter Schaft unvollstandig), bei de Fibulae ( ohne 
Caput), beide Tarsi (ein Os cuneiforme mediale fehlt), 
neun Metatarsalia, sieben proximale und zwei inter
mediale Fu13phalangen, zahlreiche Fragmente und 
Splitter. 

Bezahnung: 
87654321 12345678 
87654321 12345678 
13 und 23 lingua! sowie 43 labial abnorme 

Schlifffacetten. 
Geschlecht: Mannlich. 
Mannliche Merkmale: crista iliaca, dicke Com

pacta der Femora und Humeri, aber: 
betont weibliche Merkmale: sehr schlanke 

Oberarme und sehr weite Incisura ischiadica major! 
Sterbealter: Friihadult (20.-25. LJ). 
Die Hauptnahte des Schadels sind endo- und 

ektokranial offen, die Molarenabrasion im Ober- und 
Unterkiefer: 17.-25. LJ, nach Lovejoy Stufe D (20.-
24. LJ), nach Nemeskeri: Femurspongiosa Stufe l (31. 
LJ), die Epiphysenlinie ist am distalen Femur in der 
Spongiosa noch gut sichtbar (> 17.-20. LJ). 

Korperhohe: 166,3 cm. 
Ma13e: Trochlea humeri 42; 28. 
Pathologien: Die Alveolarresorption ist in die 

Stufe 2 einzuordnen, Zahnschrnelzhypoplasien sind 
mikroskopisch nicht mehr beurteilbar. Bei Betrachtung 
des postkranialen Skelettes fallt sofort auf, dass der 
Trochanter minor an beiden Femora zapfenformig pro
minent ausgebildet ist, hier setzt der Musculus iliop
soas an, der beirn Gehen e i ne wichtige Rolle spielt. Dies 
und die Tatsache, dass die Artikulationsflachen von 
Calcaneus und Talus scharf gerandet und die Facies 
articularis talaris anterior und media bei diesem Indivi
duum ineinander tibergehend sind, weist in Anbetracht 
des jungen Sterbealters dieses Skelettindividuums da-

rauf hin, dass e in e starke Beanspruchung des Skelettes 
in Hinblick auf gehende oder laufende Bewegung ge
geben war. Auch der Umstand, dass zumindest im linken 
Htiftgelenk eine Coxa vara ausgebildet war, die Fovea 
capitis femoris fast nicht zu erkennen und glatt und 
unstrukturiert ist und der Ansatz des linken distalen 
Anteils des Musculus glutaeus maximus in einer Kno
chenrinne mtindet, ist kein Widerspruch zu dem oben 
gestellten Befund. Auch bei diesem Individuum ist die 
Endphalange I beider Daumen basai auf der Hand
flachenseite abgeflacht. Was mogliche intravitale Scha
delverletzungen betrifft, so ist das Cranium nicht so gut 
erhalten, um eindeutige Aussagen treffen zu konnen. 
Ein Verdacht besteht bei einem Loch am linken Os pa
rietale, das eine halbmondformig (25 mm lang und 15 
mm breit) und eine von caudal nach cranial innen wei
sende Offuung zeigt. Es handelt sich dabei um die ein
zige Bruchkante mit rundem Rand, die Tabula interna 
ist nach innen weggebrochen. Hingegen kann ein 40 
mm langer Spalt parallel zur Sutura coronalis (di e Ran
der dieses Loches sind in der hier nicht erhaltenen 
Kranznaht gelegen) entsprechend zum Befund bei Verf. 
130 als Gewalteinwirkung interpretiert werden. 

3.3.9. Verf 137 

Erhalten: Calva zerbrochen, Fragmente der 
Schadelbasis, Maxilla, Mandibula; Langknochen zum 
Teil ohne proximale oder distale Epiphysen, zahlrei
che Rippenfragmente, 17 Wirbelkorper von cervical 
bis lumbal, etwa 30 Wirbelbogenfragmente, wenige 
Becken- und Scapulafragmente, Claviculaschaft, bei
de Humeri (linker ohne distalem Ende), beide proxi
male Ulnaenden, wenige Phalangenfragmente, funf 
Fragmente von Langknochendiaphysen, beide Femo
ra (rechter ohne distalem End e), beide proximale Ti
biahalften (Ende unvollstandig), proximale Epiphy
se, zahlreiche Fragmente und Splitter. 

Bezahnung: 
6 V IV III II I x II III IV V 6 

6 
V IV III II x I II III IV V 

6 

11, 21, 41 vorhanden; obwohl von M2 noch 
kaum etwas vorhanden war, wurde der Alveolarkno
chen bereits eréiffnet fur den hier positionierten 37. 

Geschlecht: Unbestimmbar. 
Sterbealter: Infans I (3.-4. LJ). 
Nach MI und Il: 3.-4. LJ. 
Korperhéihe: 85-89 cm. 
Bei diesem lndividuum besteht kein Wider

spruch in der Korperhéihe zwischen oberen und unte
ren Extremitaten. 

Ma13e: Os petrosum: 54 Lange ovai, 28 Breite 
ovai, Unterrand des porus - apex: 32. 

Li fossa glenoidalis: Hohe: 24, Breite: 15; 
Sph.b: Hohe: 16, Breite: (28). 

Femur 178, Humerus 128. 



Pathologien: Auch hier ist wieder ein porosier
ter Gaumen zu bemerken, nur bei Ml konnten Zahn
schmelzhypoplasien festgestellt werden, bei den 
Milchzahnen hingegen nicht mehr. Beide Ossa petro
sa weisen ebenso an den Aul3enseiten Knochenaufla
gerungen aufwie der linke Ramus mandibulae im Be
reich von Ml und M2. Der rechte Meatus acusticus 
extemus ist in seinem caudalen Anteil intravital auf
grund pathologischer Veranderungen abgebaut wor
den bis hin zur Fissura petrotympanica. Als differen
tialdiagnostisch zu beachtende Erkrankung konnte hier 
ein Steatom in Frage kommen. Dieser Defekt ist auch 
an der Facies posterior pmiis petrosa zu sehen, ein 
moglicher Ausbreitungsweg von Erregern konnte ii ber 
die Vena iugularis erfolgt sein. Das rechte Os tempo
rale/Pars petrosa zeigt caudal zum Processus intra
iugularis eine 8 mm messende Einbuchtung. Starke 
periostitiscbe Knochenauflagerungen finden sich auf 
Rippenfragmenten, noch starkere am linken proxima
len Femurende oberhalb des Trochanter minor und 
zumindest geringfugige sind am gesamten Skelett zu 
fmden, mit Ausnahme der Wirbelkorper und Scapu
lae. Der starke Fragmentierungsgrad erschwert eine 
weitere Beurteilung bzw. macht diese sogar unmòg
Jich, so kann bei den Rippenfragmenten zwar die Sei
tenzugehorigkeit, aber nicht mehr die genaue Position 
bestimmt werden. Als Nebenbefund sind die grau
blaue Verfarbung der proximalen Halfte der rechten 
Tibia und geringer der linken Tibia zu werten. Was 
mogliche Verletzungen betrifft, so sind Teile des Ge
sichtsschadels nur in kleinen Splittern erhalten und 
die Calva alleine ist nicht beurteilbar. 

3.3.10. Verf 138 

Individuum l 
Erhalten: Eine distale und eine intermediare 

Phalanx der rechten Band. 
Geschlecht: Unbestimmbar. 
Sterbealter: Adult - Matur. 

3.4. Zusammenfassung 

Ùber eine ausfuhrliche Darstellung der anthro
pologischen Individualbefunde hinaus- es werden bei 
den einzelnen Kategorien wie Sterbealter und Ge
schlecht auch die Begriindungen fur die Festsetzung 
der Klassen und Kategorien angefuhrt - werden die 
krankhaften Veranderungen an den lengyelzeitlichen 
Skelettindividuen aus der Kreisgrabenanlage von Frie
britz-Siid differentialdiagnostisch behandelt. Dabei 
war es notwendig, neben anderen iiblichen lichtmi
kroskopischen Untersuchungstechniken auch das 
Rasterelektronenmikroskop heranzuziehen, um zu ei-
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ner zweifelsfreien Diagnose der Zahnschmelzhypopla
sien zu kommen. Die rekonstruierbaren Krankheits
bilder beinhalteten Osteomyelitiden, Osteochondro
sis, Otitis media, aber auch Karies und die bekannten, 
durch Nahrungsmangel, Fehl- und Mangelemahrung 
u.1d/oder Infektionskrankheiten hervorgerufenen 
Stressmerkmale wie Cribrosierungen un d Zahnschmelz
hypoplasien. Ein radiologischer Nachweis von zwei
fellos vorhanden gewesenen Harris 'schen Linien konn
te wegen des schlechten Erhaltungszustandes nicht ge
fuhrt werden, da die dazu notwendige Spongiosa
arcbitektur nicht mehr erhalten ist. Die besonders in
teressierende Frage nach Verletzungen, die zum Tode 
der Individuen gefiihrt haben konnten, wurde mit 
makroskopischem Methodeninventar angegangen. So 
war es moglich, einen kausalen Zusammenhang 
zwischen archaologischen und palaopathologischen 
Befunden herzustellen. Was die metrischen Untersu
chungen betrifft, so wird auf die beigeschlossenen Ta
bellen verwiesen: Tab. 2 mit den Mal3en der Hirn
schadel, Tab. 3 mit deren Indices, in der Tab. 4 werden 
die postkranialen Mal3e zusammengefasst, die Tab. 5 
beinhaltet die erhobenen Zahnmal3e und in der Tab. 6 
werden die Kieferma13e angefuhrt. 

4. MINERALOGISCH GEOCHEMISCHE UN
TERSUCHUNGEN DES GALENIT-ARTE
FAKTS AUS GRAB VERF. 133/FN. 11 (ROBERT 
SEEMANN) 

Das bei Grabungen in Friebritz gefundene rund
liche Objekt fiel besonders durch sein hohes spezifi
sches Gewicht auf. Es war eine fur vergleichbare Fund
situationen ungewohnliche Entdeckung. Die relativ 
glatte Oberflache batte eine hellocker, braunliche Far
be. Ùber den tatsachlichen inneren Aufbau, Zusam
mensetzung, ob kiinstlich oder natiirlich, konnte vor
erst keine Aussage getroffen werden. 

Zur Klarung dieses Fragenkomplexes wurde ein 
zentraler Schnitt durch das Fundstiick geiegt. Um den 
Materialverlust moglichst gering zu halten, erfolgte 
der Einsatz einer Niedertourensage mi t besonders diin
nem Diamantsageblatt. Beide Schnittflachen wurden 
geschliffen und poliert, damit die notwendige Ober
flachenbeschaffenheit fur Untersuchungen mit dem 
Erzmikroskop, Rasterelektronenmikroskop bzw. mit 
der Elektronenstrahlmikrosonde erzielt werden konn
te. 

Im Anschliff zeigt sich, dass die Probe, abge
sehen von einer dunnen Verwitterungsrinde und eini
gen, unregelma13ig verteilten groberen Komponenten, 
bis ins Zentrum weìtgehend homogen zusammenge
setzt ist (Abb. 31). Das dunkelgraue, metallisch gian-
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zende Materia! entspricht einem herkommlichen Erz
stiick, Bruchstiick aus einem kompakten Erzgang. 

Da das Erz nicht aus dem unmittelbaren geolo
gischen Umfeld (tertiare bis eiszeitliche Sedimente) 
stammen konnte und auch der Antransport als Geroll 
auszuschliel3en war, musste es in urgeschichtlicher Zeit 
willentlich an diesen Platz gebracht und hier einer 
bestimmten Bedeutung oder Nutzung zugefuhrt wor
den sein. 

Zur Klarung der Herkunft musste die mineralo
gische und chemische Zusammensetzung bestimmt 
werden. Dafur sind Rontgendiffraktometrie und Ras
terelektronenmikroskop samt energiedispersiver Ront
genanalyse eingesetzt worden: 

Hauptbestandteile sind Quarz und Galenit (Blei
glanz), daneben Sphalerit (Zinkblende). 

Die gro13ten, unregelmal3ig geformten, tekto
nisch stark beanspruchten helleren Komer sind Quarz. 
Die Grol3endimensionen reichen vom Unter-Millime
terbereich bis maximal 4 mm. Die brekziose Erzma
trix besteht vorwiegend aus Galenit, darin eingeschal
tet, dunklere winzige Komer aus Sphalerit. Die an der 
Oberflache d es rundlichen Objektes befindliche O, 1-
0,2 mm di.inne, schwach gelblich bis braunliche Ver
witterungsrinde besteht aus einem Gemisch von nìcht 
naher bestimmten Bleioxiden, Hydroxiden und Kar
bonaten. 

Nach den analytischen Untersuchungen handelt 
es sich beim vorliegenden Sphalerit um eine relativ 
eisenarme Varietat. Mehrere Untersuchungen an ei
nem Korn und an anderen Sphaleriten desselben 
Schliffes zeigten, dass die Eisengehalte nur geringfu
gig schwanken. Es wurden Messwerte zwischen l, l 
un d 2, l Gew.% Eisen festgestellt. Di e Kupferwerte 
liegen tiefer und schwanken zwischen 0,3 und 0,9 
Gew.% (wobei Kupfer hier aber nicht als Bestandteil 
des Sphalerits auftritt, sondern als eigene Phase in 
Forrn winziger submikroskopischer Komer). Im Ga
lenit wurden keine nennenswerten Begleitelemente 
ermittelt. 

Nach dem mikroskopischen Bild (Abb. 32) und 
dem Mineralbestand handelt es sich bei dem Erzfund 
eindeutig um ein natiirliches Materia!. Es entstammt 
einer silikatischen Bleierzlagerstatte, aber auch ein 
kleines, eher mineralogischen Vorkommen ist auch 
nicht auszuschliel3en. 

Bine Zuordnung des Erzes in eine heute bekann
te Bleilagerstatte ist bislang noch nicht gelungen. Auf 
Grund der silikatischen Begleitmineralien kann zumin
dest ausgeschlossen werden, dass das Fundstiick aus 
einer karbonatischen Lagerstatte stammt. Dami t scheì
den alle gro13eren Bleivorkommen in Mitteleuropa aus. 
Beispiele dafur waren das relativ nahe liegende Ti.ir
nitz (Schwarzenberg) oder die weiter entfernten 
Grol3lokalitaten von Bleiberg (Kamten) oder Mezica 
(Slowenien). 

Die Auswahl an in Frage kommenden, meist 
kleinen silikatischen Bleilagerstatten ist dafur weitaus 
hOher. Zu den in Frage kommenden Herkunftsgebie
ten zahlt die gesamte Bohmische Masse im Nahbe
reich oder in den weiter entfernten Regionen: das 
Semmering-Wechselgebiet, das Weizer Bergland oder 
prinzipiell auch das gesamte Kristallin der Tauern. 

Um Fundgebiete einzuschranken oder zumin
dest auszuschlie13en, sind einige der auf den ersten 
Blick entsprechenden Vorkommen beprobt, genauer 
untersucht und mit dem vorliegenden Materia! vergli
chen worden. 

l) Der makroskopisch dem Fundobjekt ahn
lichste Erztyp stammt aus Arzberg im Weizer Bergland 
in der Steiermark. Auf Grund chemischer Analysen 
zeigten sich jedoch deutliche Unterschiede, die einen 
derartigen Zusammenhang - abgesehen von der rela
tiv grol3en raumlichen Distanz - ausschliel3en lassen. 
So weisen die neben der Hauptmenge an Galenit 
vorkommenden Sphalerite markant hOhere Eisenwer
te auf (6,2-6,5 Gew. %). Neben silikatischen Begleit
phasen (vie! Quarz, Chlorit) waren zudem auch zwei 
unterschiedliche karbonatische Phasen sowie Ilmenit 
festzustellen. 

2) Im nahe Iìegenden Bereich, im Waldviertel, 
im Moldanubikum der Bohmischen Masse gibt es 71 

etliche kleine Blei-Zinkvorkommen: so zum Beispiel: 
Alauntal bei Krems, Mieslingtal (Spitz), Mossinggra
ben (Spitz), Mosinghof, Primmersdorfbei Drosendorf, 
Li m bach-Teufelslucke o der Kotteserberg (Bezirk 
Krems ). Von den meisten dieser Vorkommen war a ber 
kein reprasentatives Erz mehr aufzutreiben. Gute Pro
ben gab es nur von Arzberg im Mieslingtal (Spitz). 
Die hier festgestellte Bleivererzung hat aber nur we
nig Àhnlichkeiten mit dem fraglichen Erzsti.ick von 
Friebritz. Galenit ist in diesem Fall vergesellschaftet 
mi t eisenreichem Sphalerit, Pyrrhotin (Magnetkies) 
und Chalkopyrìt (Kupferkies). In den silikatischen 
Begleitphasen dominiert Grana t (Grossular/ Almandin) 
und Ferroaktinolith. Quarz tritt keiner auf. 

3) Das Bleierzvorkommen von Neustadtl an der 
Donau (,Silberlucken") ist - abgesehen wieder von 
der grol3eren raumlichen Distanz - von der Mineral
vergesellschaftung ebenfalls nicht in Betracht zu 
ziehen. Neben Pyrrhotin in der Hauptmenge tritt hier 
Galenit und sowohl eisenarrner als auch eisenreicher 
Sphalerit auf. In Begleitung sind Rutil, Ilmenit und 
ungewohnliche ,Selten Erden-" und Thoriumphospha
te festzustellen. Die silikatischen Begleitphasen siod 
vie! Quarz, Feldspate sowie etwas Chlorit, Biotit und 
Muskovit. Das Vorkommen gehOrt in das ,Si.idboh
mische Granitmassiv", einem zentralen Anteil der 
Bohmischen Masse. 

Trotz dieser ersten negativen Ergebnisse sollen 
weitere Bleierze aus den diversen, in Frage kommen
den Lagerstatten im N ah- und sinnvollem Fembereich 
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1 cm 

Abb. 31 - Friebritz-Siid: Schnitt durch das ,Galenit-Artefakt". Der Durchrnesser des rundlichen Gebildes betragt 28 mm. 
lm Randbereich ist die sehr diinne Verwitterungsrinde gut zu erkennen. Das tektonisch stark beanspruchte Erz besteht 
hauptsacblich aus Galenit, daneben etwas Spbalerit. In der silikatischen Begleitphase treten vorwiegend unterschiedlich 
gro/3e helle Quarzkomer auf (Photo: R. Seemann, NHM Wien). 

Ab b. 32- Friebritz-Stid: Mikroskopische Aufnahme der Bleierzes von dem Artefakt. I m Schliffist sebr gut das Haupttragererz, 
der Galenit (hell), zu erkennen. Die meist gro/3eren dunkelgrauen Komponenten sind Quarz. Die zahlreichen mittelgrauen 
kantigen Einschltisse, verteilt im Galenit, bestehen aus eisenarmerem Sphalerit (Bildbreite: 2,3 mm) (Photo: R. Seemann, 
NHM Wien). 

zum Fundplatz des gegenstandlichen Friebritzer ,Ga
lenit-Artefakts" durchgefuhrt werden. Leider ist auch 
zu vermerken, dass das kleine Erz-Einzelstiick nicht 
unbedingt ein reprasentatives Musterstiick eines ge
samten Vorkommens darstellen muss. 

ANMERK.UNGEN 

Der hier vorgelegte schriftliche Beitrag basiert 
2.uf zwei beim OGUF-Symposium zum Thema ,,Ak
tuelle Fragen des frtihen und mittleren Neolithikums 

· in Mitteleuropa", 18.-22. Oktober 1995, gehaltenen 
Referaten. Da der offentliche Vortrag von J.-W. Neu-

gebauer ,Zum Stand der Grabungen des Bundesdenk:
malamtes auf dem Gebiet des Frtihneolithikums im 
nordostlichen Weinviertel" in ausfuhrlicher Form be
reits in der Arch. Osterreichs 6/1, 1995, 19 ff. publi
ziert wurde, wird hier nur ein geklirzter, aktualisierter 
Forschungsstand zu dieser Problematik wiedergege
ben. Im Gegensatz dazu beinhaltet der Hauptteil der 
Arbeit die mittlerweile vollstandig bearbeitete Gra
bergruppe, die nun durch die anthropologischen Be
funde, die zum Zeitpunkt des Referates ,Friebritz, 
NO.: Grabergruppe im Zentrum der Kreisgrabenanla
ge vom Beginn der Bemaltkeramik" noch nicht vorla
gen, erganzt werden konnten. Dadurch ergaben sich 
zahlreiche neue Aspekte, die in dieser Form beim 
Referat nicht diskutiert werden konnten und letztlich 
die Interpretation entscheidend beeinflussten. 
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GESAMTZUSAMMENFASSUNG- Unter den vor allem in 1etzter Zeit entdeckten Grabenanlagen des fìi.ihen und mitt1eren 
Neolithikums nehmen jene der iilteren Stufe der Lengyel-Kultur auf Grund ihrer auffalligen Kreisform (Rondelle) und der 
fehlenden Innenbesiedlung e in e besondere Stellung e in. Di e i m niederosterreichischen Weinviertel ge1egene An l age Friebritz
Stid ziihlt zu den am fìi.ihesten errichteten Bauten dieser Art. Sie wurde zwischen 1979 und 1988 durch die Abteilung fiir 
Bodendenkmale des Bundesdenkrnalamtes untersucht. Ihre Eotstehungszeit reicht in die Anfaogsstufe der Lengyel-Kultur 
zurtick, ihr funktiooales Ende ist aufgrund fast vollstiindig fehlender Ritzverzierungen an den Keramiken noch relativ fìi.ih 
innerhalb der iilteren Stufe anzusetzen. Rund 700 m nordlich wurde ein eiofacher, nur 55 m im Durchrnesser aufweisender 
Nachfolgebau errichtet, der durch Kontrollschnitte 1989 untersucht wurde. Die Siedlung erstreckt sich tiber einen W-0 
ziehenden sanften Hohenrticken. Der grof3e, nach Osten vorgesetzte doppelte Kreisgraben von 140 m Gesamtdurchmesser 
umfasst eine durch zwei locker gesetzte Palisadenreihen zusiitzlich geschtitzte Innenfliiche. Hier vorhandene Bebauungsspu
ren stammen durchwegs aus feinchronologisch jtingeren Stufen der Lengyel-Kultur bzw. aus der fìi.ihen Bronzezeit. Umso 
bemerkenswerter ist, dass in der Innenzone eine etwas isoliert gelegene Doppelbestattung sowie einige Meter davon entfemt 
e in e Gruppe von zehn Griibem freigelegt werden konnten, di e si eh chronologisch mi t der Bestandszeit der Anlage, w o hl aber 
nicht der Entstehungszeit, in Verbindung bringen 1assen. Die sog. Doppelbestattung zeigte durch die Fundsituation- tiberei
nander in Bauchlage deponierten Leichen, in deren Brust und Wirbelsiiule sich Querschneider fanden - dass es sich um 
gewaltsam getOtete Individuen handeln musste. Die Griibergruppe erweckte auf den ersten Blick den Eindruck einer liebe
voll bestatteten Familiengruppe. Eine genaue Interpretation der Befunde und letztlich auch die anthropologische Bestim
mung und Analyse zeigte jedoch, dass hier andere Verhii1tnisse vorliegen: Vier erwachsenen Miionem stehen fiinf Kinder 
gegeni.iber; ein weiteres Erwachsenengrab wurde durch eine bronzezeitliche Gru be zerstort. Die rekonstruierbaren Krankheits
bi1der beinhalteten Osteomyelitiden, Osteochondrosis, Otitis media, aber auch Karies und die bekannten, durch Nahrungs
mangel, Fehl- und Mangelemiihrung und/oder Infektionskrankheiten hervorgerufenen Stressmerkrnale wie Cribrosierungen 
und Zahnschmelzhypoplasien. Bei dreien der Miinnergriiber lassen sich intravitale Schiidelverletzungen feststellen, die auch 
mi t der Todesursache zusammenhiingen konnten. In zweien von diesen sowie im vierten dieser Miinnergriiber haben eindeu
tig sekundiire Eingriffe im Grab stattgefunden, bei denen in einem Fall der noch unverweste Leichnam praktisch zur Ganze 
aus der Grabgrube entfemt wurde, in zwei Fiillen mi t Brutalitiit Knochen gebrochen, zerschlagen bzw. disloziert Wl1fden. Die 
Erhaltung der Kinderskelette lii.sst derartige Interpretationeo leider nìcht zu. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist 
das mehrfache Auffinden von mikrolithischen Si1ices unmitte1bar am Schiidel; in einem Fall konnte eine Schiide1fraktur 
sogar auf einen Pfeilschuss zurtickzufiihren sein. Unter den Ausstattungen der Griiber stechen wiederum die der Miinner 
hervor: so die Beisetzung eines Mannes rnit Schwein und Hund (Grab Verf. 136), der Eberhauerschmuck aus Grab Verf. 134 
und nicht zuletzt die gesamte Ausrtistung des Grabes Verf. 138, das mit Rasse1, spezieller Unterlagsplatte und entsprechend 
feinen Reib- uod Portioniergeriiten wohl einem Heilkundigen gehOrte, der schamanistische Praktiken ausgetibt haben di.irfte. 
Die nachweisliche Storung der Totenruhe scheint nicht, nicht ausschlief3lich oder auch nicht primiir auf die Wiedergewin
nung von beigegebenen Wertgegenstiinden ausgerichtet gewesen zu sein. Im Unterschied zu den biiuchlings deponierten 
Skeletten der etwas abseits gelegenen Verf. 13 wurden alle Toten der Griibergruppe zuniichst nach den in der Lengye1-Ku1tur 
tiblichen Sitten mit reichen Beigaben versehen bestattet. In Parallele zu Verf. 13 di.irften auch hier zumindest ein Tei1 der 
Individuen eines gewaltsamen Todes gestorben sein. Relativ bald nach der Beisetzung erfolgte ein Eingriff, der brutale 
Veriinderungen an den Skeletten hinterlief3. Bemerkenswert erscheint ebenfalls, dass im Zuge der niichsten Besiedlungspha
se dieser Anhohe, niimlich rund 2.000 Jahre spi:iter, in der Frtihbronzezeit, an derselben Stelle ein- allgemein kultisch zu 
interpretierendes - Vorhallenhaus errichtet wurde, in dem man an einer Grubensohle emeut ein gewaltsam getOtetes Indivi
duum deponierte. 
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SUMMARY - (A grave grouping from the beginning of the Lengyel Culture in the centre of the circular enclosure of 
Friebritz-Stid, Lower Austria) - Among the recently detected early and middle Neolithic concentric ditch systerns, those of 
the older Lengyel Culture Stage- characterized by its striking circles (circular ditches) and the missing inside settlement
take a special position. That Lower Austrian (Weinviertel) plant Friebritz-Stid is one of the earliest among tbe buildings of 
this kind. 1t was examined between 1979 and 1988 by the Abteilung fùr Bodendenkmale of the Bundesdenkmalamt. Its 
ori gin dates back into the initial stage of the Lengyel Culture, its functional end is to be scheduled relatively sooo within the 
o l der stage o n account of aimost completely missing crack adomments at the ceramics. A single succession building showing 
only 55 m in diameter was examined in 1989 by contro! sections. It was constructed approximately 700 m in northem 
direction. The settlement extends over a gentle ridge in west-east direction. The big and to the east preposed double circular 
ditch of 140 m total diameter contains an internai surface additionally protected by two loosely set palisade lines. Tbe here 
available settlement structures derived altogether from fine chronologically younger stages ofthe Lengyel Culture and/or the 
Early Bronze Age. Even more remarkable ìs, that in the inside zone a double burial was Jocated a little separately. Some 
meters away ofit, a group often graves could be documented. They can be connected chronologically with the existence time 
ofthe ditch, but not with its origin. That so-called double burial showed- due to the specific the find situation- corpses, who 
were deposited on top of each other in prone position with transverse arrowheads in their breasts and spines. That indicates 
violently killed individuals. At the first look the grave group showed the picture of a peacefully buried family. A precise 
interpretation of the discoveries as well as the fina! anthropological analysis and determination showed other circumstances: 
four adult men face five children; a further adult grave was destroyed by a pit from the Bronze Age. The reconstructed 
clinica! picture included Osteomyelitiden, Osteochondrosis, Otitis media but also caries and the known stress features like 
Cribrosierungen and dental enamel-hypoplasien caused by food lack, blemish and lacking nutrition and/or infectious diseases. 
In three cases for the men-graves intravital, possibly !eta!, skull injuries have been diagnosed. In two cases as well as for the 
fourth of tbese men-graves i t is clear that secood cootacts bave occurred. In o ne case the stili unputrefactioned corpse was 
removed nearly completely from the grave pit, in two cases the bones were brutally broken, smashed and dislocated. 
Unfortunately, the preservation ofthe children's skeletoos don't support such interpretations. The multiple locatioo ofmicrolithic 
silex tools immediately beside the skull is remarkable in this context; io one case a skull fracture could have been caused by 
a bowshot. Regarding the equipment the men-graves stand out clearly: for example the funeral of a m an with a pig an d a dog 
(grave Verf. 136), tbe boar's tuskjewelry from grave Verf. 134 and moreover the entire outfit ofthe grave Verf. 138, tbe one 
with the rattle, specific sole-plate and correspoodingly fine abrading and dividing devices. Presumably this deceased was a 
medicine man, who performed shamanistic practices. That disturbance ofthe dead rest doesn't seem to bave been arranged 
exclusively or primarily for getting the added articles ofvalue. In contrast to the deposited skeletons in prone position ofthe 
Verf. 13, sited a little aside, ali individuals of the grave group were buried according to the usual customs of the Lengyel 
Culture with rich additions. Compared with Verf. 13, at Ieast one part of the individuals also seems to have died a violent 
death. Relatively soon after the fu nera! bruta! modifications of the skeletons occurred. lt seems also remarkable that during 
the following settlement stage of this hill, approximately 2.000 years later- in the Early Bronze Age - at the same piace a 
megaron-house, generally interpreted as cultic, was constructed, where again one violently killed individuai was deposited at 
its pit sole. 




