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Einleitung

Die vorliegenden Untersuchungen des ca. 316 Tonnen aus- 

machenden Knochenmaterials wurden in vier Etappen 

durchgefiihrt. Die letzte findet nun mit diesem Gesamtbe- 

richt, der alle vier Etappen umfasst, ihren Abschluss. Erste 

Ergebnisse brachte der 1981 erschienene Vorbericht (Mar

kert 1981).

Diese Ergebnisse wurden durch die folgenden Untersuchun

gen vervollstandigt und, wo notwendig, korrigiert.

Dabei prazisierte sich das Bild der Viehwirtschaft und ihrer 

Abhangigkeit von den regionalen Naturgegebenheiten sowie 

der Jagd, ihrem Umfang und ihrer Bedeutung; auch das Bild 

derer, die hier ganz offensichtlich mit Kenntnis und Tat- 

kraft wirtschafteten, verdichtete sich weiter.

Auf jeden Fall aber helfen die Erkenntnisse, die aus dem 

vorliegenden Knochenmaterial gewonnen werden konnten, 

das allzu wohlfeile Klischee von der armseligen Viehzucht 

des Mittelalters zu korrigieren. Sicher, in einem Weltreich 

wie dem vergangenen Imperium Romanum konnte man 

grosswiichsige, prachtvolle Tiere ziichten. Doch ist dies bei 

einem wohlfunktionierenden Viehfernhandel nicht verwun- 

derlich - die grossere Geschicklichkeit aber erfordert eine 

erfolgreiche Viehzucht ohne grossraumigen Fernhandel. 

Doch diese Leistungen werden oft tibersehen, weil die Pro- 

dukte der mittelalterlichen Viehzucht nicht von so imposan- 

tem Wuchs waren. Aber gerade die Untersuchungen des 

Frohburger Faunenmaterials ergaben, dass auch mit klein- 

wiichsigeren Tieren eine erfolgreiche Viehzucht moglich 

war, zumindest fur diejenigen, welche die Mittel dazu hat- 

ten. Das Frohburger Material zeigt aber auch deutlich, dass 

die Jagd, wiewohl sie gesellschaftliches Ereignis und Herr- 

schaftsprivileg und Standesvergmigen gewesen sein mag, 

doch mehr als der blosse Luxus der Privilegierten war.

Als Hauptfleischlieferant muss man in jenen Zeiten das 

Schwein betrachten, an nachster Stelle das Rind und danach 

erst Schaf und Ziege, wobei das Schaf auf der Frohburg als 

Fleischlieferant nur eine untergeordnete Rolle spielte und 

wohl iiberwiegend zur Wollproduktion gehalten wurde.

Zu den Schweinen kann man anmerken, dass haufig eine 

Trennung zwischen Haus- und Wildschwein gar nicht mog- 

lich ist. Offensichtlich ist daraus zu entnehmen, dass auch 

hier eine Waldweidung der Schweine betrieben wurde, so 

dass es zu gelegentlicher Untermischung durch Wildschwei- 

ne kam, sicherlich durchaus im Interesse der Burgbewohner, 

da so eine gelegentliche Auffrischung der eigenen Bestande 

erfolgte. Dem Alter der geschlachteten Schweine ist zu ent

nehmen, dass hauptsachlich bei Verknappung der Futter- 

vorrate geschlachtet wurde, wobei Tiere, deren Fiitterung 

wahrend des 1. bzw. des 2. Winters nicht gewahrleistet wer

den konnte, den grossten Anted zur Fleischversorgung der 

Burgbewohner erbrachten. Besonders wurden aber natiirlich 

Tiere geschlachtet, die nicht zum eigentlichen Zuchtstamm 

gehorten und fur den Fortbestand des Schweinebestandes 

entbehrlich erschienen.

Bei den Rindern wurden iiberwiegend altere Tiere geschlach

tet, deren Anted an der Gesamtmilchproduktion wohl am 

ehesten zu entbehren war.

Bei den Ziegen wurden iiberwiegend junge Tiere zwischen 5 

und 6 Monaten geschlachtet, die wohl am ehesten einen Ted 

des bescheidenen herrschaftlichen Luxus darstellten.

Der Hirschjagd kam aus der Sicht des Osteologen sicherlich 

eine wenn auch nicht umwerfend grosse Bedeutung in der 

Fleischversorgung zu. Gewiss trat auch die Gewinnung von 

Geweih als Werkstoff hinzu; auch mag die Hirschjagd eine 

Rolle als Kriegsersatz gespielt haben, wobei anzunehmen 

ist, dass diese Jagd nach gewissen Jagdregeln erfolgte, denn 

auffallend oft ist eine Zertriimmerung des Schulterblattes 

durch das Eindringen eines scharfen Gegenstandes quer zur 

Langsrichtung zu beobachten. Den Knochenmassen ent- 

sprechend handelte es sich bei den erlegten Tieren stets um 

recht stattliche Tiere mit wohl kaum besonders zartem 

Fleisch.

Der Jagd auf ReAwild kam ebenso wie der Jagd auf Gemsen 

— aufgrund des Knochenmaterials - nur eine sehr unterge

ordnete Bedeutung zu.

Bei der Jagd auf Wildschwein und Bar diirfte wohl wie beim 

Hirsch das Jagderlebnis im Vordergrund gestanden haben, 

obwohl das Fleisch auch dieser Tiere sicherlich einen nicht 

zu verachtenden Beitrag zum Speiseplan geleistet haben 

wird. Von den Baren tauchen bezeichnenderweise stets nur 

einzelne Teile auf der Burg auf, darunter relativ haufig mehr 

oder weniger vollstandige Prankenskelette; man konnte aus 

diesen Knochen darauf schliessen, dass Barentatzen eine ge- 

wisse Delikatesse fiir die herrschaftliche Tafel darstellten.

Ge/Zwge/knochen nehmen innerhalb des gesamten Knochen

materials einen sehr kleinen Raum ein, wobei der geringe 

Anted des Wildgefliigels nahelegt, dass es sich hier um die 

Beute eines adligen Jagdvergniigens handelte.

Eine weitere Jagdbeute stellte der Dachs dar, jedoch liegt bei 

diesem wohl kaum die Bedeutung auf dem Sektor des 

Jagdvergniigens oder der Fleischgewinnung, sondern wohl 

mehr auf seiner pharmazeutischen Verwendbarkeit fiir die 

Volksmedizin.

Pferd, Esel und Hund sind vollkommen unterreprasentiert, 

was aber verstandlich ist, da sie ja nicht in erster Linie als 

Schlachtvieh auf der Burg gehalten wurden.

Da einerseits durch intensive Bautatigkeit wahrend der Be- 

siedlungsdauer der Burg die Stratigraphic auf der Frohburg 

stark beeintrachtigt wurde, andererseits Knochen von sich 

aus im Gegensatz zu z. B. der Keramik keine ausreichenden 

Datierungsmoglichkeiten bieten, stiess die Gliederung der 

Faunenreste auf gewisse Schwierigkeiten. Als einzige Mog- 

lichkeit in dieser Situation ergab sich, die Fauna anhand der 

archaologischen Funddatierungen provisorisch in Faunen- 

phasen, Einheiten genannt, zu gliedem. Diese Faunenpha- 

sen stellen einander iiberschneidende Zeitraume dar, so dass 

die im Laufe der Jahrhunderte erfolgten Entwicklungen 

durch die Gegeniiberstellung der Ergebnisse der einzelnen 

Faunenphasen sichtbar werden. Die Faunenphasen, die so 

eruiert wurden, umfassen die folgenden Zeitraume:

I 10. und 11. Jahrhundert

II bis zum 12. Jahrhundert

III bis um die Wende 13./14. Jahrhundert

IV bis ins 14. Jahrhundert
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Konnte man noch in Zusammenarbeit mit dem Sedimento- 

logen den Schwundfaktor pro Jahrhundert ermitteln, so 

ware es bier durchaus mbglich, mittels Hochrechnung die 

durchschnittliche jahrliche Fleischversorgung zu ermitteln, 

wobei selbstverstandlich zu beriicksichtigen ist, dass ein 

grosser Teil der Schlachtabfalle und sonstigen Tierreste gar 

nicht auf der Frohburg zur Ablagerung kam, da wir durch

aus mit einer Abfallbeseitigung zu rechnen haben; ganz zu 

schweigen von jenen Resten, die z.B. nach Erlegen der Tiere 

in der freien Wildbahn verblieben, da nur spezielle ausge- 

trennte Teile der Jagdbeute ihren Weg auf die Burg gefun- 

den haben.

Das Vieh

Wie bereits berichtet, wird das Faunenmaterial der Froh

burg ganz entschieden von den Relikten der Viehzucht und 

Tierverwertung gepragt. Trotz des bereits erwahnten Mate- 

rialschwundes durch Abfallbeseitigung wahrend der Besied- 

lung der Burg liegen noch Reste von 3158 Stuck Vieh vor, 

was immerhin ca. 81% des Faunenmaterials ausmacht. Da- 

bei handelt es sich um 1884 Schweine, 566 Rinder, 281 Zie

gen, 371 Schafe, 53 Pferde und 3 Esel.

Aus der Faunenphase I stammen 172 Schweine, 68 Rinder, 

34 Ziegen, 40 Schafe, 7 Pferde und 1 Esel. Von diesen wie- 

derum stammen 63 Schweine, 13 Rinder, 7 Ziegen, 5 Schafe 

und 1 Pferd aus Bereich K; 89 Schweine, 42 Rinder, 18 Zie

gen, 23 Schafe aus Bereich Z; 13 Schweine, 8 Rinder, 5 Zie

gen und 11 Schafe aus Bereich F; 1 Schwein und 1 Rind aus 

Bereich P; 2 Schweine, 1 Rind und 1 Ziege aus Bereich W so- 

wie 4 Schweine, 3 Rinder, 3 Ziegen, 1 Schaf und 1 Pferd aus 

Bereich V.

Aus der Faunenphase II: 301 Schweine, 79 Rinder, 54 Zie

gen, 43 Schafe und 10 Pferde: davon 11 Schweine, 5 Rinder, 

6 Ziegen und 4 Schafe aus dem Bereich S; 149 Schweine, 37 

Rinder, 24 Ziegen, 14 Schafe und 4 Pferde aus Bereich K; 

107 Schweine, 22 Rinder, 17 Ziegen, 14 Schafe und 4 Pferde 

aus Bereich Z; 9 Schweine, 5 Rinder, 1 Ziege, 6 Schafe und 1 

Pferd aus Bereich F; 5 Schweine, 2 Rinder, 1 Ziege und 1 

Schaf aus Bereich G; 20 Schweine, 8 Rinder, 5 Ziegen, 4 

Schafe und 1 Pferd aus Bereich V.

Aus Faunenphase III: 1097 Schweine, 345 Rinder, 167 Zie

gen, 232 Schafe, 29 Pferde und 2 Esel: davon 34 Schweine, 

11 Rinder, 4 Ziegen, 5 Schafe und 1 Pferd aus Bereich S; 324 

Schweine, 67 Rinder, 52 Ziegen, 29 Schafe und 5 Pferde aus 

Bereich K; 194 Schweine, 83 Rinder, 31 Ziegen, 42 Schafe 

und 9 Pferde aus Bereich Z; 79 Schweine, 39 Rinder, 11 Zie

gen, 3 Schafe und 3 Pferde aus Bereich F; 76 Schweine, 17 

Rinder, 11 Ziegen, 22 Schafe und 1 Pferd aus Bereich W; 

152 Schweine, 46 Rinder, 22 Ziegen, 28 Schafe, 5 Pferde und 

1 Esel aus Bereich P; 66 Schweine, 19 Rinder, 13 Ziegen, 33 

Schafe und 1 Pferd aus Bereich E; 142 Schweine, 49 Rinder, 

19 Ziegen, 32 Schafe, 3 Pferde und 1 Esel aus Bereich G; 30 

Schweine, 14 Rinder, 4 Ziegen, 11 Schafe und 1 Pferd aus 

Bereich V.

Aus Faunenphase IV: 314 Schweine, 74 Rinder, 26 Ziegen, 

56 Schafe und 7 Pferde: davon 116 Schweine, 34 Rinder, 11 

Ziegen, 12 Schafe und 2 Pferde aus Bereich K; 60 Schweine, 

19 Rinder, 4 Ziegen, 16 Schafe und 2 Pferde aus Bereich F; 

136 Schweine, 19 Rinder, 11 Ziegen, 27 Schafe und 3 Pferde 

aus Bereich P und 2 Schweine, 2 Rinder und 1 Schaf aus Be

reich E.

Berticksichtigt man, dass dies nur ein Bruchteil der auf der 

Burg vormals vorhandenen Bestande ist, so zeigen die Zah- 

len doch deutlich, dass auf der Frohburg eine beachtliche 

Viehzucht betrieben worden sein muss, deren Umfang zu- 

nachst standig zunahm, aber im letzten Zeitabschnitt wieder 

deutlich kleiner gewesen sein muss. Gleichgiiltig, wie gross 

der Schwund des anfallenden Knochenmaterials war, kann 

man nun unter Beriicksichtigung der zeitlichen Uberlap- 

pung der Faunenphasen (siehe Einleitung) eine Beurteilung 

(siehe Schlachtertrage) der Viehzuchtentwicklung auf der 

Frohburg wahrend ihrer Besiedelungsdauer anstellen. 

Nimmt man den Stand der Viehzucht im 9./10. Jahrhundert 

als 1 an, muss man nach dem vorliegenden Material davon 

ausgehen, dass er im 11. Jahrhundert 1 '/a, im 12. Jahrhundert 

2und noch im 13. Jahrhundert 5 ¥2 war, wahrend er bereits 

im 14. Jahrhundert wieder auf 1 Vs zuriickgegangen war, wo

bei jedoch unbedingt berticksichtigt werden muss, dass die 

hier mit Jahrhunderten umschriebenen Zeitraume nicht un

bedingt mit den kalendarischen Jahrhunderten identisch 

sind, so dass man umstandlicher, aber exakter etwa folgen- 

dermassen formulieren miisste: Auf eine Ausgangszeit der 

Viehwirtschaft mit einem Stand von 1 folgte ein Zeitraum 

mit einem Stand von 1 ’/a, auf diesen folgte ein Zeitraum mit 

einem Stand von 2'4, auf diesen ein Zeitraum mit einem 

Stand von 5%, auf diesen wiederum ein letzter Stand von 1 >4 

des ausganglichen Standes der Viehzucht, wobei die jeweili- 

gen Stande einen Zeitraum vom 9./10. bis zum 14. Jahrhun

dert umspannen.

Da dies nun eine ungeheuer schwerfallige Darstellungsform 

ware, scheint es gerechtfertigt, im folgenden bei der ersten 

Darstellungsform zu bleiben, wobei dann die einzelnen Ele- 

mente der Fauna (z.B. Vieh, Wild, Geflugel usw.) in ihrer 

Entwicklung sehr einfach untereinander vergleichbar blei

ben. Man muss allerdings beriicksichtigen, dass die Faunen- 

zeitabschnitte mit den Chrono-Zeitabschnitten nicht vbllig 

identisch sind.

Charakteristisch fur die Viehbestande ist auf der Frohburg 

tiber die ganze Zeitspanne, dass stets mehr Schweine als 

Rinder nachgewiesen werden konnten, und zwar soviel 

mehr, dass auch ihr Fleischertrag, bis auf zwei Ausnahmen, 

deutlich grosser als derjenige der Rinder gewesen sein muss. 

Die besagten Ausnahmen stellen der Bereich F in Faunen

phase I bis III und der Bereich Z in Faunenphase I und III 

dar, wo trotz zahlenmassiger Unterlegenheit der Rinder de

ren Fleischertrage grosser gewesen sein miissen als die der 

zahlenmassig uberlegenen Schweine. Ziege und Schaf blei

ben hinter Schwein und Rind stets deutlich zurtick, wobei 

das Knochenmaterial andeutet, dass in Faunenphase II im 

12. Jahrhundert vorubergehend mehr Ziegen geschlachtet 

wurden. In den Teilbereichen der Burg scheint Bereich K in 

dieser Hinsicht eine Sonderstellung eingenommen zu haben, 

denn von Faunenphase I bis Faunenphase III, also vom 9./ 

10. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, fielen im Knochen

material dieses Bereiches deutlich mehr Ziegen als Schafe 

an, was in Faunenphase II sogar Bereich Z mit beeinflusst 

haben muss.

Das Wild

Den nachstgrbsseren Block innerhalb der Fauna bildet das 

Wild, immerhin stellt es mit 497 nachgewiesenen Tieren fast 

13% der Gesamtfauna. Dabei handelt es sich um 106 Wild- 

schweine, 2 Auerochsen, 3 Elche, 239 Hirsche, 73 Rehe, 13 

Gemsen und immerhin 61 Baren.

Aus der Faunenphase I stammen dabei 12 Wildschweine, 

1 Auerochse, 20 Hirsche, 6 Rehe, 4 Gemsen und 5 Baren; 

davon 2 Wildschweine, 6 Hirsche, 2 Rehe und 2 Baren aus 

Bereich K; 9 Wildschweine, 1 Auerochse, 12 Hirsche, 4 

Rehe, 4 Gemsen und 3 Baren aus Bereich Z; 1 Hirsch aus 

Bereich F und 1 Wildschwein und 1 Hirsch aus Bereich V.
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Aus der Faunenphase II stammen sodann 23 Wildschweine, 

41 Hirsche, 11 Rehe, 2 Gemsen und 10 Baren: davon 4 Hir- 

sche aus Bereich S; 12 Wildschweine, 21 Hirsche, 7 Rehe 

und 4 Baren aus Bereich K; 9 Wildschweine, 9 Hirsche, 3 

Rehe, 2 Gemsen und 4 Baren aus Bereich Z; 1 Wildschwein 

aus Bereich F; 1 Hirsch aus Bereich G; 1 Wildschwein, 6 Hir

sche, 1 Reh und 2 Baren aus Bereich V.

Aus der Faunenphase III liegen 58 Wildschweine, 1 Auer- 

ochse, 2 Elche, 138 Hirsche, 43 Rehe, 7 Gemsen sowie 33 

Baren vor: davon stammen 3 Wildschweine, 1 Elch sowie 6 

Hirsche aus Bereich S; 14 Wildschweine, 42 Hirsche, 12 

Rehe und 7 Baren aus Bereich K; 12 Wildschweine, 1 Auer- 

ochse, 1 Elch, 19 Hirsche, 8 Rehe, 6 Gemsen und 7 Baren 

aus Bereich Z; 8 Wildschweine, 9 Hirsche, 2 Rehe und 1 Bar 

aus Bereich F; 6 Wildschweine, 6 Hirsche, 1 Reh und 2 Ba

ren aus Bereich W; 8 Wildschweine, 28 Hirsche, 7 Rehe und 

10 Baren aus Bereich P; 2 Wildschweine, 3 Hirsche, 2 Rehe, 

1 Gemse und 1 Bar aus Bereich E; 5 Wildschweine, 20 Hir

sche, 9 Rehe und 5 Baren aus Bereich G und ausserdem 

5 Wildschweine, 20 Hirsche, 9 Rehe und 5 Baren aus 

Bereich V.

Der Faunenphase IV entstammen 13 Wildschweine, 1 Elch, 

40 Hirsche, 13 Rehe und 13 Baren: davon 3 Wildschweine, 1 

Elch, 13 Hirsche, 5 Rehe und 4 Baren aus Bereich K; 5 Wild

schweine, 3 Hirsche, 2 Rehe und 2 Baren aus Bereich F; 5 

Wildschweine, 23 Hirsche, 6 Rehe und 7 Baren aus Bereich 

P sowie 1 Hirsch aus Bereich E.

Verfahrt man nun wie beim Vieh bei der Beurteilung der 

Jagdentwicklung auf der Frohburg wahrend ihrer Besied- 

lungsdauer und nimmt den Stand der Jagd im 9./10.Jahr- 

hundert als 1, so muss man davon ausgehen, dass dieser im 

11. Jahrhundert das P/ifache und im 12. Jahrhundert das 

21/2fache, im 13. Jahrhundert das 6fache und im 14. Jahrhun

dert immerhin noch das P/ifache betrug. Diese Proportio- 

nen der Entwicklung erinnern aber ausgesprochen stark an 

die Proportionen der Viehzuchtentwicklung, doch scheint 

die Entwicklung der Jagdwirtschaft rascher vorangegangen 

zu sein als die der Viehwirtschaft, dennoch kann ihr Ertrag 

nur in einigen wenigen Fallen in die Nahe des halben 

Fleischertrags der Viehzucht gekommen sein. Doch dies soli 

im Kapitel uber die Fleischertrage aus Jagd und Viehzucht 

detaillierter erortert werden.

Beim Wild liegt durchweg mehr Hirsch als Wildschwein vor, 

wobei die Geweihe der Hirsche eindeutig von grosser Be- 

deutung waren, wie auch die bearbeiteten Hirschhornstiicke 

beweisen. Dass umgekehrt weniger Wildschweine wegen ih

rer grosseren Wehrhaftigkeit vorliegen, ist eine Annahme, 

die keinesfalls gerechtfertigt ist, denn erstens waren die er- 

legten Wildschweine grosse und starke Tiere, und zweitens 

werden Jager, die in der Lage sind, den Auerochs zu beja- 

gen, gewiss auch mit Wildschweinen fertig. Dass trotz ihrer 

sicherlich verlockenden Fleischmenge nur 2 Auerochsen 

vorliegen, kbnnte ein Hinweis darauf sein, dass Auerochsen 

zu jener Zeit bereits entsprechend selten in dieser Region ge- 

worden waren und womoglich sogar in entlegeneren Gebie- 

ten auf Jagdausfliigen erlegt wurden. Ahnliches muss auch 

fur den Elch angenommen werden, wahrend bei der Gemse 

wohl weniger Seltenheit als vielmehr entlegenere Reviere die 

Ursache ftir ihr sparliches Auftauchen im Faunenmaterial 

sind. Nicht ohne Bedeutung durfte bei den beiden Aueroch

sen und alien innerhalb der Burg gefundenen Elchen und 

Gemsen sein, dass ihre Reste aus Bereich Z stammen. Die 

Rehe dtirften aus der naheren Umgebung der Burg stam

men, ansonsten man eine haufige Anlieferung derselben an- 

nehmen miisste.

Bei den Baren scheint ihr skelettmassig unvollstandiges Auf

tauchen darauf hinzuweisen, dass es sich um Teile von Tie- 

ren handelt, die in entfernterer Region erlegt wurden; der 

Gedanke von «Jagdeinladungen», von denen man nur ein- 

zelne Teile des erlegten Baren mitbrachte, drangt sich hier 

auf. Gewiss lieferte der Bar die grbssere Fleischmenge pro 

Individuum, jedoch darf man nicht ausser Betracht lassen, 

dass Knochen, die von der Herren Tisch fielen, auch leicht 

in die Fange ihrer Hunde gerieten, so dass die geringe Men

ge von Rehknochen nicht gleich eine geringere Bejagung 

dieses Wildes bedeuten muss.

Auffallig ist noch, dass sich in Faunenphase I und II die 

Wildreste eindeutig in den siidlichen Bereichen der Burg 

haufen, wahrend sie in Faunenphase III und IV uber die 

ganze Burg streuen. Insgesamt darf man aus dem vorliegen- 

den Material schliessen, dass es von regelmassig ausgeiibter 

herrschaftlicher Jagd stammt.

Hund und Katze

Diese an der Fleischversorgung nicht beteiligten Tiere sind 

im Knochenmaterial entsprechend gering vertreten. 1 Hund 

stammt dabei aus Faunenphase I und 16 Hunde aus Fau

nenphase III, die ihrerseits aus alien Bereichen der Burg 

stammen. Katzen liegen nur aus Faunenphase II, III und IV 

vor, dabei 1 Katze aus Faunenphase II, 3 Katzen aus Fau

nenphase III und 2 Katzen aus Faunenphase IV. Die Kno

chen dieser Arten zeigen keinerlei Zerlege- oder Verarbei- 

tungsspuren, so dass davon ausgegangen werden kann, dass 

diese Tiere ohne Bedeutung ftir die Kiiche oder die Pharma- 

zie der Burg waren. Andererseits konnten diese mittelgros- 

sen Hunde, die wir auf der Frohburg finden, sicherlich zu 

den verschiedensten Zwecken eingesetzt werden, was ihre 

verhaltnismassig grossere Anzahl hinreichend erklaren 

durfte.

Das Raubwild

Diese reichlich gemischte Gruppe stellt nur 0,7% - aufge- 

rundet - der gesamten Fauna dar, was nicht weiter verwun- 

dert, da ihr Fleisch fur die Kiiche ungeeignet ist und ihre 

Felle am einfachsten ohne den Kadaver zu transportieren 

sind, so dass es gewiss nicht die Wehrhaftigkeit oder gar Sel

tenheit der Wolfe war, dass aus der ganzen Besiedlungszeit 

nur 5 Individuen in Relikten vertreten sind. Auch die Fiich- 

se waren zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert sicher nicht 

so unglaublich schlau, dass von ihnen in dieser Zeitspanne 

nur 18 hatten erlegt werden konnen. Beim Luchs (1 Indivi

duum) mag dagegen schon eine geringere Haufigkeit dazu 

beigetragen haben, dass nun in der Fauna nur noch die Re- 

likte dieses einen Tieres vorliegen. Bei den Dachsen (2 Indi

viduen) liegt gewiss auch eine Unterreprasentation vor, aber 

ausserdem kann davon ausgegangen werden, dass der Dachs 

nicht nur seines Felles wegen bejagt wurde, hatte doch das 

Dachsfett noch bis in unsere Zeit pharmazeutische Bedeu

tung.

Fur den Marder (1 Individuum) ist ebenso mit einer starken 

Unterreprasentation zu rechnen.

Sonstiges Niederwild

Diese Gruppe, sie wird von Hase und Biber vertreten, stellt 

nur knapp 1,2% der gesamten Fauna dar. Es handelt sich 

um die Reste von 40 Hasen und 5 Bibern.

Die vorliegenden 45 Tiere sind fiir eine Fauna der Art und 

Grossenordnung natiirlich unwahrscheinlich wenig; aber
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auch hier mussen zusatzliche Schwundfaktoren mitgewirkt 

haben. Zwar ist anzunehmen, dass meist Hase und Biber als 

ganze Tiere in die Kiiche kamen, jedoch konnen ihre Kno- 

chen auch von kleineren Abfalldurchwuhlern verschleppt 

werden, ganz abgesehen davon, dass die Hunde, welche an 

Speiseresten nagen, diese Knochen zumeist in miserabel- 

stem Zustand zuriicklassen. So ist es eher verwunderlich, 

dass von diesen Arten uberhaupt noch Knochenreste vorlie- 

gen.

Erganzend sei noch vermerkt, dass aus Hasenknochen gute 

Knochennadeln gefertigt werden konnen und der Biber im 

Mittelalter als bei den Fischen lebendes Tier als Fastenspei- 

se gait.

Das Gefliigel

Das Gefliigel stellt immerhin noch gut 3,8% der von der 

Frohburg geborgenen Fauna, und das, obwohl seine Kno

chen in abgefleischtem Zustand sehr zerstorungsanfallig 

und andererseits ausgesprochen verschleppbar sind, d.h. 

dass mit grossem Schwund gerechnet werden muss.

Das Hausgefliigel stellt mit immerhin rund 3,5% dabei mehr 

als das lOfache des Wildgefliigels mit seinen nur ca. '/s%.

Aus der Faunenphase I sind 7 Hiihner und 1 Birkhuhn be- 

legt; aus der Faunenphase II 10 Hiihner, 1 Gans, 1 Auer- 

huhn und 1 Birkhuhn; aus Faunenphase III 84 Hiihner, 2 

Schwane, 11 Ganse, 2 Enten, 1 Auerhuhn, 3 Steinhiihner, 2 

Birkhuhner, 2 Rebhiihner, 2 Alpenschneehiihner, 2 Tauben 

und 1 Amsel; aus Faunenphase IV 12 Hiihner, 3 Ganse, 1 

Ente sowie 1 Taube belegt. Die Funde streuen iiber die ge- 

samte Burg und zeigen keine ersichtlichen Massierungen.

Eingeschleppte oder eingedrungene Tiere?

Abschliessend sei noch diese ausgesprochen heterogene 

Gruppe besprochen, bei der es sich um Tiere handelt, die 

zwar wirtschaftlich ohne Funktion sind, aber als Umweltan- 

zeiger doch noch eine Aussage erbringen konnen; es handelt 

sich dabei um 1 Maulwurf, 1 Wiihlmaus, 3 Weinbergschnek- 

ken und 2 Gartenschnecken. Zwar mogen nicht selten auch 

Schnecken auf der Burg verzehrt worden sein, jedoch fiihren 

die Zerbrechlichkeit ihrer Gehause und der menschliche 

Einfluss (von Bautatigkeiten bis hin zur Abfallbeseitigung) 

zu gewaltigem Schwund. Grosser Schwund ist auch bei den 

kleinen Saugern anzunehmen, von denen wahrend der gan- 

zen Zeit sicherlich mehr als nur 2 Stiick von Hunden und 

Katzen eingeschleppt worden sind oder selbst den Weg in 

die Burg gefunden haben. Das Bild, das diese stark umwelt- 

abhangigen Tiere von der Umgebung der Burg skizzieren, 

entspricht mit lichten Laubwaldern, Feldern, Wiesen, Gar

ten und kalkfelsigen Partien vbllig den Erwartungen, die 

eine solche Anlage wie die Frohburg weckt.

Viehzucht und Jagdwirtschaft

DAS SCHLACHTALTER UND DIE GESCHLECHTS-

VERTEILUNG

Die Schweine

Bei den geschlechtsbestimmbaren Tieren unter 4 Jahren do- 

minierten stets die Eber vor den Sauen. Teilt man die alters- 

bestimmbaren Tiere in 4 Altersgruppen ein, namlich die vor 

ihrem 1. Winter geschlachteten, im 1. Winter geschlachteten, 

vor dem 2. Winter geschlachteten, im und nach dem 2. Win

ter geschlachteten Schweine, so ergibt sich dabei, dass in 

Faunenphase I die im und nach dem 2. Winter geschlachte

ten das Maximum bilden vor den vor dem 2. Winter ge

schlachteten, diese wiederum vor den vor dem 1. Winter ge

schlachteten, wahrend ganz am Schluss die im 1. Winter ge

schlachteten Tiere liegen. Fur Faunenphase II ergibt sich, 

dass die vor dem 2. Winter geschlachteten vor jenen, die im 

und nach dem 2. Winter geschlachtet wurden, und wiederum 

diese vor denen, die im 1. Win ter geschlachtet wurden, fuh- 

ren und das Schlusslicht von jenen gebildet wird, die vor ih

rem 1. Winter geschlachtet wurden. In Faunenphase III er

gibt sich, dass den 1. Platz die im und nach dem 2. Winter ge

schlachteten Tiere einnehmen vor den vor dem 2. Winter ge

schlachteten, diese wiederum vor den vor ihrem 1. Winter 

geschlachteten und diese wiederum vor den im 1. Winter ge

schlachteten liegen. In Faunenphase IV liegen an l.Stelle 

die in und nach dem 2. Winter geschlachteten, an 2.Stelle 

die vor dem 2. Winter geschlachteten, an 3.Stelle die vor 

dem 1. Winter geschlachteten und an 4. und letzter Stelle die 

im 1. Winter geschlachteten Tiere.

Die Rinder

Teilt man wiederum in Altersgruppen ein, dieses Mai in die 

vor ihrem 1. Winter, in ihrem 1. Winter, vor ihrem 2. Winter, 

in ihrem 2. Winter, vor ihrem 3. Winter und in und nach ih

rem 3. Winter geschlachteten, so ergibt sich dabei folgendes 

Bild:

In Faunenphase I liegen auf den 1. drei Platzen: auf Platz 1 

die in und nach ihrem 3. Winter geschlachteten, auf Platz 2 

die im 1. Winter geschlachteten und auf Platz 3 die vor ih

rem 2. Winter geschlachteten Rinder.

In Faunenphase II nehmen den 1. Platz die im und nach 

dem 3. Winter geschlachteten ein, den 2. die vor ihrem

2. Winter geschlachteten und den 3. die vor dem 1. Winter 

geschlachteten zusammen mit den im 2. Winter geschlachte

ten.

In Faunenphase III haben die in und nach dem 3. Winter ge

schlachteten Rinder Platz 1, die vor dem 2. Winter ge

schlachteten Platz 2, die vor dem 3. Winter geschlachteten 

Platz 3.

In Faunenphase IV vollends ergibt sich das Bild, dass die im 

und nach dem 3. Winter geschlachteten Platz 1 halten, die 

vor dem 2. Winter geschlachteten Platz 2 und Platz 3 von 

den im 1. Winter geschlachteten zusammen mit denen, die 

vor dem 3. Winter geschlachtet wurden.

Die Ziegen

Bei der Geschlechtsbestimmung ergab sich insgesamt, dass 

mehr mannliche Tiere als weibliche geschlachtet wurden, al- 

lerdings nur geringfiigig mehr.

Teilt man bei den Ziegen nun wieder in Altersgruppen ein, 

in diesem Fall in die vor ihrem 1. Winter geschlachteten, in 

ihrem 1. Winter geschlachteten, vor ihrem 2. Winter ge

schlachteten, im und nach ihrem 2. Winter geschlachteten, 

so ergibt sich dabei, dass in Faunenphase I auf Platz 1 die 

im und nach dem 2. Winter geschlachteten, auf Platz 2 die 

vor dem 1. Winter geschlachteten, auf Platz 3 die im 1. Win

ter geschlachteten und auf Platz 4 die vor ihrem 2. Winter 

geschlachteten Tiere liegen.

In Faunenphase II ergibt sich nun ein ganzlich anderes Bild. 

Den 1. Platz nehmen hier die vor ihrem 1. Winter geschlach

teten Tiere ein, den 2. Platz belegen aber immerhin die im 

und nach ihrem 2. Winter geschlachteten, wahrend den

3. Platz die iibrigen beiden Altersgruppen einnehmen.

Das fast gleiche Bild liefert Faunenphase III, wo auf Platz 1 

die vor ihrem 1. Winter geschlachteten, auf Platz 2 die im 

und nach dem 2. Winter geschlachteten, auf Platz 3 die vor
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ihrem 2. Winter geschlachteten und auf Platz 4 die im

1. Winter geschlachteten Tiere liegen.

Ganz ahnlich auch ist das Bild der Faunenphase IV, wo auf 

Platz 1 die vor ihrem 1. Winter geschlachteten, auf Platz 2 

die im und nach ihrem 2. Winter geschlachteten und auf 

Platz 3 die in ihrem 1. Winter geschlachteten Tiere liegen. 

Allerdings fehlt hier die Gruppe, die nach ihrem 1. Winter 

aber vor ihrem 2. Winter geschlachtet wurde.

Die Schafe

Bei der Geschlechtsbestimmung der Schafe lagen deutlich 

die Bocke vor den weiblichen Schafen.

Bei der Altersgruppeneinteilung 1. Gruppe vor dem 1. Win

ter, 2. Gruppe im 1. Winter, 3. Gruppe vor dem 2. Winter, 

4. Gruppe in und nach dem 2. Winter ergibt sich das folgen- 

de Bild: In Faunenphase I liegen an 1. Stelle die im und nach 

dem 2. Winter geschlachteten, an 2. Stelle zusammen die vor 

dem 1. Winter bzw. im 1. Winter geschlachteten und an 

3. Stelle die vor dem 2. Winter geschlachteten.

In Faunenphase II liegen an 1. Stelle die im und nach dem

2. Winter geschlachteten, an 2. Stelle die im 1.Winter ge

schlachteten, an 3. Stelle die vor dem 1. Winter geschlachte

ten und an 4. und letzter Stelle die vor dem 2. Winter ge

schlachteten.

In Faunenphase III liegen an 1. Stelle die im und nach dem 

2. Winter geschlachteten, an 2. Stelle die im 1. Winter ge

schlachteten, an 3. Stelle die vor dem 1. Winter gechlachte- 

ten und an 4. und letzter Stelle die vor dem 2. Winter ge

schlachteten, das heisst also, die statistische Rangverteilung 

der Altersgruppen entspricht in Faunenphase III der von 

Faunenphase II und unterscheidet sich nicht besonders 

stark von jener in Faunenphase I.

In Faunenphase IV liegen an 1. Stelle die im und nach dem 

2. Winter geschlachteten, an 2. Stelle die im 1. Winter ge

schlachteten, wahrend die iibrigen beiden Altersgruppen 

den 3. Platz zusammen einnehmen. Auch hier weicht also 

das Bild nicht besonders stark von dem Muster der Faunen

phase II ab.

ERGEBNISSE AUS DER DURCHSCHNITTLICHEN 

SCHLACHTALTERSENTWICKLUNG

Bei den Schweinen liegt ein relativ gleichbleibendes durch- 

schnittliches Schlachtalter wahrend der vier Faunenphasen 

vor. Dies signalisiert, dass die Schweinezucht entsprechend 

den Umstanden bereits recht gut funktioniert hat und dass 

die mit Faunenphase II beginnende Erweiterung der Vieh- 

zucht seit Beginn des 12. Jahrhunderts sich hier nicht weiter 

problematisch bemerkbar macht.

Bei den Rindern finden wir das hochste durchschnittliche 

Schlachtalter in der Faunenphase I, also in der Faunenpha

se, die das 10. und 11. Jahrhundert umspannt. Das nachst- 

hohere durchschnittliche Schlachtalter findet sich aber erst 

in der Faunenphase IV, die von Auswirkungen des 14. Jahr

hunderts gepragt wird. Erst danach folgt das durchschnittli

che Schlachtalter von Faunenphase III, und das niedrigste 

durchschnittliche Schlachtalter finden wir in Faunenphase 

II. Es kbnnte dies ein Hinweis auf eine Erweiterung des Rin- 

derzuchtbetriebes um die Zeit nach 1100 sein, so dass das re

lativ hohe Schlachtalter in der Faunenphase I darauf hin- 

wiese, dass man vor der beginnenden Erweiterung der Be- 

stande die Ausgangsbestande erst einmal schonte, um dann 

besser erweitem zu kbnnen.

Bei Schaf und Ziege finden wir das hochste Schlachtalter in 

der Faunenphase I, das zweithochste in der Faunenphase III 

und das dritthochste in der Faunenphase II, wahrend das 

niederste durchschnittliche Schlachtalter aus Faunenphase 

IV vorliegt.

Die Ergebnisse von den durchschnittlichen Schlachtaltem 

bei Rind, Ziege und Schaf weisen darauf hin, dass die Aus

wirkungen des 12. Jahrhunderts bei einer beginnenden Be- 

standsvegrbsserung eine qualitative Verbesserung in der 

Fleischproduktion brachten, wahrend die Auswirkungen 

des 13. Jahrhunderts eher auf eine Erhohung der Anzahl der 

zu verpflegenden Leute hinweisen. Die dutch das 14. Jahr

hundert gepragte Faunenphase IV weist darauf hin, was die 

Rinder betrifft, dass wiederum weniger Leute zu verpflegen 

waren, wahrend Schaf und Ziege auf die Mbglichkeit zur 

Produktion von Fleisch hbherer Qualitat hinweisen. Anders 

formuliert, man konnte offensichtlich infolge der Verringe- 

rung der Rinderbestande in der Zeit, die Faunenphase IV 

pragt, bei den Rindern nicht mehr so wahlerisch sein, wie 

man es bei Ziege und Schaf immerhin noch sein konnte, ob- 

wohl auch dort die Bestande unter der Wirkung des 14. Jahr

hunderts schon zuriickgegangen waren.

Ganz allgemein muss man sich in diesem Zusammenhang 

vor Augen halten, dass bei unverandertem Betrieb iiber die 

ganzen Jahrhunderte der Besiedlung nur die Stuckzahlen 

nennenswert variieren durften, man aber keine grundlegen- 

den Unterschiede in den Faunenphasen vorfinden miisste. 

Wenn also solche Unterschiede in den Faunenphasen vorlie- 

gen, so miissen sie sich durch die jeweils sich pragend aus- 

wirkenden Jahrhunderte erklaren lassen. Interessant ist 

auch, was sich aufgrund dieser Uberlegungen fur die durch

schnittlichen Schlachtertrage bei den Fleischvieharten er

gibt. Bei den Schweinen bringt das 12. Jahrhundert eine Ver

besserung im Ertrag, die unter der Wirkung des 13. Jahrhun

derts noch anhalt, jedoch unter der Auswirkung der Ge- 

schehnisse des 14. Jahrhunderts wieder zuriickgeht. Bei den 

Rindern ist die durchschnittliche Ertragsmenge in der 

1. Phase zunachst recht hoch, sinkt dann aber, pro Stuck ge- 

rechnet, unter der Wirkung der Geschehnisse des 12. Jahr

hunderts ab, steigt unter der Wirkung des 13. Jahrhunderts 

wieder an und erreicht unter der Auswirkung der Gescheh

nisse des 14. Jahrhunderts wieder einen gewissen Hohe- 

punkt. Bei den Ziegen und Schafen nimmt die pro Stuck er- 

zielbare durchschnittliche Menge an Fleisch unter den Aus

wirkungen der Geschehnisse des 12. Jahrhunderts von Fau

nenphase I nach Faunenphase II ab. Sie nimmt jedoch dann 

wieder, offensichtlich unter den Einfliissen des 13. Jahrhun

derts, zu, um unter dem Einfluss des 14. Jahrhunderts wieder 

abzusinken. Genau umgekehrt verhalt sich das Bild fur die 

durchschnittliche erzielbare Fleischqualitat, wenn wir Zart- 

heit als Qualitat rechnen. So nimmt bei den Schweinen die 

Qualitat zunachst ab, bleibt geringer und nimmt durch Ein- 

fltisse des 14. Jahrhunderts wieder zu. Bei den Rindern 

nimmt die Qualitat zunachst unter Einfliissen des 12. Jahr

hunderts zu, baut dann ab und erreicht einen relativen Tief- 

stand unter dem Einfluss des 14. Jahrhunderts. Bei Schaf 

und Ziege ist das Bild relativ gleichfbrmig. Hier nimmt die 

Qualitat unter Einfluss des 12. Jahrhunderts zu, unter Ein

fluss des 13. wieder ab und erreicht unter dem Einfluss des 

14. Jahrhunderts wieder einen Hbhepunkt, diesmal ihren ei- 

gentlichen Hbhepunkt.

DIE ERGEBNISSE DER GESCHLECHTSVERTEILUNG

Bei den Schweinen findet man in Faunenphase I ein Ver- 

haltnis von 64 Ebern zu 21 Sauen vor, also von 3mal soviel 

Ebern wie Sauen, in Faunenphase II mit 111 Ebern zu 28 

Sauen 4mal soviel Eber wie Sauen; in Faunenphase III mit
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575 Ebern zu 77 Sauen sogar 7’/2mal mehr Eber als Sauen 

und in Faunenphase IV 147 Eber zu 25 Sauen, noch immer- 

hin 6mal soviel Eber wie Sauen.

Bliebe das Schweinezuchtgeschehen wahrend der ganzen 

Besiedlungsdauer gleichfbrmig in seiner zahlenmassigen 

Entwicklung, so ergabe sich in der Entwicklung der Ge- 

schlechtsverteilung nicht, dass wir in der Veranderung des 

Geschlechterverhaltnisses von einer Faunenphase zur nach- 

sten die Auswirkung des jeweils hinzugekommenen neuen 

Zeitabschnitts sehen miissen. So aber signalisieren die vor- 

liegenden Zahlen deutlich eine immer starker werdende Se- 

lektion bei den Ebern, was aber nur heissen kann, dass die 

Zuchtungserfahrungen immer starker zunehmen. Zu An- 

fang des 14. Jahrhunderts, dessen Einfluss Faunenphase IV 

pragt, ist aber offensichtlich die Bestandsgrosse (siehe auch 

das Kapitel liber das Vieh) so weit zuriickgegangen, dass 

selbst bei besten Kenntnissen der eigenen Schweinebestande 

keine so grosse Selektion der Eber wie im 13. Jahrhundert, 

dessen Einfluss Faunenphase III pragt, mehr vorgenommen 

werden kann. Dennoch erlaubt die Bestandsgrosse, wohl 

aufgrund der Bestandsqualitat, noch eine relativ starke Se

lektion, auf jeden Fall doppelt so stark wie im 9. bis 11. Jahr

hundert, dem Faunenphase I angehbrt. Geht man nun da- 

von aus, dass jahrlich durchschnittlich 2 Wiirfe erzielt wur- 

den (1 Wurf zu Beginn des Friihjahrs und 1 Wurf zu Beginn 

des Herbstes), so ergibt sich die Erklarung fur die Schlach- 

tung der ll^-l’/jjahrigen Eber, da diese all er Wahrschein- 

lichkeit nach im Winter geschlachtet wurden und somit dem 

Wurf vom Herbstanfang des Vorjahres angehbrten, dass sie 

nicht allein fur die Erganzung des Fleischvorrats geschlach

tet wurden, sondern zur Gewinnung eines fur die Versor- 

gung der wahrend des Herbstes gedeckten 2-2%jahrigen 

und entsprechend alteren Sauen grbsseren Spielraumes. Fiir 

die l'/2-l%jahrig geschlachteten Eber ergibt sich unter die- 

ser Voraussetzung, dass diese im Herbst geschlachtet wur

den und dem Friihjahrswurf des Vorjahres angehbrten. Ob- 

wohl ihre Schlachtung da zweifellos fiir die Anlage eines 

Winterfleischvorrates von grbsster Bedeutung war, diirfte 

fiir sie beztiglich der herbstgedeckten Sauen und ihrer Ver- 

sorgung das gleiche gel ten wie fiir die Il4-H6jahrig ge

schlachteten Eber eines Herbstwurfes. Die zu postulierende 

Schlachtung der l!/2-l%jahrigen Eber eines Herbstwurfes 

des vorangegangenen Jahres im Friihjahr erfolgte somit, um 

die iiber den Winter aufgebrauchten Fleischvorrate bedarfs- 

weise abzulbsen. Dies erklart, weshalb auf der Frohburg fast 

durchgehend die P/l-F/ijahrigen Eber das Hauptkontingent 

der nachgewiesenen Schlachtmasse stellen.

In der Ziegenzucht scheint das allgemein niedere durch- 

schnittliche Schlachtalter verhaltnismassig geringe Selek- 

tionsunterschiede zwischen den Geschlechtern zu bewirken, 

ganz im Gegensatz zur Schafzucht, bei der ein allgemein hb- 

heres durchschnittliches Schlachtalter zu gravierenderen Se- 

lektionsunterschieden zu fiihren scheint.

DER ZUCHTBETRIEB

Die Schweine

Wenn man von 2 Ferkelzeiten pro Jahr ausgeht, so steht die 

futter- und ertragsgiinstige Klasse der 15-22monatigen 

Schweine ganzjahrig zur Verfiigung. Mit der Auslichtung 

der Schweinebestande vor dem Zuchtbeginn wurde bereits 

in der Altersklasse der Tiere, die ihren 1. Winter noch vor 

sich hatten, begonnen, wobei deutlich mehr Jungeber als 

Jungsauen geschlachtet wurden. Wahrend der Fortsetzung 

dieser Selektionsschlachtungen wurden die iiberzahligen 

Eber, welche gerade ihren 1. Winter erlebten, geschlachtet; 

diese Fortsetzung der Schlachtungen hatte logischerweise 

nicht mehr den Umfang, den der Beginn der Selektions

schlachtungen hatte.

Ein weiteres Mai wurde der Bestand eines Schweinejahr- 

gangs dann vor dem 2. Winter verringert, wobei ein giinsti- 

ger Fleischertrag erzielt wurde und die Anzahl der Schweine 

dieses Schweinejahrganges auf die ausgewahlten Zuchtsau- 

en und -eber verringert wurde. Hierbei wurden dem Bestand 

konsequenterweise mehr Eber als Sauen entnommen. Die 

nach ihrem 2. Winter geschlachteten, also wahrend des 

Zuchtbetriebes ausgeschiedenen bzw. noch nicht in den 

Zuchtbetrieb iibernommenen Tiere sind dabei Platzmacher 

zur Verjtingung, und eine starke Gruppe, aber nicht das ei- 

gentliche Maximum. Sehr deutlich ist bei ihnen das Uber- 

wiegen der Eber vor den Sauen; obwohl von den 4jahrigen 

Tieren an vermehrt Sauen geschlachtet werden, was ja auch 

nicht weiter verwunderlich ist, weil Eber schon so stark re- 

duziert sind.

Die Rinder

Bei dem Maximum der 3winterigen und alteren Tiere han- 

delt es sich zum guten Teil um Ausscheider zwecks Verjiin- 

gung der Zucht, und um aussichtsreichere Tiere zu begunsti- 

gen. Die im 1. Winter oder vor dem 2. Winter geschlachteten 

stellen eine Auslichtung bei giinstiger Futter/Ertragsrela- 

tion dar.

Die Ziegen

Da Ziegen iiberwinterungsgiinstigere Tiere sind, drangt sich 

bei der Beurteilung des Maximums der 2- oder mehrwinteri- 

gen Tiere die Annahme auf, dass hier die Ziegenfleischkom- 

ponente intensiver genutzt werden musste. Das scharf her- 

vortretende Maximum der Tiere, die vor ihrem 1. Winter ge

schlachtet wurden, wird besonders durch 516- und 6monati- 

ge aufgebaut, Tiere also, die im Fruhsommer geschlachtet 

sein miissen - Tiere aber auch, die sich rasch verzehren lies- 

sen, so dass langere Lagerung und damit verbunden Ver- 

derbnisrisiken vermieden werden konnten. Das 2. deutliche 

Maximum der Ziegen liegt in der ertragsreichen Altersklasse 

und wird deutlich von dem im 1. Winter geschlachteten Ma

ximum getragen, wobei man die Bedeutung der kalten Jah- 

reszeit fiir die Fleischlagerung auf keinen Fall vergessen 

darf.

Die Schafe

Dass sich bei den vor ihrem 1. Winter geschlachteten Tieren 

die um Ostern herum geschlachteten «Osterlammer» akku- 

mulieren, ist nicht weiter verwunderlich. Im iibrigen stellen 

das eigentliche Maximum die 2winterigen und danach ge

schlachteten Tiere dar, sicherlich nicht zuletzt wegen der bei 

ihnen durch langere Durchfiitterung erzielbaren hbheren 

Wollertrage. Die im 1. Winter geschlachteten Tiere miissen 

dann ja wohl zuchtentbehrlich erschienen sein, und ihr 

Schlachtzeitpunkt, in der kalten Jahreszeit, muss auch von 

der langeren Lagerbarkeit wahrend dieser Zeit mitbestimmt 

worden sein, aber sicherlich spielte auch eine grosse Rolle, 

dass nicht nur nebenbei von diesen Tieren gute Winterfelle 

erzielt werden konnten. Doch darf man dariiber insgesamt 

nie vergessen, dass auch die Schafmilchproduktion wahr- 

scheinlich eine entsprechende Rolle auf der Burg gespielt 

hat und damit die Schlachtungszeiten der Schafe mitbe- 

stimmte.
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SCHLACHTERTRAGE

Im folgenden sollen die Schlachtertragsverhaltniswerte, er- 

mittelt nach dem System von Stampfli, Auvernier, 1976, ver- 

glichen werden, um so Aufschluss auf die Zusammenset- 

zung des haustierbezogenen Fleischanteils der Nahrung der 

Bewohner der Burg zu gewinnen. Dabei muss nochmals dar- 

auf hingewiesen werden, dass das Material durch Schwund, 

besonders durch die Abfallbeseitigung, Bautatigkeit und 

Zerstorung im Sediment stark reduziert ist; dass daher nur 

Proportionen aufgezeichnet werden kbnnen, nicht jedoch 

jahrliche Fleischmengen - diese lassen sich nur noch schat- 

zen - liegt klar auf der Hand.

Setzt man Schaf und Ziege mit dem Wert von jeweils 1 an, 

dann muss Schwein mit 4 und Rind mit 10 veranschlagt 

werden. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

In Faunenphase 1 Bereich K ergibt sich dann fur Schwein 

252 Einheiten, fiir Rind 130 Einheiten, fur Ziege 7 Einhei- 

ten, fiir Schaf 5 Einheiten, in Bereich Z fur Schwein 356 

Einh., fur Rind 420 Einh., fiir Ziege 18 Einh., fiir Schaf 23 

Einh., in F fiir Schwein 52 Einh., fiir Rind 80 Einh., fiir Zie

ge 5 Einh., fiir Schaf 11 Einh., in P Schwein 4 Einh., Rind 10 

Einh., in W Schwein 8, Rind 10, Ziege 1, in V Schwein 16, 

Rind 30, Ziege 3, Schaf 1. Dabei liegt das Maximum l.Ord- 

nung klar und deutlich im Bereich Z, das 2. Maximum im 

Bereich K. Insgesamt sind die Fleischertrage in der Faunen

phase I wie folgt zu beurteilen: Schwein 688, Rind 680, Zie

ge 34, Schaf 40. Dabei spielt sicher auch mit hinein, dass im 

Bedarfsfall auch auf das Fleisch von Pferd und Esel zuruck- 

gegriffen werden konnte, wofiir aber keine konkreten Belege 

vorliegen (vermutlich war dieser Zuriickgriff auf der Froh

burg auch in jener Zeit nicht notwendig).

In Faunenphase II finden wir vor: in Bereich S fiir Schweine 

44 Einheiten, fiir Kinder 50 Einheiten, fiir Ziege 6 Einheiten, 

fiir Schafe 4 Einheiten, in K 596 Einh. Schwein, 370 Einh. 

Rind, 24 Einh. fiir Ziege, 14 Einh. fiir Schaf, in Z 428 

Schwein, 220 Rind, 17 Ziege, 14 Schaf, in F 36 Schwein, 50 

Rind, 1 Ziege, 6 Schaf, in G 20 Schwein, 20 Rind, 1 Ziege, 1 

Schaf und in V 80 Schwein, 80 Rind, 5 Ziege, 4 Schaf. Hier 

liegt das Maximum im Bereich K und das 2. Maximum, unter- 

geordneter Art also, im Bereich Z. Gesamtwertlich ergibt sich: 

Schwein 1204, Rind 790, Ziege 54, Schaf 43. Es ist dabei auf 

den Einfluss des 12. Jahrhunderts zuriickzufuhren, dass nur 

eine geringe Zunahme und ein gewisser Schwerpunktwech- 

sel in den Knochenabfallmassen von Bereich K nach Be

reich Z erfolgt. Bereich Z hatte, wie von seiner Zentrallage 

her nicht anders zu erwarten, Zufluss aus mehreren Abfalls- 

bereichen, besonders aus den Abfallsbereichen F und P.

In Faunenphase III ergibt sich folgende Ertragslage: Be

reich S Schwein 136, Rind 110, Ziege 4, Schaf 5, Bereich K 

1296 Schwein, 670 Rind, 52 Ziege, 29 Schaf, Bereich Z 776 

Schwein, 830 Rind, 31 Ziege, 42 Schaf, F 316 Schwein, 390 

Rind, 11 Ziege, 30 Schaf, W 304 Schwein, 170 Rind, 11 Zie

ge, 22 Schaf, P 604 Schwein, 460 Rind, 22 Ziege, 28 Schaf, E 

264 Schwein, 190 Rind, 13 Ziege, 33 Schaf, G 568 Schwein, 

490 Rind, 19 Ziege, 32 Schaf, sowie V 120 Schwein, 140 

Rind, 4 Ziege, 11 Schaf.

Damit ergibt sich, dass auch in dieser Faunenphase das Ma

ximum l.Ordnung im Bereich K lag, wahrend das Maxi

mum 2.Ordnung im Bereich Z lag. Auch hier, wie in den 

vorangegangenen Faunenphasen, stellen die Schweine das 

Fleischertragsmaximum 1. Ordnung vor den Rindern mit ih- 

rem Fleischertragsmaximum 2. Ordnung.

Die Fleischertrage verteilen sich hier wie folgt: Schwein 

4384, Rind 3450, Ziege 167, Schaf 232, dabei ist auf den Ein

fluss des 13. Jahrhunderts wohl deutlich die Zunahme bzw. 

der Wechsel zwischen Schaf und Ziege zuriickzufuhren.

In Faunenphase IV finden wir folgende Situation: Bereich 

K Schweine 464, Rinder 340, Ziegen 11, Schafe 12, Bereich 

F Schweine 240, Rinder 190, Ziegen 4, Schafe 16, Bereich P 

Schweine 544, Rinder 190, Ziegen 11, Schafe 27, Bereich E 

Schweine 8, Rinder 20, Schafe 1. Damit ergibt sich fiir die 

Arten insgesamt: Schweine 1256, Rinder 740, Ziegen 26 und 

Schafe 56. Das Maximum l.Ordnung des Fleischertrags 

liegt dabei im Grabungsbereich P und das der 2. Ordnung 

im Grabungsbereich K, dabei ist es sicherlich eine Folge des 

Einflusses des beginnenden 14. Jahrhunderts, dass ein 

Schwerpunktwechsel bei den Abfallen der Bereiche von K 

nach Bereich P vorliegt, sowie die Abfallmenge insgesamt 

zurtickgeht.

SCHLACHTZEITEN UND SAISONALE

FLEISCH VERSORGUNG

Legt man der Schweinezucht die bekannten 2 Ferkelzeiten 

im friihen Herbst und Friihjahr zugrunde, so ergibt sich dar

aus eine relativ gleichformige Versorgung mit Fleisch der di

versen Qualitaten liber das ganze Jahr, wobei verstandli- 

cherweise die ganz jungen Altersklassen mit ihrer doch sehr 

gehobenen Fleischqualitat zahlenmassig standig relativ ge- 

ring vertreten sind.

Bei der Rinderzucht, eine entsprechende Kalbzeit zugrunde- 

gelegt, standen in Friihjahr und Sommer einige Tiere geho- 

bener Qualitat und geringen Ertrages und etliche Tiere an- 

sehnlichen Ertrages und guter Qualitat zur Verfiigung. In 

Herbst und Winter standen dann viele Tiere brauchbaren 

Ertrages und besserer Qualitat neben den Tieren mit gros- 

sen Ertragen zur Verfugung. Eine Sonderstellung nimmt da

bei die Zeit des 9. bis 11. Jahrhunderts ein, wo Kalber ganz- 

lich fehlen, Jungrinder gering vertreten sind und Zuchtnach- 

riicker offensichtlich geschont wurden, am ehesten wohl mit 

dem Ziel, die Rinderzucht zu erweitern.

In der Ziegenzucht wurden im 12. und im 13. Jahrhundert 

offensichtlich um Ostern ein paar Kitze entnommen. Vom 

10. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts wurden jedoch 

schwerpunktmassig zu Beginn des Sommers Jungtiere geho- 

bener Qualitat und im Winter mehrere Tiere von massigem 

Ertrag und guter Fleischqualitat neben den Tieren mit gros- 

sem Ertrag geschlachtet.

Die Schafzucht wird durch beachtliche Osterschlachtungen 

von Lammern, umfangreiche Herbst- und Winterschlach- 

tungen von Jungtieren guter Qualitat bei massigem Ertrag, 

sowie etwas weniger umfangreiche Winter- und Friihjahrs- 

schlachtungen von 15-22monatigen Tieren neben den Tie

ren mit grossem Fleischertrag charakterisiert.

FUTTERBEDARF

Da in Breiten mit einer Vegetationspause und somit einer 

zwangslaufigen Weidungspause die Futtervorrate fiir die 

Uberwinterung den Umfang der uberwinterbaren Bestande 

bestimmen, zwingt die Uberwinterung die Viehzucht in na- 

turabhangiger Situation, bestimmte Gesetze einzuhalten.

1. Die Lagermoglichkeiten entscheiden tiber Art und Um

fang der Futtervorrate fiir die Uberwinterung.

2. Da keine Futterimporte im landwirtschafts-industriellen 

Massstab moglich sind, kann nur das in entsprechenden Ge- 

bieten vorkommende Futtermaterial eingelagert werden.

3. Da damit die Futterrationen pro Tier entsprechend Art, 

Alter und Verwendung feststehen, ist die Zusammensetzung
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des Uberwinterungsbestandes weitgehend festgelegt. So 

muss ein weitgehend autarker Betrieb stets:

3 a) gentigend im Zuchtbetrieb stehende Tiere (mehr weibli- 

che als mannliche) fur die Bestandserganzung nach dem 

Winter uber denselben bringen, die weiblichen dabei am be- 

sten so tragend, dass ftir die neuen Tiere bei ihrem 1. Weide- 

gang sich bereits genug geeignetes Futter an den Weiden 

findet (gleichgiiltig ob Waldweide oder waldlose Weide).

3b ebenfalls regelmassig gentigend vor der Ubernahme in 

den Zuchtbetrieb stehende Tiere zur kontinuierlichen Ver- 

jiingung des Zuchtbestandes durchfiittern, und zwar stets 

genug weibliche und mannliche (auch hier mehr weibliche 

als mannliche), urn nach ersten Erfahrungen mit den Zucht- 

nachrtickern die weniger geeigneten wieder, natiirlich ohne 

Schaden fur die Kontinuitat der Zucht, aufgeben zu kbn- 

nen;

3 c) um stets tiber einen ausreichenden Nachrtickbestand zu 

verftigen, ein entsprechendes Jungtierpotential iiberwintern. 

Daraus folgt fur einen notwendigen Zuchtbestand, der rela- 

tiv begrenzt gehalten werden kann, sowie einen ausreichen

den Nachrtickbestand, der entsprechend umfangreicher sein 

muss, und den entsprechenden Jungtierbestand seinerseits, 

der wenigstens den Umfang des Nachriickbestandes zu- 

ztiglich einer Sicherheitsanzahl umfassen muss, dass:

3d) fur einige ausgewahlte Zuchttiere relativ umfangreiche 

Futterrationen (besonders tragende weibliche Tiere),

3e) fiir etwas mehr ausgewahlte Nachriicker geniigende 

Futterrationen (damit die Tiere keinen Mangelschaden neh- 

men),

3f) fiir noch mehr ebenfalls bereits selektierte Jungtiere aus- 

reichende Futterrationen,

3g) und, sofern mbglich, entsprechende Futterrationen fiir 

einige Masttiere, wobei mannliche Tiere bevorzugt werden 

sollten, da ihre Nutzung in der Zucht entbehrlich ist.

Diese Vorrate sollten bereit stehen, da sich umgekehrt die 

entsprechenden Stiickzahlen nach den Futtervorraten und 

Lagermbglichkeiten bemessen, was wiederum zur Schlach- 

tung entsprechender Stiickzahlen der in Frage kommenden 

Altersklassen fiihrt. Dass man dabei besonders darauf be- 

dacht sein muss, die nur fiir ihren Fleischertrag gehaltenen 

Tiere mit moglichst wenigen Uberwinterungen zu mbglichst 

hohen Schlachtertragen zu bringen, versteht sich praktisch 

von selbst.

4. Je weniger den unter Punkt 1 und 3 angesprochenen Ge- 

setzmassigkeiten entsprochen werden kann, desto diirftiger 

sind entsprechend die Resultate.

5. Erfolgreich konnen die Bestande nur vergrossert werden, 

wenn:

5 a) die Winterquartiere der Tiere,

5 b) die Mbglichkeiten fiir die entsprechenden Futtervorrate 

fiir die Uberwinterung,

5c) die entsprechenden Vorratsmengen an Uberwinte- 

rungsfutter bereitgestellt werden konnen.

6. Gelingt dies nicht, muss in der Regel entsprechend im 

Winter wieder reduziert werden oder eine Verschlechterung 

der Resultate in Kauf genommen werden.

Entsprechend der aufgezeichneten Abhangigkeiten und der 

von diesen notwendig gemachten Schlachtungsverfahren 

fallen die Ergebnisse aus, die sich dann im Knochenmaterial 

als folgendes Bild niederschlagen:

Vor dem 1. Winter erfolgte eine Auslichtung der Jungtierbe- 

stande (lieber wenig als zuviel?), die Fleisch gehobener Qua

litat von Tieren erbrachte, fiir die kein Winterfutter aufge- 

wendet werden musste. Im 1. Winter wurde nochmals eine 

Reduktion der Jungtierbestande vorgenommen, und zwar 

auf das jeweilige Uberwinterungsniveau und sicherlich auch 

nach Gesichtspunkten der Widerstandsfahigkeit der Tiere. 

Dabei Helen deutlich mehr mannliche als weibliche Tiere an. 

Erzielt wurden aus diesen Schlachtungen ebenfalls Fleisch- 

mengen der gehobenen Qualitat bei noch geringstmbgli- 

chem Winterfutteraufwand. Vor dem 2. Winter erfolgte eine 

Auslese bei den Nachruckbestanden, wobei die Schweine zu 

diesem Zeitpunkt zwar weniger als die maximale Fleischer- 

tragsmenge geliefert haben miissen, die Rinder einen ziem- 

lich knappen Fleischertrag erbrachten, hingegen Schaf und 

Ziege gute Fleischertrage lieferten. Allerdings handelte es 

sich dabei trotz der eingeschrankten Menge um Fleisch gu- 

ter Qualitat, fiir das nur einen Winter lang Fiitterungsauf- 

wand betrieben werden musste. Bei diesen Tieren uberwiegt 

wiederum die Anzahl der mannlichen vor denen der weibli

chen. Im 2. Winter erfolgte dann eine Reduktion der Nach- 

riicker, eine Aufgabe von Tieren, die sich als im Winter doch 

nicht zuchttauglich entpuppt hatten. Die Ertragslage ist bei 

diesen Tieren etwas besser als bei den vor ihrem 2. Winter 

geschlachteten. Dabei fallt wieder Fleisch guter Qualitat an 

und der Winterfiitterungsaufwand war nur etwas grosser als 

der fiir die vor ihrem 2. Winter geschlachteten Tiere. Auch 

hier fallen wieder deutlich mehr mannliche als weibliche 

Tiere an. 2jahrige und 3jahrige Tiere wurden bei Ertrags- 

und Ausscheideschlachtungen je nach Futtersituation und 

Art (Masttiere usw.) bzw. ungiinstigen Erfahrungen in der 

Zucht geschlachtet. Dabei ftel Fleisch solider Qualitat in be- 

achtlicher Menge an. Allerdings war auch der Uberwinte- 

rungsfutteraufwand ganz beachtlich. Bei Tieren, die zur 

Mast gehalten wurden, meist mannlichen Tieren, muss die- 

ser Futteraufwand durch den Ertrag gerechtfertigt gewesen 

sein. Bei den meist weiblichen Zuchtausscheidern war aber 

in erster Linie wohl eine ungiinstige Erfahrung im Zuchtbe

trieb mit diesen Tieren der Fall. Doch sicherlich war auch 

ihr Fleischertrag nicht zu verachten. Bei den tiber 3jahrigen 

Tieren handelt es sich dann um Ausscheider wegen Untaug- 

lichkeit oder Alters. Die meisten dieser Tiere sind weiblich, 

was nicht weiter verwundert, da die meisten mannlichen 

Tiere dieses Alter ja iiberhaupt nicht erreichten. Der Auf- 

wand fiir diese Tiere war gewaltig. So musste ihre mehrfache 

Uberwinterung auf jeden Fall durch Zuchterfolge gerecht

fertigt sein.

Bei den Schweinen wurde in Faunenphase I die grbsste Al- 

tersgruppe mit beachtlichem Futteraufwand bis mindestens 

zu ihrem 2. Winter gebraucht. In den folgenden Faunenpha- 

sen allerdings stellen jene Tiere die grbssten Gruppen je- 

weils dar, welche mit dem Aufwand von einer Uberwinte

rung zu einer passablen, wenn auch nicht maximalen 

Fleischmenge gebracht werden konnten. Mbglicherweise 

versteckt sich hinter der Eigenart von Fauenphase I ein 

Schonen der Bestande im Hinblick auf eine geplante Erwei- 

terung der Schweinezucht.

Bei den Rindern stellen in alien Faunenphasen jene Tiere 

die grbsste Altersgruppe dar, die mit grossem Futterauf

wand tiber mindestens 2 Winter gebracht wurden. Die 

zweitstarkste Gruppe stellt in Faunenphase I die Gruppe 

der im 1. Winter geschlachteten und in den Faunenphasen 

II-IV jeweils jene der Tiere, die vor ihrem 2. Winter ge

schlachtet wurden. Mbglicherweise deutet das etwas frtihere 

Schlachten von etlichen jiingeren Rindern in Faunenphase I 

auf gewisse Anfangsschwierigkeiten in der Rinderzucht hin. 

Die grbsste Altersgruppe stellen in der Ziegenzucht in Fau

nenphase I jene Tiere, die mit beachtlichem Winterfutter

aufwand tiber wenigstens den 1. und Teile des 2. Winters ge

bracht wurden, wahrend die zweitstarkste Gruppe von jenen 

Tieren gestellt wird, fur die wegen ihrer Schlachtung vor ih

rem 1. Winter keinerlei Winterfutteraufwand betrieben wer

den musste. Dieses Bild verkehrt sich spiegelbildlich in den 

Faunenphasen II-IV. Die starkste Gruppe stellen dort jene
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Tiere, fur die wegen ihrer Schlachtung vor dem 1. Winter 

keinerlei Winterfutteraufwand betrieben werden musste 

und nur noch die zweitstarkste jene Tiere, die mit beach tli- 

chem Futteraufwand iiberwintert wurden. Man geht sicher- 

lich nicht fehl bei der Annahme, dass in Faunenphase I der 

Zuchtbetrieb sich noch im Aufbau befand und unter dem 

Einfluss des 12. Jahrhunderts in Faunenphase II dann sein 

Niveau erreicht hatte und dass man Ziegenkitze fur den viel- 

leicht etwas eingeschrankten aber immerhin vorhandenen 

Luxus produzierte.

Die Schafzucht signalisiert mit den vorliegenden Alters- 

gruppen eine Kontinuitat und gutes Funktionieren des 

Zuchtbetriebes. Durchweg ist die grosste Gruppe der ge- 

schlachteten Tiere die derer, die mit beachtlichem Futter

aufwand iiberwintert wurden, bis sie dann fruhestens wah- 

rend ihrem 2. Winter geschlachtet wurden. Die zweitstarkste 

Gruppe bilden jene, die wahrend ihrem 1. Winter geschlach

tet wurden und also des geringsten Uberwinterungs-/Fut- 

teraufwandes bedurften, bei gleichzeitiger Erbringung einer 

beachtlichen Fleischqualitat.

PFERDE- UND ESELSZUCHT

Von den Pferde- und Eselsbestanden, die auf der Frohburg 

wahrend der Besiedelungsdauer vorhanden gewesen sein 

mussen, existieren heute nur noch die Reste von 53 Pferden 

und 3 Eseln; da diese Anzahl wahrend der Besiedelungsdau

er vom 10. bis ins 14. Jahrhundert nicht einmal annahernd 

fur den Wirtschaftsbetrieb einer solchen Anlage ausgereicht 

haben kann, muss bei Pferd und Esel mit einem beachtlich 

gesteigerten Schwund gerechnet werden. Einen Grund fur 

eine derartige Unterreprasentation deutet das Knochenma- 

terial selbst an, indem daran keine Schlacht- oder Zerle- 

gungsspuren festgestellt werden konnten, so dass davon aus- 

gegangen werden muss, dass diese Tiere in der regularen 

Fleischwirtschaft der Burg keine nennenswerte Rolle spiel- 

ten; besonders wenn, wie man annehmen muss, der Pferde- 

bedarf der Burg weitgehend aus eigener Zucht gedeckt wur- 

de und also gelegentlich durchaus Jungtiere angefallen sein 

mussen, von diesen aber jegliche Spur fehlt - nur 3 der Pfer

de sind unter 5jahrig! ( 1 2jahrig, 1 3jahrig und 1 4jahrig).

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Alterszu- 

sammensetzung der Pferde und Esel, sie sieht wie folgt aus: 

in Faunenphase I 6 Pferde adult, 1 lOjahrig, 1 1 l-12jahrig, 2 

15-16jahrig, sowie 1 adulter Esel. In Faunenphase II 10 

adulte Pferde, in Faunenphase III 16 adulte Pferde, 1 adul

ter Wallach oder Hengst, 1 2jahriges, 1 4jahriges, 1 5jahri- 

ges, 1 7jahriges, 2 8jahrige, 1 13jahriges, 1 15-16jahriges, 1 

15-16jahriger Hengst oder Wallach, 1 16-17jahriges und so- 

gar 1 21-22jahriges Pferd, sowie 1 adulter und 1 7jahriger 

Esel. In Faunenphase IV sodann linden sich 4 adulte Pferde,

1 3jahriges, 1 5jahrigesund 1 8jahriges.

Wer Pferde mit ihrem Winterfutterbedarf, die Esel sind ja 

geniigsamer, bis zu solchem Alter erhalt, ohne sich an die 

Nutzung ihres Fleisches zu machen, fur den steht ganz ent- 

schieden eine andere Nutzungsart im Vordergrund.

Das braucht natiirlich nicht auszuschliessen, dass man nicht 

auch, wenn die Not es gebot oder es sich sonst ergab, Pfer

de- und Eselfleisch zu nutzen wusste. Spuren davon liegen 

allerdings keine vor. Bemerkenswert ist in diesem Zusam

menhang auch, dass ein Bestandsverhaltnis von 48 Stuten zu

2 Hengsten durchaus wirtschaftsfahig ist, d. h. also, dass bei 

den Hengsten hier mit dem gleichen Schwund wie bei den 

Stuten gerechnet werden muss.

Die Jagd

Dass die Jagd auf der Frohburg grosse Bedeutung hatte, be- 

legen die Reste von 106 Wildschweinen, 2 Auerochsen, 3 El- 

chen, 239 Hirschen, 73 Rehen, 13 Gemsen, 61 Baren und di

versen kleineren Wildtieren, wie sie in den vorangegangenen 

Kapiteln bereits vorgestellt wurden.

DAS ERLEGEALTER

Von den 106 Wildschweinen stammen 12 aus Faunenphase I, 

und zwar 4 adulte, 4 adulte Keiler und 4 4jahrige Sauen. 22 

Wildschweine stammen aus Faunenphase II, und zwar 12 

adulte, 3 adulte Keiler, 1 adulte Sau, 2 2jahrige, 1 4jahriges,

I 6jahriger Keiler, 1 6jahrige Sau und 1 7jahriges. Aus Fau

nenphase III stammen 59 Wildschweine, und zwar 1 Ijahri- 

ges, 1 l%jahriges, 20 adulte, 8 adulte Keiler, 1 adulte Sau, 1 

4jahrige Sau, 4 5jahrige Keiler, 3 6jahrige Keiler, 1 7jahriger 

Keiler, 1 8jahriger Keiler, 1 9-10jahriger Keiler, und 1 

lOjahriges. Aus Faunenphase IV liegen die Reste von 13 

Wildschweinen, und zwar 6 adulten, 1 adulter Keiler, 2 2jah- 

rigen, 1 3jahrigen und 3 4jahrigen vor. Das durchschnittli- 

che Erlegealter lag damit in Faunenphase I bei mindestens 

2-3 Jahren, in II bei 1-2 Jahren, in III bei 2-3 Jahren, in IV 

bei 2-3 Jahren und insgesamt im Durchschnitt mindestens 

bei 2-3 Jahren. Es zeigt sich damit, dass, obwohl die einzi- 

gen beiden unter 2jahrigen Schweine aus Faunenphase III 

stammen, das durchschnittliche Erlegealter in Faunenphase

II deutlich niedriger ist als in den iibrigen Faunenphasen 

und auch deutlich unter dem gesamten durchschnittlichen 

Mindesterlegealter liegt. Dabei muss es sich um eine Eigen- 

heit handeln, die durch Geschehnisse im 12. Jahrhundert be- 

wirkt wurde.

Die beiden Auerochsen, je 1 aus Faunenphase I und III, wa- 

ren adult und somit Tiere von beachtlicher Fleischmasse 

und grosser Wehrhaftigkeit.

Die 3 Elche, 2 aus Faunenphase III und 1 aus Faunenphase 

IV, waren ebenfalls adult und sicherlich auch mit beachtens- 

werter Fleischmasse ausgestattet und von beriicksichtigens- 

werter Wehrhaftigkeit.

Von den 239 Hirschen stammen 21 aus Faunenphase I, und 

zwar 1 3monatiger, 14 adulte, 4 adulte mannliche und 1 

9jahriges mannliches Tier. 41 Tiere stammen aus Faunen

phase II, und zwar 1 6monatiges, 2 8monatige, 29 adulte 

und 3 3jahrige mannliche. Aus Faunenphase III stammen 

138 Stuck, und zwar 1 3monatiges, 1 6monatiges, 2 8monati- 

ge, 2 Ijahrige, 96 adulte, 25 adulte mannliche, 1 2jahriges, 4 

3jahrige, 4 5jahrige mannliche, 1 6jahriges und 1 7jahriges 

Stiick. Aus Faunenphase IV stammen sodann 40 Stuck, und 

zwar 3 Ijahrige, 31 adulte, 2 adulte mannliche, 1 2jahriges, 2 

3jahrige mannliche und 1 5jahriges Tier.

Das durchschnittliche Erlegealter lag in I bei mindestens 

2-3 Jahren, in II bei 1-2 Jahren, in III bei 2-3 Jahren, in IV 

bei 2-3 Jahren und insgesamt bei mindestens 2-3 Jahren. 

Auch hier liegt das durchschnittliche Erlegealter in Faunen

phase II wieder deutlich niedriger als in den iibrigen Fau

nenphasen.

Von den 73 Rehen stammen 6 aus Faunenphase I, und zwar 

allesamt adult, 11 aus Faunenphase II, und zwar 1 4monati- 

ges, 2 2jahrig, 1 2jahriger Bock 1 4jahriges und 6 adulte, 43 

aus Faunenphase III, und zwar 1 5monatiges, 1 6-10monati- 

ges, 1 8monatiges, 1 12-14monatiges, 1 18monatiges, 1 2jah- 

riges, 1 4jahriges, 2 5jahrige, 1 6jahriges, 31 adulte und 2 

adulte Bocke, sowie 30 Stiick aus Faunenphase IV, und zwar 

1 8monatiges, 1 Ijahriges, 1 4jahriger Bock und 10 adulte.
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Das durchschnittliche Erlegealter liegt damit in I bei minde- 

stens 2 Jahren, in II bei mindestens 3-4 Jahren, in III bei 

2-3 Jahren, in IV bei 1-2 Jahren, und insgesamt bei 2-3 Jah

ren. Wieder fallt das durchschnittliche Erlegealter in Fau- 

nenphase II auf. Diesmal jedoch weicht es nach oben ab.

Von den 13 Gemsen stammen 4 aus Faunenphase I, und 

zwar 1 4jahrige, 1 5jahrig, 1 6jahrig und 1 7jahrig, 2 aus II, 

und zwar 1 5jahrig, 1 6jahrig, sowie aus Faunenphase III 7 

Stuck, und zwar 1 4jahrig, 4 5jahrige und 2 6jahrige.

Das durchschnittliche Erlegealter lag damit in I bei 5'/2 Jah

ren, in II ebenfalls bei 5!6 Jahren und in III bei 5,1 Jahren. 

Insgesamt lag es bei durchschnittlich 5,3 Jahren.

Bei den Gemsen und dem ilbrigen Wild, von denen nur 

adulte Tiere vorliegen, fallt das durchschnittliche Erlegeal

ter in Faunenphase II nicht aus dem Rahmen, besonders ist 

jedoch hier, dass alle erlegten Tiere mindestens 4 Jahre alt 

waren.

Von den 61 Baren waren alle adult und es stammten, wie in 

den vorangegangenen Kapiteln vorgestellt, 5 aus Faunen

phase I, 10 aus Faunenphase II, 33 aus Faunenphase III so

wie 13 aus Faunenphase IV.

Beim erlegten Wild lagen nur bei Wildschwein, Hirsch und 

Reh Tiere unter 2 Jahren vor und bei Hirsch und Reh Tiere 

unter 1 Jahr. In Faunenphase II scheint unter dem Einfluss 

der Geschehnisse des 12. Jahrhunderts eine Veranderung 

mit dem Jagdbetrieb geschehen zu sein, was das durch

schnittliche Erlegealter von Wildschwein, Hirsch und Reh 

skizziert.

GESCHLECHTSVERTEILUNG

Von den 106 Wildschweinen konnten 34, d.h. ein knappes 

Drittel, als Keiler und 8 Tiere als Sauen identifiziert werden, 

davon in Faunenphase I 4 Keiler und 4 Sauen, also Vs der 

Keiler des gesamten Wildschweinmaterials aus I, in II4 Kei

ler und 2 Sauen, also ein knappes Viertel der Keiler des ge

samten Wildschweinmaterials aus II, in III 25 Keiler und 2 

Sauen, also fast die Halfte der Wildschweine aus III Keiler, 

sowie in IV 1 Keiler.

Diese Zahlen sind bei der hohen Anzahl geschlechtsunbe- 

stimmbarer Wildschweine beachtlich, sollte dabei die Wehr- 

haftigkeit dieser Tiere eine Rolle gespielt haben? Aber auch 

Bachen sind ausgesprochen wehrhaft, und wenn sie Junge 

fiihren, sogar oft noch wehrhafter als die Keiler.

Von den 239 Hirschen konnten immerhin 41, d.h. mehr als 

Vi, als mannlich bestimmt werden, davon in I 5, also knapp 

Va, in II 3, also gut l/i4, in III 29, also gut Vs, sowie in IV 4, 

also '/io. Bei der hohen Anzahl geschlechtsunbestimmbarer 

Hirsche ist besonders wegen der zahlreichen Geweihfunde 

von der Frohburg der Anteil der mannlichen Hirsche sicher- 

lich grosser gewesen als maximal nur %. Eine grosse Rolle 

muss dabei das Geweih als Werkstoff gespielt haben.

Bei den 73 Rehen, von denen nur 4 als mannlich bestimmt 

werden konnten, ist ahnliches anzunehmen. Doch scheint 

ihre Bedeutung allgemein geringer gewesen zu sein.

DER FLEISCHERTRAG

Bei der Beurteilung des Wildfleischertrages sind zunachst 

ein paar Voriiberlegungen notwendig.

1. Es kann ein ganzer Teil der Wildschweine zwischen den 

Hausschweinen verborgen sein, da die Unterschiede zwi

schen Wildschwein und Hausschwein auf der Frohburg 

recht gering sind, die Ursache mag in der praktizierten 

Waldweidung und gelegentlichen, sicherlich nicht unwill- 

kommenen Selbsteinkreuzung von Keilern liegen, (siehe 

auch Markert, Frohburg 1981), so dass die Wildschweine so 

unterreprasentiert sind, dass man von gut und gerne dem 

doppelten Umfang an Wildschweinresten ausgehend vom 

alle Arten treffenden Schwund rechnen muss.

2. Da stets nur Teile von Baren vorliegen, liegt der Schluss 

nahe, dass die erlegten Baren nicht nur aus dem zur Froh

burg gehdrigen Gebiet stammen. Stammen sie zum Teil aus 

Jagden bei Nachbarn, bei denen man, zur Jagd eingeladen, 

dann auch Teile des erlegten Baren mitnehmen durfte? Die 

Annahme scheint aufgrund der Zusammensetzung des Kno- 

chenmaterials vollig berechtigt. Aber Klarheit kann letztlich 

nur der Historiker bringen. Auf jeden Fall kann, wer mit sei- 

nem Nachbarn Baren jagen gehen darf, nicht mit diesem 

grundsatzlich zerstritten sein.

3. Ausserdem scheint es vollig gerechtfertigt, bei der folgen- 

den Beurteilung der Jagdertrage zum belegten rechnerischen 

Ertrag der Wildschweinjagd noch seinen Doppelwert jeweils 

zu vermerken und den Barenresten wegen ihrer ganz offen- 

sichtlichen Sonderstellung auch eine solche Sonderstellung 

einzuraumen.

Sodann kann man nach dem bei Stampfli beschriebenen Sy

stem Reh und Gemse mit der Ertragseinheit 1 einsetzen, was 

zur Folge hat, dass man die Wildschweine mit mindestens 4, 

und die Hirsche mit 10 ansetzen muss, ebenfalls sollen Au- 

erochs und Elch, die dann sicher mit mehr als 10 zu veran- 

schlagen waren, nur mit 10 angesetzt werden, um auf jeden 

Fall eine Uberbewertung der beiden seltenen Arten zu ver- 

meiden. Der Bar sollte prinzipiell auch mit 10 angesetzt wer

den, was aber gemass der Vortiberlegung nur angemerkt 

werden soli.

Danach ergibt sich in Faunenphase I fur Wildschwein: Au- 

erochs: Hirsch: Reh: Gemse (und zu Bar) ein Verhaltnis von 

48 : 10 : 210 : 6 : 4 (: 50) oder mit der Wildschweinberiick- 

sichtigung von 96 : 10 : 210 : 6 : 4 : (50). Fur II ergibt sich 

fur Wildschwein: Hirsch: Reh: Gemse (zu Bar) das Verhalt

nis von 88 : 410: 11:2 (zu 100) bzw. von 176: 410 ; 11 : 2 (zu 

100). Fur III Wildschwein : Auerochs : Elch : Hirsch : Reh : 

Gemse (zu Bar) von 236: 10 : 20 : 1380 : 43 : 7 (zu 330) bzw. 

von 472 : 10 : 20 : 1380 : 43 : 7 (zu 300), sowie fur IV Wild

schwein : Elch : Hirsch : Reh (zu Bar) von 52 : 10 : 400 : 13 

(zu 13) bzw. 104 : 10 : 400 : 13 (zu 13).

In der Hierarchic des Fleischertrages ergibt sich dann, dass 

stets Hirsch an 1. Stelle vor Wildschwein an 2. Stelle, auch 

unter Beriicksichtigung der unter Hausschwein subsumier- 

ten Wildschweine, vor insgesamt Reh und Gemse an 3. und

4. Stelle im Wildfleischaufkommen liegt. Es ergibt sich dar- 

aus folgendes Bild: insgesamt lieferten laut Beleg die Wild

schweine 848 Einheiten (bei Korrektur 1696), die Aueroch- 

sen 20 Einheiten, die Elche 30, die Hirsche 2390, die Rehe 

73, die Gemsen 13 (und die Baren 610), insgesamt also ein 

Wildfleischaufkommen von 3994 Einheiten bzw. bei Wild- 

schweinkorrektur 4842 Einheiten.

Dass selbst unter Beriicksichtigung der Schwierigkeiten bei 

Wildschwein und des Sonderstatus von Bar der Hirsch den 

1. Platz einnimmt, erklaren sehr plastisch die Funde von be- 

arbeiteten Geweihen und Geweihstiicken. Es bedarf sicher 

keiner weiteren Erklarung, dass das Wild in der Fleischver- 

sorgung der Frohburgbewohner eine wichtige, aber nicht die 

grosste Rolle gespielt haben kann.

Die Grosse des Viehs

Die im ersten Bericht errechneten und vorgestellten Werte 

fiir die Widerristhohen konnten, wie nicht anders zu erwar-
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ten war im Laufe der weiteren Untersuchungen deutlich er- 

ganzt und verbessert werden, sie bleiben aber immer noch 

deutlich im Rahmen der Werte, die das Vieh anderer Burgen 

aus der entsprechenden Zeit liefert.

Die Widerristhbhe der Schweine liegt nun zwischen 60 und 

75 cm, die im ersten Bericht vorgestellten kleineren Schwei

ne stellten sich doch als nicht ganz ausgewachsene Tiere her- 

aus.

Die nunmehr 25 nachgewiesenen Stiere lagen zwischen 120 

und 130 cm, die Ochsen, ihre Zahl erhohte sich nur auf 14, 

lagen zwischen 105 und 125 cm, wobei nur 2 unter 110 cm 

lagen. Bei den Kiihen, nun immerhin 57 nachgewiesene Tie- 

re, ergaben sich ebenfalls Werte zwischen 105 und 125 cm, 

wobei nur 8 Stuck unter 110 cm lagen.

Fur die Ziegen konnte anhand von 4 Tieren eine Widerrist- 

hdhe zwischen 65 und 75 cm errechnet werden.

Die bei dem einen im ersten Bericht vorgestellten Schaf er- 

rechnete Widerristhohe von 60 cm erwies sich bei den nun

mehr vorliegenden Werten von 5 Tieren als die Untergrenze, 

die Schafe liegen jetzt bei Werten zwischen 60 und 75 cm.

Das immer noch recht karge Pferdematerial lieferte jetzt ins- 

gesamt 4 Werte, so dass mit einer Widerristhohe zwischen 

130 und 145 gerechnet werden muss.

Knochen- und Geweihzerlegung

Die Knochen- und Geweihzerlegung auf der Frohburg zeigt 

ein recht einheitliches und geschlossenes Bild liber die ge- 

samte Besiedlungsdauer, was ja auch in Anbetracht der dort 

belegten Knochen- und Geweihverarbeitung zu erwarten 

war.

Die Schadel sind stets zerttimmert, die Wirbel ausser den 

beiden ersten regelmassig seitlich beschadigt, Rippen, 

Schulter und Beckengiirtel sind stets zerbrochen, die Ober- 

arme und Oberschenkel sowie die Unterarme und Unter- 

schenkel sind stets gedrittelt (oberes Ende, Diaphyse, unte- 

res Ende). Die Mittelhand- und Mittelfussknochen von 

Rind, Ziege und Schaf sind ebenfalls regelmassig gedrittelt, 

wahrend sie beim Schwein praktisch nie zerlegt werden. Die 

Zehenknochen sind ebenfalls praktisch nie zerstbrt.

Schulter und besonders Beckengiirtel sowie die Oberarm- 

knochen und besonders Oberschenkelknochen sind sehr sel- 

ten, wahrend Unterarmknochen und Unterschenkelkno- 

chen haufiger, Mittelhand- und Mittelfussknochen recht 

haufig, und Zehenknochen ausgesprochen haufig sind.

Bei den Schadeln war die Totung und das Aufbrechen fiir 

die Gewinnung des Hirns sowie, sofern vorhanden, das Ab- 

schlagen der Homzapfen, bei den Unterkiefern die Gewin

nung der Zunge, bei der Wirbelsaule, Schulter und Becken- 

giirtel das Zerlegen des geschlachteten Tieres die Hauptur- 

sache fiir die Zerstbrung. Bei den Rippen liegt eine Zerle- 

gung fiir die Kiiche und ein Aufspalten fiir die Verarbeitung 

(z.B. Kamme, Spachtel, Hefte usw.), bei den Rbhrenkno- 

chen ein Aushacken der Gelenke als Hauptursache fiir die 

Zerstbrung vor, aber sicherlich spielte auch die Gewinnung 

von Knochenteilen als Werkstoff (z. B. fiir Griffe, Scharnier- 

ringe usw. - besonders bei den Mittelhand- und Mittelfuss

knochen) eine wichtige Rolle. Bei den Mittelhand- und Mit

telfussknochen wurden deutlich die Mittelfussknochen be- 

vorzugt, und zwar besonders die vom Rind, aber auch die 

vom Hirsch. Mittelhand- und Mittelfussknochen vom 

Schwein waren fiir die Knochenverarbeitung offensichtlich 

ohne Belang und kamen in den Schweinsfiisschen auf den 

Tisch.

Gelegentlich wurden auch aus Ziegen- und Schafs-Schien- 

beinen Flbten gefertigt, von denen der Osteologe 4 Exem- 

plare zu sehen bekam. Kleine Pfeifchen (3 Stiick sah der 

Osteologe) wurden gelegentlich aus den Rbhrenknochen 

von Vbgeln gefertigt, wahrend (2) Nadeln aus Hasenkno- 

chen verfertigt wurden.

Die Unterkieferpaare wurden im Gelenkbereich immer zer

stbrt, regelmassig auseinandergebrochen und pro Seite hau

fig zerstbrt, am haufigsten bei Rind, und am zweithaufigsten 

beim Schaf, am zweitwenigsten bei Ziege und am wenigsten 

beim Schwein. Bei den Lendenwirbeln sind die von Ziege, 

Schaf und Schwein gelegentlich auch unbeschadigt, was an 

der Zerlegung besonders der jiingeren und kleineren Tiere 

gelegen haben muss. Der 2. Halswirbel ist allgemein am sel- 

tensten zerstbrt, besonders bei den Schafen und am haufig

sten bei den Schweinen. Der 1. Halswirbel ist fast regelmas

sig zerstbrt, dabei am wenigsten bei den Schweinen und am 

meisten bei den Schafen, was von der Abtrennung der Scha

del abhangen muss.

Die Geweihzerlegung erfolgte nach einem festen Muster, 

und zwar wurde zunachst das Geweih mit den zugehbrigen 

Frontalpartien durch Schlagwerkzeuge ausgehauen, dann 

der Stock mit der Geweihstange vom Frontalknochen abge

sagt, sodann der Stock unterhalb der Rose abgesagt und da- 

nach die Stangen weiter zerlegt, und zwar stets hinter den 

Gabelungspunkten zu den jeweiligen Sprossen abgesagt. 

Aus den Stangen wurden durch Aufspalten Spane gewon-
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nen, aber auch Vierkantstiicke durch vierseitiges Abheben 

von Spanen und Nacharbeiten, sowie grosse runde Schei- 

ben. Die Sprossen wurden regelmassig abgesagt und von ih- 

nen meistens noch die Spitzen abgenommen, die sehr haufig 

zugespitzt wurden. Die archaologischen Funde geben ein 

sehr schones plastisches Bild fur die vielfaltige Verwendbar- 

keit von Geweih als Werkstoff.

Waren die Reste aller Tiere auf der Frohburg mehr oder we- 

niger stark zertriimmert und unvollstandig, so bildet ein ein- 

ziges Rind hier eine Ausnahme, eine Ausnahme auch, was 

seine Zerlegung betrifft; es handelt sich um ein 12-15mona- 

tiges Rind; dieses weist nur Schadel-, Unterkiefer-, Wirbel- 

saulen- (und Brust-) und Becken- sowie Schulterzerstorung 

auf und konnte relativ vollstandig geborgen werden, es fand 

sich zum Hof hin vor dem Gebaude nordlich des Rundhau- 

ses, stammt aus nachmittelalterlicher Zeit und lasst sich 

wohl am ehesten als Notschlachtung unter Aufgabe des 

Fleischertrages deuten, besonders da Zerlege- und Verarbei- 

tungsspuren vollig fehlen und bis auf die Schadelzertriim- 

merung die iibrigen Zerstdrungen offensichtlich durch die 

geringe Widerstandsfahigkeit der Knochen ermbglicht wur

den und im Sediment geschahen.

Die Vieh- und Jagdwirtschaft

Wie die vorangegangenen Kapitel gezeigt haben, war die 

mittelalterliche Vieh- und Jagdwirtschaft sehr stark von den 

Naturgegebenheiten abhangig, besonders natiirlich die 

Viehwirtschaft.

Die Viehwirtschaft wurde dabei bestimmend gepragt von 

Klima und Vegetation (aber auch der vorliegenden Fauna, 

von Raubwild bis zu Krankheitserregernl), denen fur eine 

erfolgreiche Viehzucht durch Wahl und Forderung entspre- 

chender Viehrassen entsprochen werden musste, wobei auch 

der Zucht durch Weidemoglichkeiten wahrend der Vegeta- 

tionsperiode und Winterungsdauer mit ihren notwendigen

Geweihzerlegung

schematisiert

Reh 

schematisiert
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Futtervorraten ein eng umgrenzter Rahmen gezogen war. 

Die Futtervorrate waren von den Lagermdglichkeiten, Ge- 

bauden, Feldmieten usw. abhangig. Aber auch wahrend 

eventueller kriegerischer Stbrungen des Betriebes kam Um- 

fang und Bewirtschaftung der Futtervorrate eminente Be- 

deutung zu. Ob Winterung oder kriegerische Stoning der 

Viehzucht, die Viehzucht benbtigte in beiden Fallen ange- 

messene Unterbringungsmbglichkeiten zuallermindest fur 

die unabdingbaren Teile des Viehbestandes, den Zucht- 

stamm, als Kern der Viehwirtschaft. Futterverknappungen 

musste im Notfall durch entsprechende Ausdiinnung der 

Bestande nachgekommen werden, um den Zuchtkern zu ret- 

ten, was naturlich Auswirkungen auf das durchschnittliche 

Schlachtalter hatte. Das Schlachtalter wurde aber auch von 

den Zielsetzungen deutlich mitbestimmt, z. B. die Auswei- 

tung des Zuchtbetriebs in Faunenphase II wohl unter dem 

Einfluss des 12. Jahrhunderts bzw. der Ruckgang des Zucht- 

betriebes nach Faunenphase III, also nach dem Ende des 

13. Jahrhunderts. Die Winterung des Viehs und seine Nut- 

zung wahrend dieser Zeit wurde auch ganz vital von der 

Qualitat der Unterbringungsmbglichkeiten des Viehs ge- 

pragt, so kann eine Ferkelzeit im Herbst nur nutzen und be- 

treiben, wer im Winter iiber entsprechende Stallungen ver- 

fiigt, doch auch Gesundheit und damit Nutzbarkeit und 

Dauer und damit wiederum Wirtschaftlichkeit werden ent- 

scheidend durch die Unterbringungsmbglichkeiten der Be

stande gepragt, denn kranke Tiere miissen friiher aufgege- 

ben werden, damit gesunde mit den freiwerdenden Futterra- 

tionen nachgezogen bzw. durchgefuttert werden kbnnen. 

Fur die Bewirtschaftung der Viehbestande war aber auch 

von entscheidender Bedeutung, dass die von geschlachteten 

Tieren gewonnenen Fleischmengen nur recht begrenzt gela- 

gert werden konnten, so dass die Schlachtungen (s. 

Schlachtzeiten usw.) auch genau auf den jeweiligen Bedarf 

ausgerichtet werden mussten, wobei dieser Bedarf auch 

durchaus gelegentlich gehobenerer Art (sog. Osterschlach- 

tung) gewesen ist. Fiir manche der Schlachtanlasse fehlt 

aber heute aus dem Knochenmaterial die Evidenz (die Juni- 

und Juli-Schlachtungen bei den Ziegen). Waren dies som- 

merliche Festlichkeiten? Der Osteologe kann dies bedauerli- 

cherweise nicht beantworten (aber vielleicht der Histori- 

ker?). Dass man, was man von der Viehzucht gewann, auch 

intensiv nutzte, liegt auf der Hand (s. Knochen als Werk- 

stoff, aber auch gewiss Milch, Wolle, Felle und Leder), doch 

ist naturgemass der osteologische Beleg dafiir recht begrenzt 

(weshalb der Osteologe hier an die Erkenntnisse der Ar- 

chaologie und der Historik verweisen muss, auf die er auch 

stets gerne zuriickgreift). Unter diesen Gesichtspunkten 

wurde auf der Frohburg, wie die vorgegangenen Kapitel zei- 

gen, selektiert tiberwintert, aufgegeben und verarbeitet (sie- 

he Zerlegung) und sicher auch intensiv iiber den Fleischer- 

trag hinaus genutzt. Dass gelegentlich Tiere, deren Nutzen 

nicht in erster Linie im Fleischertrag lag (z.B. Pferd und 

Esel), auch fiir die Versorgung mit tierischem Eiweiss ge

nutzt wurden, muss angenommen werden, auch wenn die 

Indizien dafiir im vorliegenden Knochenmaterial fehlen. 

Welche Bedeutung auf der Frohburg der Jagdwirtschaft bei- 

kam, beweisen die zahlreichen Wildreste, immerhin sind 

14% der grbsseren Sauger Wildtiere mit Fleischnutzung ge

wesen. Welche iiber die Fleischgewinnung hinausgehenden 

Gesichtspunkte dabei von Bedeutung waren, zeigen deutlich 

die Geweihartefakte, dass dariiber hinaus auch das Jagder- 

lebnis von grosser Bedeutung gewesen sein muss, beweisen 

die zahlreichen sehr wehrhaften Wildtiere. Sicherlich wurde 

die Jagd auch als gesellschaftliches Ereignis auch mit Ga- 

sten und bei Einladungen ausserhalb ausgeiibt (s. die zahl- 

reichen Baienreste, und vom Auerochs kein einziger Horn

zapfen). Es leuchtet ein, dass, wer solche Jagd betreiben 

konnte, auch entsprechende Zeit dafiir entbehren kbnnen 

musste. Daraus folgt, dass diese von notwendigen alltagli

chen Arbeiten weitgehend freigestellt gewesen sein miissen, 

was auch heisst, dass dafiir geniigend andere Menschen vor- 

handen gewesen sein miissen.

Noch ein paar Bemerkungen zum Flugwild

Es ist iiblich, dass Gefliigelreste im Knochenmaterial gering 

sind (s. Kapitel Geflugel, s. Knochenschwund). Aber Wild- 

gefliigel ist dabei stets am seltensten, hier aber ist es recht 

gut vertreten; aber wer wird bestreiten, dass Gefliigeljagd ei- 

nen hohen Anspruch an die Geschicklichkeit des Jagers 

stell t und Beizjagd ihren unbestreitlichen Reiz hat? Sicher, 

die Fauna hat bei den Gefliigelknochen einen leider viel zu 

grossen Schwund zu verzeichnen, um der Bedeutung des Ge- 

fliigels, gleichgiiltig ob Haus- oder Wildgefliigel, vbllig ge- 

recht werden zu kbnnen.

Abschliessend sei nicht vergessen, dass ausser den Selbstein- 

schleppern auch noch einige Arten, zwar gering aber doch 

vertreten sind, die - Schwund hin oder her - ihre spezifische 

Bedeutung gehabt haben miissen, z.B. Wolf, Fuchs, Luchs 

und Dachs, deren Fell ja auch seinen unbestrittenen Wert - 

auch Dekorationswert - hatte, was sicherlich auf einiges Ge- 

fliigel auch zutrifft. Dabei ist fiir den Dachs aus der Mittel- 

alter-Medizin auch seine weitreichende Bedeutung bekannt. 

Andererseits mbgen auch die Weinbergschnecken auf der 

Frohburg durchaus verzehrt worden sein.

Literaturverzeichnis

Anschutz, K.: Die Tierknochenfunde aus der Mittelalterlichen 

Siedlung Ulm-Weinhof. Diss. Miinchen 1966. - Naturwiss. En

ters. z. Vor- und Friihgesch. in Wiirtt. u. Hohenzollern 2, Stutt

gart 1966.

Boessneck, J.: Ein Beitrag zur Errechnung der Widerristhohe nach 

Metapodienmassen bei Rindern. Zeitschrift Tierziichtung u. 

Zuchtungsbiol. 68, 1956, 75-90.

von den Driesch, A.: Viehhaltung und Jagd auf der mittelalterli- 

chen Burg Schiedberg bei Sagogn in Graubiinden. Schriftenreihe 

des Ratischen Museums Chur 16, 1973.

Hanschke, G.: Die Tierknochenfunde aus der Wiistung Wiilfingen. 

II. Die Wiederkauer. Diss. Miinchen 1970.

Hartl, M.: Die Tierknochenfunde aus der Wiistung Wiilfingen. I. 

Die Nichtwiederkauer. Diss. Miinchen 1971.

Klumpp, G.: Die Tierknochenfunde aus der mittelalterlichen Burg- 

ruine Niederrealta, Gemeinde Cazis/Graubiinden. Diss. Miin

chen 1967. - Schriftenreihe des Ratischen Museums Chur 3, 

1967.

Kiienzi, W.: Tierreste aus Grabungen des Historischen Museums 

Bern 1935-1938. Mitt. d. Nat.-forsch. Ges. Bern 1940, 78-88, 

Bern 1941.

Kiihnhold, B.: Die Tierknochenfunde aus Unterregenbach, einer 

mittelalterlichen Siedlung Wiirttembergs. Diss. Miinchen 1971.

Kiipper, W.: Die Tierknochenfunde von der Burg Schiedberg bei 

Sagogn in Graubiinden. II. Die kleinen Wiederkauer, die Wildtie

re und das Gefliigel. Diss. Miinchen 1972.

176



Markert, D.: Bericht uber die archaozoologischen Untersuchungen 

der Tierreste von der Frohburg. In: Archaologie des Kantons So

lothurn, 2, 1981, 39-63.

Mittelhammer, R.: Die Tierknochenfunde von der Burg Alt-Schel- 

lenberg, Furstentum Liechtenstein. Diss. Miinchen 1982.

Poulain-Josien, Th.: Fosses et puits de Gensac-sur-Garonne (Haute 

Garonne). Etude de la Faune. Pallas 16, 1969, 171-183.

Scholz, E.: Die Tierknochenfunde von der Burg Schiedberg bei Sa- 

gogn in Graubiinden. I. Die Haustiere mit Ausnahme der kleinen 

Wiederkauer und des Gefliigels. Diss. Miinchen 1972.

Stampfli, H.R.: Die Tierknochenfunde der Burg Grenchen. JSolG 

35, 1962, 160-178.

Stampfli, H.R.: Osteo-archaologische Untersuchung des Tierkno- 

chenmaterials der spatneolithischen Ufersiedlung Auvernier La 

Saunerie. Solothurn 1976.

Teichert, M.: Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der 

Widerristhohe bei vor- und friihgeschichtlichen Schweinen. EAZ 

Etnogr.-Archaol. Zs. 10, 1969,517-525.

In der Originaldokumentation liber die Bearbeitung des 

Tierknochenmaterials befmden sich die tabellarischen Dar- 

stellungen der statistischen Auswertung.

177


