
Buchbesprechungen

Religion und Kult in ur- und friihgeschichtlicher Zeit. 

XIII. Tagung der Fachgruppe Ur- und Friihgeschichte 

vom 4. bis 6. November 1985 in Halle (Saale). Im Auf- 

trag der Historiker-Gesellschaft der DDR herausgegeben 

von F. Schlette und D. Kaufmann. Akademie-Verlag 

Berlin 1989. 304 S., zahlreiche Abbildungen und Tafeln, 

DM 32-

Tagungen zu religionshistorischen Fragestellungen sind 

in der prahistorischen Archaologie bislang noch ver- 

gleichsweise selten organisiert worden. Ausnahmen bil- 

den das Valcamonica Symposium 1972, das Reinhau- 

sener (H. Jankuhn [Hrsg.], Vorgeschichtliche Heiligtii- 

mer und Opferplatze [1970]) und das Miinsteraner Opfer- 

colloquium (in: Friihmittelalterl. Stud. 18, 1984). 1985 

haben sich in Halle zum ersten Mai Prahistoriker der DDR 

dem Tagungsthema ,,Religion und Kult“ zugewandt. Der 

nun knapp fiinf Jahre spater erschienene Sammelband 

mit den Konferenzbeitragen, die nur teilweise auf den 

neueren Literaturstand gebracht wurden, verdient aber 

nicht allein des Seltenheitswertes wegen Beachtung. Er 

tragt auch den zunehmend starker in den Blickwinkel 

der Forschung riickenden Beobachtungen Rechnung, 

dafi vieles, was einmal als Siedlungsabfall, Verwahrfund 

oder blofier Verlust gedeutet wurde, eher Opferriickstand 

oder bewufite Veraufierung war. Die Interpretation die- 

ser Erscheinungen bedarf zugleich der engen Zusammen- 

arbeit und Auseinandersetzung mit den entsprechenden 

,,Nachbarwissenschaften“, wie der Ethnologie, der Reli- 

gionswissenschaft und den anderen Altertumswissen- 

schaften.

Wahrend in Reinhausen C. Colpe und in Munster B. Gla- 

digow, uber das Opfer aus religionsgeschichtlicher Sicht 

sprachen, machten in Halle Ethnologen und Philosophen 

den Versuch einer theoretischen Einfiihrung. G. Guhrs 

,,Bemerkungen zu Kult und Religion in ur- und fruhge

schichtlicher Zeit von seiten der Ethnologie“ gibt einen 

knappen Einblick in die Anfange der ethnologischen und 

religionsgeschichtlichen Begriffsbildung, die mit den Na- 

men Tylor, Frazer, Marett, Lang u.a. verbunden ist. Die 

einst zu Phasenmodellen zusammengeschweifiten Kon- 

zeptionen des Fetischismus, Totemismus, des Animis- 

mus, Praanimismus, Dynamismus etc. werden angespro- 

chen, z.T. erlautert, und von ihnen iiberraschenderweise 

behauptet: „Keine dieser Formen ist iiberholt“ (S. 35). 

Nur ihre Abfolge sei bisher unzureichend erkannt wor

den, was sich andere, wenn man sie in Zusammenhang 

mit der Abfolge „6konomisch-sozialer Entwicklungsstu- 

fen“ sehe. Dieses Urteil beruht jedoch nicht auf einer Uber- 

priifung des Inhaltes der genannten Begriffe, denen man 

heute in Wirklichkeit sehr skeptisch gegeniibersteht (vgl. 

z.B. K.-H. Kohl, Abwehr und Verlangen [1987] 89 ff.). 

Die meisten sind nur noch unter forschungsgeschichtli- 

chen Gesichtspunkten von Interesse. Dies ist wichtig 

festzuhalten, weil viele dieser Konzeptionen in der ar

chaologischen Forschungsliteratur noch haufig verwen- 

det werden. Gliicklicherweise bietet jetzt das in Tubin

gen herausgegebene „Handbuch religionswissenschaftli- 

cher Begriffe“ (Bd. 1 [1988]) die Mbglichkeit, einen 

raschen Uberblick liber die neuere Forschung zu gewin- 

nen, von der man Gebrauch machen sollte.

Der Beitrag von J. Briiggemann ,,Epistemologische Dis- 

kussion in der Religions- und Mythenforschung der bur

gerlichen Kultur- und Sozialanthropologie“ lafit — an- 

ders als die iibrigen Beitrage — wenigstens erahnen, dafi 

im Westen gewisse Forschungen zum Thema stattfinden. 

Ethnologen und Soziologen wie Balandier, Durkheim, 

Eliade, Feyerabend, Habermas, Levi-Strauss, Malinowski, 

Mauss oder Winch wird jedoch — praktisch ohne jegliche 

Diskussion — „eine aus dem Methodenpluralismus er- 

wachsende theoretische Hilflosigkeit“ (S. 39) beschei- 

nigt, wenn auch konzediert wird, dafi es „methodologi- 

sche Uberlegungen“ gebe, ,,denen weiterzufolgen es loh- 

nen wiirde“. Schon das grofisprecherische Urteil, insbe- 

sondere aber die Begriindung (,,Methodenpluralismus“), 

fallt als Zeugnis von Ignoranz und Provinzialitat auf den 

Autor zuriick. Dafi Forscher wie z. B. Bourdieu, Devereux, 

Dodds, Godelier, Meillassoux, Radcliff-Brown oder Sah- 

lins nicht unter das Verdikt der theoretischen Hilflosig- 

keit fallen, diirfte einzig daran liegen, dafi der Autor ihre 

Bucher nicht kennt.

Der von F. Schlette und S. Kirschke verfafite programma- 

tische Einfiihrungsaufsatz beschreibt das ,,religiose Be- 

wufitsein als phantastische Widerspiegelung der Wirklich

keit" (S. 13), urspriinglich angetrieben von der angebli- 

chen Ohnmacht des friihen Jagers gegeniiber der Natur. 

Diese sich durch viele Beitrage ziehende Auffassung er- 

weist der auf die spaten Arbeiten von F. Engels zuriick- 

gehenden Abbildlehre ihre Referenz. Sie behauptet, der 

Gedanke sei Abbild der Sache und leugnet jeden subjek- 

tiven Uberschufi im Gedanken, dem sich die Dinge erst 

erschliefien. Die Welt wird als Wahrheit und die Religion 

als illusionarer Schein zugleich denunziert. So entgeht 

den Autoren die Vielfalt der Funktionen religibser Kon

zeptionen, dafi Religion z. B. auch ein Gegenbild zur 

Wirklichkeit und somit Kritik an ihr sein kann. Auf die 

Frage, was wir in den religibsen Abbildern (wenn man 

einmal die archaologischen Reste hierzu zahlen kann) 

sehen, erhalten wir in den versammelten Beitragen (fast) 

immer die gleiche Antwort: den Stand der Produktiv- 

kraftentwickiung. So ist es nicht verwunderlich, dafi die 

Beitrage unter chronologischen Gesichtspunkten ange- 

ordnet sind und vom Palaolithikum bis zum Beginn der 

romischen Kaiserzeit reichen. Der zeitliche Rahmen 

wird im Vorwort (S. 8) als Begrenzung beschrieben — in 

Wirklichkeit ist er immens grofi — und soli die Thematik 

der ,,Weltreligionen“ ausklammern, die freilich erst sehr 

spat fiir das Gebiet der DDR relevant wird. Das Thema 

Bestattungswesen ist ebenfalls ausgeklammert worden, 

da es Gegenstand einer gesonderten Konferenz werden 

sollte (S. 8). Ausnahmen machen die Uberlegungen von 

E. Hoffmann zu den ,,Anfangen des Brandritus", in de

nen, altere Forschungen aufgreifend, die Angst vor der 

Wiederkehr des Toten als Motiv fiir die Leichenverbren- 

nung genannt wird und eine knappe Ubersicht von J. 

Hr ala zu den bekanntermafien vielfaltigen Varianten im 

Bestattungswesen der Knovizer Kultur.

Ordnet man die archaologischen Beitrage nach Themen- 

bereichen, so stehen besonders Opferplatze und kiinst- 

lerische Erzeugnisse im Mittelpunkt des Interesses. Es 

sind also jene Fundkomplexe reprasentiert, die aufgrund 

ihrer ungewbhnlichen Erscheinung keine ,,profane" Er- 

klarung plausibel erscheinen lassen und somit den Ge

danken an einen religibsen Hintergrund nahelegen. Weit- 

gehend ausgeklammert sind daher eine Reihe von archao

logischen Fundgruppen, in denen sich die sorgfaltig zer-
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gliederten Bereiche moglicherweise mischen. Spuren 

ritueller Aktivitaten wiirden sich bei einer auf Regelhaf- 

tigkeit und Musterbildung orientierten Suche zahlreich 

erschliefien lassen. Eine gewisse Berechtigung besitzt die 

Hervorhebung der Opferplatze, weil in den antiken Ge- 

sellschaften der mediterranen Koine und vielen soge- 

nannten subrezenten Stammesgesellschaften das Opfer 

den Kern religioser Praxis bildet. Daher hat man im Ge- 

gensatz zu Offenbarungs- auch von Opferreligionen ge- 

sprochen. An Ordnungsversuchen des Opfers, einer 

Typik seines Verlaufs, der Bestimmung verschiedener 

Zwecke, der Diskussion seines Ursprungs und seiner 

Funktion fiir die Opfergemeinschaft sowie an der Kritik 

am Opfer, hat es seit der Antike nicht gemangelt. Die Trag- 

weite des Themas geht dabei weit uber die Beschaftigung 

mit der Antike hinaus. Vielleicht kann man stellvertre- 

tend fiir die Bedeutung dieser Frage die Bucher von R. 

Girard (Das Heilige.und die Gewalt [frz. 1972; dt. 1987]) 

und W. Burkert (Homo Necans [1972]) nennen und zur 

Orientierung auf einige neuere Kongrefiberichte (Early 

Greek Cult Practice. Symposium Athen 1986 [1988]; 

Gifts to the Gods. Symposium Uppsala 1985 [1987]; Le 

sacrifice dans 1’antiquite. Entretiens sur 1’antiquite classi- 

que 27 [1981]) hinweisen. Fiir die prahistorische Archao- 

logie sind diese Arbeiten sowohl fiir die Identifizierung 

eines Gegenstandes als Opfer als auch fiir die Deutung 

von Opferfunden wichtige Orientierungsmarken.

DaB eine Beschaftigung in diese Richtung auf der Hal- 

lenser Tagung nicht stattgefunden hat, womit mancher 

Mangel verbunden ist, mag in der theoretischen Pramisse 

begriindet liegen. Die Berichte vermitteln dennoch ein er- 

staunlich vielfaltiges und materialreiches Bild, viele Funde 

und Befunde waren zwar schon langer bekannt, aber 

durch ihre Zusammenstellung lassen sich immer wieder 

Querverbindungen herstellen: ein Bemiihen, das man al- 

lerdings selbst leisten mufi. F. Horsts knappe Ubersicht 

uber die ,,bronzezeitlichen Kultplatze im Nordischen 

Kulturbereich" zeigt die zweifellos noch grofien Liicken 

unseres Wissens auf; zugleich wird jedoch deutlich, wie 

durch langjahrige Forschungen, nicht zuletzt des Autors 

selbst, eine Reihe von Quellen — etwa die keramischen 

Depotfunde — fiir die Religionsarchaologie erschlossen 

werden konnte. Auch die Zusammenstellung der Jung- 

bronze- und friiheisenzeitlichen Kultfeuerplatze im Nor

den der DDR“ durch S. Heidelk-Schacht, die nun an 30 

Platzen belegt sind, ist fiir die Vermehrung des Fund- 

stoffs ein eindriickliches Beispiel. Freilich sind diese 

Platze im Grunde noch ungedeutet, und die Funktion 

der „Feuergruben“ noch unklar.

Neuere Forschungen zu bestimmten Opferplatzen lassen 

sehr verschiedene Erscheinungen erkennen, deren Zu- 

sammenhang jedoch einmal bei systematischer Betrach- 

tung und einer breiteren Materialbasis besser zu erken

nen sein wird. So berichtet H.-J. Vogt iiber den jung- 

bronzezeitlichen Opferplatz von Zauschwitz, wo eine 

Kette von 51 Gruben das Areal in eine Nord- und eine 

Siidhalfte gliedert. Im unteren Bereich der Gruben-lagen 

Kiesel, dariiber fanden sich Knochenpfrieme, Ringe, Na- 

deln, einmal ein Antennengriffmesser, Gefafireste und 

vereinzelt Menschenreste (besonders Extremitatenkno- 

chen) sowie u.a. auch Hirschknochen. Die Aufarbeitung 

dieses durch zahlreiche Vorberichte bekannten Fund- 

platzes scheint erst am Beginn zu stehen, so dafi wir auf 

die Detailergebnisse gespannt sein durfen. S. Griesa be

richtet iiber ,,friiheisenzeitliche Kultplatze1'. Nach einer 

knappen Aufzahlung allseits bekannter Fundplatze wie 

Byciskala-Hbhle, Kyffhauser u.a. stehen die Opfer- 

schachte von Lossow im Mittelpunkt der Darstellung. 

Innerhalb einer Wallanlage wurden bislang iiber sechzig 

Opferschachte, in denen sich neben Menschenknochen 

auch Uberreste von Tieren (Pferd, Rind, Schaf, Hund) 

fanden, lokalisiert. Anhand der in den bislang ergrabenen 

Schachten gefundenen Keramik werden diese Opferungen 

in die Stufen Gbritz I und II datiert. Unklar bleibt das 

Verhaltnis zur vorausgegangenen jiingerbronzezeitlichen 

Besiedlung (?) dieses Platzes. Es liegt nahe, diesen aufier- 

gewohnlichen Platz mit den keltischen temene (Viereck- 

schanzen) und den puits funeraire zu vergleichen, ohne 

dafi damit etwas iiber die genetischen Verbindungen ge- 

sagt sei. Ein wichtiges Verbindungsglied ist aber sicher 

die hallstattzeitliche Anlage von Aiterhofen (R. Christ- 

lein, S. Stork, Jahresber. Bayer. Bodendenkmalpfl. 21, 

1980, 43 ff.), die ebenfalls iiber einer jungurnenfelder- 

zeitlichen Siedlung errichtet wurde und von den Aus- 

grabern bereits als hallstattzeitlicher Vorganger der Vier- 

eckschanze gedeutet wurde.

T. Makiewicz Sammlung der ,,Tieropfer und Opferplatze 

der vorrbmischen Eisenzeit in Polen" ist eine in Gottin

gen entstandene Stipendiatenarbeit der Humboldt-Stif- 

tung und in erweiterter Form andernorts (Prahist. Zeit- 

schr. 63, 1988, 81 ff.) erschienen. Es handelt sich um 

eine sehr stoffreiche Zusammenstellung der einschlagi- 

gen Funde und Fundplatze, die viele Fragestellungen des 

,,Reinhausener Opfercolloquiums" aufgreift und am 

polnischen Material diskutiert. Jeder der an der Thema- 

tik interessiert ist, wird beide Beitrage mit Gewinn ver- 

wenden konnen. Allgemeine und methodische Uberle- 

gungen zur Religionsarchaologie am Beispiel der Lausit- 

zer Kultur, von B. Gediga beigesteuert, erganzen die ge- 

nannten Beitrage zur friihen Eisenzeit (etwas ausfiihrli- 

cher in: M.L. Stig-S^rensen u. R. Thomas [Hrsg.], The 

Bronze Age — Iron Age Transition in Europe [1989] 

430 ff.).

Dafi mit Opfern nicht an topographisch exponierten 

Stellen und in abgesonderten Arealen allein zu rechnen 

ist, zeigen die Ausfiihrungen A. Leubes zu ,,Kultischen 

Handlungen" in „Siedlungen der romischen Kaiserzeit 

im Gebiet zwischen Elbe und Oder", fiir die der Befund 

der vom 2.-5. Jahrhundert belegten Siedlung von Herz- 

sprung exemplarisch herangezogen wird. Besonders be- 

merkenswert ist der Fund eines Hundeskeletts im Eck- 

pfosten eines Grubenhauses. Leube kennt ca. 50 ver- 

gleichbare Befunde im Oder-Spree-Gebiet, die Erschei- 

nung ist aber im gesamten nbrdlichen Mitteleuropa wohl- 

bekannt (O. Harck, Friihmittelalterl. Stud. 18, 1984, 

108f.; P. Wagner, Fornvannen 79, 1984,231). Auffallend 

haufig finden sich Hunde in Hauseingangen und an der 

Wand, unter Feuer- und Herdstellen, in Pfostengruben 

fiir besonders wichtige (statisch tragende) Pfosten, in der 

Hausmitte und im Zusammenhang mit technischen An- 

lagen niedergelegt. Neben den Hinweisen auf weitere 

Tieropfer, aber auch Schmuck- und Gerateniederlegun- 

gen in den Siedlungen dieses Raumes sind die Keramik- 

depots hervorzuheben. In den niedergelegten Gefafien 

fanden sich teilweise noch Getreidereste und Knochen, 

offensichtlich handelte es sich um Speiseopfer (auf den
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Begriff ,,Keramikopferung“ sollte man deshalb verzich- 

ten). Haufig anzutreffen 1st die Deponierung der Gefafie 

mit der Miindung nach unten. Leubes Blick auf die my- 

thologische Bedeutung des Hundes sowohl in der medi- 

terranen Welt als auch der spateren germanischen Uber- 

lieferung, tragt der Tatsache Rechnung, daft es sich um 

ein begrenztes Phanomen einerseits handelt, andererseits 

die altweltlichen Beziige offenkundig sind. Man mag 

hinzufiigen diirfen, dafi in Griechenland Hunde als die 

bevorzugten Opfertiere fur Hekate, der Gbttin der Tore 

und der Dreiwege gelten. Hier liegt es nahe, einen Zu- 

sammenhang mit den speziellen Lokalitaten der Hunde- 

opferung zu sehen. Hekate gehbrt im iibrigen der glei- 

chen chtonischen Sphare an, der vermutlich die mit der 

Miindung nach unten aufgestellten Gefafie (vgl. P. Astrom, 

Journal. Prehist. Religion 1, 1987, 1 ff.) zugedacht wa- 

ren. Es mag sein, dafi im Bezug auf chtonische Gotthei- 

ten ein verbindendes Element zwischen dem gehauften 

Auftreten von Hundeopfern und von Keramikdepots an- 

gegeben ist. Mehr als eine mogliche Interpretationsrich- 

tung soli damit allerdings nicht angedeutet sein. Dafi die 

Siedlungen eine noch viel zu wenig beachtete Quelle zur 

Erschliefiung prahistorischer Religionsiibungen ist, bele- 

gen auch die Bemerkungen von R. Laser zu ,,spatkaiser- 

zeitlichen Siedlungen Westthiiringens". Laser fand bei 

seinen Ausgrabungen in Muhlberg eine grbfiere Zahl in- 

tentionell fragmentierter Schmucksachen, Gerate und 

Trachtbestandteile z.T. aus Silber sowie kleinteiligem 

Terra Sigillatabruch, der sich nicht funktionsbedingt 

erklaren lafit. Hier — wie auch in Herzsprung — scheint 

ein zweites Moment von ,,Kultplatzen“ greifbar zu sein. 

Es sind nicht allein von der Siedlung abgesonderte Platze 

aufgesucht worden, sondern in der Siedlung selbst hat 

es rituelle Aktivitaten, Opferungen (man denke an die 

Bauopfer) Oder Feste, die immer auch rituellen Charak- 

ter besitzen, gegeben. Wie sie sich im Fundgut, insbeson- 

dere in den ,,Siedlungsgruben“ identifizieren lassen, wer- 

den kiinftige Forschungen zeigen miissen.

Als etwas Eigenes miissen wohl die neolithischen ,,Ron- 

dellanlagen“ betrachtet werden. E. Schrdter fafit die 

Ausgrabungen der ,,Schalkenburg“ bei Quenstedt zu- 

sammen. Dabei entscheidet er sich aufgrund zahlreicher 

Streuscherben fiir die Datierung dieses mitteleuropai- 

schen Woodhenge in die Stichbandkeramik. Es mufi 

wohl vorlaufig offen bleiben, ob nicht auch eine Datie

rung in ein ,,frillies Baalberge" (H. Behrens, Arch. Korrbl. 

14, 1984, 260) in Frage kame.

Grofiere Ubersichten uber verschiedene Erscheinungsfor- 

men neolithischer Opfer bieten zwei Beitrage. V. Pod- 

borsky behandelt die ,,neolithischen Kultsitten der Be- 

volkerung im mahrischen Gebiet" und legt dabei beson- 

deres Gewicht auf eine Typengliederung der anthropo- 

morphen Plastik. D. Kaufmanns Darstellung der',,kulti- 

schen Aufierungen im Friihneolithikum des Elbe-Saale- 

Gebietes" ist im ersten Teil eine umfangreiche Bestands- 

aufnahme des derzeit bekannten Materials (Bilddarstel- 

lungen, Bestattungen, Opferfunde etc.). Im zweiten Teil 

versucht der Autor die in den Funden belegten Erschei- 

nungsformen der Opfer zu strukturieren. So unterschei- 

det er zwischen ,,Menschenopfern in toto", ,,Stiickelbe- 

stattungen oder dem zerstiickelten Opfer" und dem 

„pars pro toto Opfer (Schadelopfer, Handopfer)" sowie 

,,kultischem Kannibalismus". Diese Unterscheidungen 

sind zur Ordnung des Fundmaterials bestimmt nicht un- 

wichtig, als Klassifikationsprinzipien der Wirklichkeit 

aber unter den gegebenen Uberschriften sinnlos, als ob 

ein sogenanntes Schadelopfer nicht ein Menschenopfer 

im Ganzen ware. Wichtig ist hingegen die Erwagung, ob 

nicht die zahlreichen intentionellen Beschadigungen der 

Idole des Friihneolithikums — besonders der Vinifa-Kul- 

tur — (vgl. O. Hockmann, Alba Regia 12, 1972, 190), 

das Abschlagen von Extremitaten und Kopf mit den vie- 

len offensichtlich bewufit zerstiickelten Teilbestattun- 

gen von Skelettresten in Verbindung gebracht werden 

kann. Dies ist eine sehr wesentliche Beobachtung, die 

ein unerwartetes Licht auf die Idolplastik wirft und dazu 

einladt, die Skelettreste und die Fragmente der Idol

plastik praziser zu korrelieren. Zugleich schlagt dieser 

Beitrag eine Briicke zwischen der Opfer- und Opferplatz- 

problematik zu dem Bereich bildlicher Darstellung. .

Drei Beispiele fiir die vergleichsweise wenigen bildlichen 

Darstellungen bieten die Beitrage von B. Klima iiber 

„figiirliche Plastiken aus der palaolithischen Siedlung 

von Pavlov", von G. Bosinski iiber „Gravierungen und 

figiirliche Kunst im Palaolithikum" und von J. Nord- 

bladh iiber ,,Bronzezeitliche Felsritzungen in Schweden". 

Bosinski gibt im wesentlichen Einblick in die Bildwelt 

der bei seinen Ausgrabungen in Gonnersdorf und Ander- 

nach geborgenen Schieferplatten. In den dargestellten 

Figuren, bei den Tieren besonders Mammuts und Pferde 

(was der aus dem Knochenmaterial ablesbaren Jagdbeute 

im Lagerplatz nicht entspricht), den Frauen, vereinzelt 

aber auch Mannern und den runden Gesichtern mit gro- 

fien Augen, die als „Phantome“ bzw. als iibermensch- 

liche Wesen bezeichnet werden, sieht Bosinski die Dar

stellung des Universums in damaliger Sicht. Diese Inter

pretation scheint plausibel, aber sie ist doch nur eine 

Moglichkeit, diese Bilder zu deuten, wie insgesamt die 

Interpretation der palaolithischen Kunst — wie Bosinski 

zeigt — immer stark von zeitgenossischen Stromungen 

und Leitwissenschaften (zuletzt dem Strukturalismus) 

gepragt ist. So spricht Nordbladh in seinen Ausfuhrun- 

gen iiber die schwedischen Felsbilder in Begriffen der 

Semiotik: ,,Ob eine bestimmte identifizierte Figur bei- 

spielsweise ein Boot die Zeichenbedeutung Boot hat, ist 

nicht einmal sicher. Das Verhaltnis zwischen dem Be- 

zeichneten und dem zu Bezeichnenden kann — wie wir 

wissen — rein zufallig sein" (S. 207). Man mag dariiber 

streiten, ob eine solche Betrachtungsweise anhand des 

prahistorischen Bildmaterials erfolgversprechend ist. 

Nordbladh gibt auch bereitwillig zu, dafi die Ordnung 

des Bildmaterials mehr mit der wissenschaftlichen Phan- 

tasie des Forschers denn mit der antiken Realitat iiber- 

einstimmen kann. Immerhin ist sein Hinweis, dafi die 

Figuren nicht isoliert betrachtet werden sollten, sondern 

wir lernen miissen, den Bildaufbau und die Kombinatio- 

nen zu verstehen, sicher richtig und sollte exemplarisch 

vorgefiihrt werden. Nordbladh streicht zu Recht die Ver- 

bindungen der Felsbilder mit den Gravierungen auf den 

Flatten im Grabhiigel von Saga-Holm heraus. Eine andere 

Verbindungslinie hat K.-H. Willroth (Germania 63, 1985, 

361 ff.) aufgezeigt, indem er auf eine gewisse Uberein- 

stimmung im Typenvorrat der Felsbilder und der Hort- 

funde hinwies, wobei sich beide geographisch vonein- 

ander abzusondern scheinen. Es mag sein, dafi hier das 

eine das andere in gewisser Weise substituiert. Dieses Bei-
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spiel verdeutlicht, dafi man die Behandlung von Bildern 

mit „religidsen“ Themen mit anderen Bereichen ritueller 

Aktivitat (Opfer, Grab) verbinden kann und dabei iiber- 

raschende Einblicke in einen wohl auch ehemals als 

Zusammenhang verstandenen Vorstellungskomplex ge- 

winnt.

Die meisten Begriffe, mit denen die Archaologie im Be- 

reich der Religion operiert, stammen aus der antiken 

Welt des Mittelmeerraumes und den Beobachtungen bei 

Stammesgesellschaften. So sind die ethnologischen Bei

trage ,,Zum Ahnenkult in Afrika“ von R. Gobel und 

„Schamanismus und Medizinwesen" von W. A. Hartwig 

von der Themenstellung fur den Prahistoriker von einiger 

Bedeutung. Leider vermitteln beide Beitrage ein vollig 

ungeniigendes Bild beider Themenkomplexe. Nur zu ei- 

nem Teil liegt dies in der Nichtbeachtung der neueren, 

aber auch alteren Forschungsliteratur begriindet. So 

werden im letztgenannten Beitrag etwa freilich ,,phano- 

menologische“ Arbeiten von M. Eliade (Schamanismus 

und archaische Ekstasetechnik [dt. 1957]) Oder zwei 

von H.-P. Duerr herausgegebene Sammelbande (Sehn- 

sucht nach dem Ursprung [1983]; alcheringa [1983]) 

aber auch eine Reihe weiterer wichtiger Literatur (z.B. 

von S.M. Sirokogorov und L. Vajda) zum Thema nicht 

einmal erwahnt. Das macht sich nicht nur in der blofien 

Darstellung, sondern auch der analytischen Durchdrin- 

gung bemerkbar. An keiner Stelle der ausfiihrlich geschil- 

derten schamanistischen Praktiken wird erkennbar, wel- 

che Aufgaben fiir die soziale Gemeinschaft der Scha- 

mane eigentlich erfiillt. Auch die (freilich nicht schama- 

nistische) Vorsicht, mit der sibirische Jager die Knochen 

des erlegten Wildes — insbesondere der Baren — behan- 

deln und es vermeiden sie zu zerbrechen, da ihre Unver- 

sehrtheit fiir die Restituierung des Wildes bedeutsam ist, 

bleibt ohne Einordnung in einen umfassenderen Zu

sammenhang. Dafi diese und einige andere Aspekte der 

sibirischen Jagd aber fiir die Erhellung des antiken 

(olympischen) Opfers — und damit auch fiir das Thema 

der Tagung — wichtige Anhaltspunkte liefern, hat der 

Schweizer Volkskundler K. Meuli schon vor uber 40 Jah- 

ren in einer grofien Abhandlung dargelegt. (in: Phyllobo- 

lia, Festschr. P. v. d. Muehll [1946] 185 ff.).

Eine plastische Vorstellung von einem (den attischen 

Buphonien nicht unahnlichen) Opferzeremonial vermit- 

telt der von L. Icke-Schwalbe erlauterte Ablauf eines in

dischen Pferdeopfers. Gobels Abhandlung des Ahnen- 

kultes in Afrika referiert im Wesentlichen die Arbeit 

des „afrikanischen“ Religionswissenschaftlers J.S. Mbiti, 

so dafi Rez. sich mit Mbiti eher denn mit Gobel aus- 

einanderzusetzen hatte. Es wird jedoch andeutungs- 

weise sichtbar, wie sich der soziale Kosmos der Leben- 

den mit dem der Toten verschrankt, sich Verpflichtungs- 

verhaltnisse auch auf die Toten beziehen. K. Peschels 

Abhandlung „zur kultischen Devotion innerhalb der 

keltischen Kriegergemeinschaft“ fiihrt dies am Beispiel 

des durch antike Quellen auch literarisch belegten kel

tischen Gefolgschaftswesens in differenzierter Weise 

vor. Dabei ist es ein besonderer Gliicksfall, dafi die 

Quellen — wenigstens andeutungsweise — etwas von den 

Glaubensvorstellungen berichten, die hinter der Toten- 

folge im Grabe oder der symposialen Ausstattung des 

Hochdorfer ,,Fiirsten“grabes gestanden haben mogen.

Wie wichtig fiir die prahistorische Archaologie der Kon- 

takt mit den Ergebnissen der Ethnologic ist, zeigt der 

Beitrag von H. Ullrich, der den ,,Kannibalismus im Pa- 

laolithikum“ untersucht. Vielleicht sollte man genauer 

von Anthropophagie sprechen, denn Kannibalismus geht 

auf ein historisches Mifiverstandnis gegeniiber den Kari- 

ben im 15. Jahrhundert zuriick. Ullrich betont, dafi es 

„nur ganz wenige zuverlassige Berichte uber Kannibalis

mus im ethnographischen Bereich“ gibt, aber deutet lei

der nicht an, um welche es sich hier handeln kbnnte. 

Tatsachlich ist dies von entscheidender Bedeutung fiir 

die Prahistoriker. Die Vorstellung von unseren „anthro- 

pophagen“ Vorfahren hat sich namlich aus den ethno

graphischen Berichten gebildet und verfestigt. Der erste 

dieser Berichte ist die Erzahlung des Odysseus, einer der 

wichtigen ,,neueren“ der von Amerigo Vespucci, der be- 

kannteste vielleicht von Hans Staden. Was aber ist, wenn 

die Berichte liber Anthropophagie nicht auf eigener An- 

schauung, ethnographischer Beobachtung, sondern nur 

auf Berichten von Gewahrsleuten beruhen, wie dies W. 

Arens in seinem Buch ,,Man eating myth“ (1979), das 

selbst eine heftige Meinungskontroverse provoziert hat, 

dargelegt hat? Wenn aber sich das Thema Anthropopha

gie als ethnographisches Phantom herausstellt (vgl. M. 

Frank, in: H.-P. Duerr, Authentizitat und Betrug in der 

Ethnologic [1987] 199ff.;H. Peter-Rbcher, Magister-Ar- 

beit FU Berlin [1990]), dann entfallt auch die Grundlage 

fiir die ,,Zeugnisse“ von „Kannibalenmahlzeiten“ in der 

Urgeschichte, die man etwa in Knochen mit artifiziel- 

len Defekten zu erkennen glaubte. Ullrich, der das pa- 

laolithische Knochenmaterial aus eigener Anschauung 

kennt, deutet wohl zurecht Schnitt- und Kratzspuren an 

Knochen als Teil des Bestattungsrituals (Ablbsung der 

Weichteile, Teilbestattungen etc.). Trotzdem bleiben fiir 

ihn zwei Kriterien fiir die ,,Kannibalismus-Diagnose“ 

relevant, eine gewaltsam gebffnete Schadelbasis und 

longitudinal aufgeschlagene Langknochen, wofiir er Kno

chen von den Fundorten Krapina, Circeo, Cioclovina 

und Mladec anfiihrt. Man fragt sich allerdings, warum 

gerade diese Praktiken am Toten nicht gleichermafien 

mit dem Bestattungsritual in Verbindung stehen kbnnen, 

und es bleibt die leise Vermutung, dafi es sich nur um die 

Verteidigung eines letzten Stuckchens einer machtvollen 

Vorstellung handelt.

In Bezug auf Ackerbaugesellschaften ist auf dieser Ta

gung verdachtig haufig von ,,Agrarkulten“ die Rede ge- 

wesen, so etwa in einem gleichnamigen Beitrag von 

I. Winkelmann. Hier wie in einer Reihe anderer Beitrage 

werden die verschiedenen Kultiibungen als ein Mittel der 

Naturbeherrschung begriffen, deren Gewalttatigkeit mit 

dem Mafi an Ohnmacht gegeniiber den Naturgewalten 

korrespondiert. In diesen Opferhandlungen habe es sich 

vornehmlich um Fruchtbarkeit gedreht, der Frau natiir- 

lich, des Bodens gleichermafien. Griesa meint z.B., ,,es 

besteht wohl kein Zweifel dariiber, dafi die grofie Anzahl 

der Menschen und Tieropfer einer Fruchtbarkeitsgottheit 

dargebracht wurde“. Es ist unabweisbar, dafi in Acker

baugesellschaften der Jahreszeitenzyklus auch ein Mafi 

der rituellen Aktivitat ist und dafi eine der wichtigsten 

Sorgen Ernte u.a. war. Dem Rez. scheint aber, dafi man 

die gewonnenen Befunde, z.B. die Opferschachte nicht 

nur in einer Richtung diskutieren darf. Man mag als 

Beispiel dafiir das von Livius geschilderte (Selbst)opfer 

des Marcus Curtius heranziehen, um zu sehen, dafi eine
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Krise im Zusammenleben der Menschen, fur die der Spalt 

auf dem Forum offenbar steht, jenes Menschenopfer er- 

zwingt. Werfreilich der Illusion der Widerspiegelungslehre 

erliegt, der sieht nicht, dafi Opfer und andere Praktiken 

nicht allein der Beeinflussung der Natur dienen, sondern 

Ausdruck des aufiersten Versuches sind, den sozialen Zu- 

sammenhalt zu sichern — Seufzer der bedrangten Kreatur. 

Als „besonderer Typ eines kulturspezifischen Deutungs- 

und Symbolzusammenhangs" (Gladigow) sind religiose 

Vorstellungen und rituelle Praxis nicht nur Einwirkung 

auf die Natur, sondern eben auch Ordnungsversuche der 

Gesellschaft.

Die Tagungspublikation bietet einige interessante Anre- 

gungen, ist insgesamt aber eine weitgehend beliebige Zu- 

sammenstellung verschiedener Einzelphanomene religid- 

ser Praktiken, die nicht als Kompendium mifiverstanden 

werden sollte. Eine gewisse erkenntnistheoretische 

Naivitat, der Giaube von der Sache sozusagen kleine 

Photographien in der Hand zu halten, hat verhindert, 

ein wenig Licht auf das Thema ,,Religion und Kult in 

vor und friihgeschichtlicher Zeit“ zu werfen.

Svend Hansen, M.A.

Seminar fur Ur- und Friihgeschichte

Altensteinstrafie 15

D-1000 Berlin 33

Arae FlaviaelV: Margot Klee, die Thermen auf dem Niko- 

lausfeld; Mostefa Kokabi, Viehhaltung und Jagd im rbmi- 

schen Rottweil (mit Beitragen von M. Klee und J. Wahl); 

Elisabeth Nuber, Die antiken Miinzen aus Rottweil (mit ei- 

nem Beitrag von Ch. J. Raub). Forschungen und Berichte 

zur Vor- und Friihgeschichte in Baden-Wiirttemberg 

Band 28 (Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1988) 380 S., 

DM 96,-

Mit diesem umfanglichen Werk haben wir den vierten 

Band einer Publikationsreihe vor uns zu Themen, die 

sich im weitesten Sinn mit der Geschichte, Wirtschaft- 

und Sozialstruktur einer der grbfiten und bedeutendsten, 

bei Rottweil gelegenen Rbmerstadte Baden-Wiirttem- 

bergs, der Arae Flaviae, auseinandersetzen. Als Archao- 

zoologin mochte ich mich allerdings ausschliefilich der 

Besprechung des 128 Seiten starken Beitrages von Mo

stefa Kokabi ,,Viehhaltung und Jagd im rbmischen Rott

weil" widmen.

Bereits 1982 legte Kokabi eine umfassende Bearbeitung 

der Knochenfunde aus dem zivilen Siedlungsareal der 

Arae Flaviae vor1. Bei dem hier dokumentierten Material 

handelt es sich nun um Tierknochen aus dem militarise!! 

genutzten Teil, genauer gesagt dem Nordvicus der rbmi

schen Stadt. 3,5% der Knochenfunde stammen aus der 

altesten, in den friihen siebziger Jahren errichteten und 

bereits um 80 wieder aufgelassenen Bebauung. Zu einer 

spateren Besiedlungsphase, in welcher im bstlichen Be- 

reich des 3,9 ha grofien Gelandes Bauten aus Holz errich- 

tet wurden, gehbren weitere 10,8% der Funde. Schon zu 

Beginn des 2. Jahrhunderts wurden die Holz- durch Stein- 

bauten ersetzt, die man dann bis in das friihe 3. Jahrhun- 

dert nutzte. Aus dieser Steinbauphase liegen 2 288 Kno- 

chenreste (31,1% des Materials) vor. Damit ergibt sich 

eine Menge von 3 343 Knochen aus gesicherten Fund- 

zusammenhangen. Der Hauptanteil ist nicht naher da- 

tierbares Material: ,,rbmische“ Funde (20,9%) und Streu- 

funde (33,7%). Gesondert behandelt werden Tierreste 

aus Brunnenfiillungen, insgesamt Knochen von sieben 

Individuen (Tab. 8). Deren Datierung in Bezug auf die 

Schlacht- und Speiseabfalle aus dem Kastell bleibt unklar. 

Von ins gesamt 7 361 Wirbeltierresten (ohne den Men

schen sind 1,5% taxonomisch unbestimmt — ein bemer- 

kenswert niedriger Prozentsatz. Anhand der Fundanzahl 

und des Gesamtgewichtes der Knochen errechnet sich ein 

Durchschnittswert pro Fragment von 45 Gramm. Ver- 

glichen mit Durchschnittsgewichten von Knochenfun- 

den aus anderen rbmischen Materialien, z.B. aus der Pa- 

lastvilla in Bad Kreuznach2 oder der Ansiedlung bei 

Pfaffenhofen3 ist dieser Wert relativ hoch. Er spricht

1 M. Kokabi, Arae Flaviae II. Viehhaltung und Jagd im rbmi

schen Rottweil. Forschungen und Berichte zur Vor- und Friih- 

geschichte in Baden-Wiirttemberg Band 13 (Stuttgart 1982).

2 13,4 Gramm pro Fundstiick. F. Johansson, Zoologische und 

kulturgeschichtliche Untersuchungen an den Tierresten aus der 

rbmischen Palastvilla in Bad Kreuznach. Schriften aus der Ar- 

chaologisch-Zoologischen Arbeitsgruppe Schleswig — Kiel Heft 11 

(Kiel 1987).

3 17,9 Gramm pro Fundstiick. G. von Houwald, Rbmische 

Tierknochenfunde aus Pfaffenhofen am Inn, Ldkrs. Rosenheim, 

und aus Wehringen, Ldkrs. Schwabmunchen. Dissertation Miin- 

chen 1971.
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