
Goldene Jahrhunderte.

Die Bronzezeit Slidwestdeutschlands. ALManach 2, 

Hrsg. Archaologisches Landesmuseum Baden-Wlirt- 

temberg anlaElich der Ausstellung „Goldene Jahr

hunderte - Die Bronzezeit in Siidwestdeutschland“. 

Kommission, Konrad Theiss-Verlag, Stuttgart 1997. 

144 Seiten, 11 teils farbige Abbildungen. DM 38,-

Im Rahmen der Europaratkampagne „Europaisches 

Erbe — Die Bronzezeit, das erste goldene Zeitalter 

Europas” sind in drei deutschen Bundeslandern Aus- 

stellungen mit jeweils einem ausflihrlichen Begleit- 

buch vorbereitet worden: in Baden-Wtirttemberg, 

Niedersachsen und Berlin. Das Begleitbuch zu der 

vom Landesmuseum und Landesdenkmalamt Baden- 

Wtirttemberg konzipierten Ausstellung greift in sei- 

nem Titel mit den „goldenen Jahrhunderten” den 

Leitgedanken der Europaratskampagne auf und be- 

schaftigt sich mit diversen Aspekten bronzezeitlicher 

Kulturentwicklung im siidwestdeutschen Raum unter 

gelegentlicher Miteinbeziehung anderer europaischer 

Regionen.

Federflihrend ist mit sechs der achtzehn Beitrage 

Rudiger Krause. Von ihm stammt auch die Einfiihrung 

in das Thema. Hier wird auf anschauliche Weise und 

sprachlich gut gelungen so referiert, dab auch fur den 

interessierten Museumsbesucher ohne archaologische 

Vorkenntnisse Bereiche wie etwa die verschiedenen 

Datierungsmethoden verstandlich werden. Die Stel- 

lung des siidwestdeutschen Raums innerhalb der 

europaischen Bronzezeitkulturen wird umschrieben 

und der Bogen bis zu den mediterranen Hochkultu- 

ren gespannt. Weiterhin wird die Bedeutung der 

Metallgewinnung fur Handel, Kulturaustausch und 

gegenseitige Abhangigkeiten herausgestellt.

Das Aufkommen des Metalls, besonders des Kupfers 

wahrend des Aneolithikums wird anschliebend von 

Irenaus Matuschik naher untersucht. Eine Kartierung 

zeigt die Ausbreitung der Metallurgic vom ostmedi- 

terranen Raum ausgehend, wobei sich anhand vorlie- 

gender 14C-Datierungen offenbar zwei Etappen ab- 

zeichnen, die eine bereits im 6. Jahrtausend liber Slid- 

osteuropa, die andere zweitausend Jahre sparer liber 

Italien und Siidewesteuropa. Auf die ausfiihrliche 

Publikation und Interpretation dieser, zusammen mit 

L. Klassen und Ch. Strahm erarbeiteten Karte darf 

man gespannt sein, denn der hier vorliegende Rah

men erlaubt es dem Verf. leider nicht, naher darauf 

einzugehen, so dab sich der Leser vorerst mit dieser 

Karte begnligen mub.

Interessant ist Matuschiks Gliederung der Kupfernut- 

zung wahrend des Aneolithikums in vier Phasen, 

zeichnen sich doch anhand der Herkunft des Kupfers, 

anhand der Kulturverbindungen, die sich liber ein- 

zelne Gegenstande fassen lassen, und auch bezliglich 

der Haufigkeit der Nutzung von Metallgeraten deutli- 

che Unterschiede zwischen den einzelnen Phasen ab. 

Eine eigene eigenstandige Kupfergewinnung in Siid- 

westdeutschland ist fur diesen Zeitraum nicht nach- 

weisbar.

Erst wahrend der Frlihbronzezeit, so lernen wir im fol- 

genden Beitrag von Rudiger Krause, erfolgt ein Abbau 

von Kupfer auch dutch Anlage von Stollen unterhalb 

der oberflachennahen Oxidationszone. Ubersichtlich 

und gut illustriert wird in die Thematik Bergbau, Ver- 

hlittung und Bronzegub eingefuhrt, wobei die erlau- 

ternden Bildunterschriften sinnvollerweise so ausfuhr- 

lich sind, dab auf eine erneute Beschreibung der GuE- 

techniken im laufenden Text ruhig hatte verzichtet 

werden kbnnen.

Logisch schliefit sich nun das ebenfalls von Rudiger 

Krause behandelte Thema „Kommunikation, Handel, 

Deponierungen” an, bei dem der Ausbau der Ver- 

kehrswege, die soziale Differenzierung als Folge des 

Handels und das Phanomen der Hortdeponierungen 

angesprochen wird. Krause neigt, wie es auch in der 

zur Europaratkampagne in Berlin gezeigten Ausstel

lung „Gaben an die Gotter” herausarbeitet wurde, 

dazu, die meisten Depots als Opfer zu interpretieren. 

Er verweist darauf, dab es sich bei der Zusammenstel- 

lung und bei der spateren Vergrabung eines Bronze- 

schatzes um zwei unterschiedliche Akte handelt, also 

auch unterschiedliche Motive vorliegen kbnnen. Fas- 

zinierend ist seine Feststellung, dab eine Gruppe von 

Barren, vor allem Osenringbarren, aber auch Span

genbarren, eine andere Metallzusammensetzung auf- 

weisen als die gleichzeitigen Fertigprodukte. Sie waren 

also nicht einfach nut zum Einschmelzen gedachte 

Rohstoffe, sondern besaben, wie Verf. andeutet, eine 

Funktion als pramonetare Werteinheit. Man kbnnte 

den Gedanken weiterflihren: Waren diese Barren viel- 

leicht speziell als Opfergabe hergestellt worden und 

nie fiir eine profane Nutzung gedacht gewesen?

Metallverhiittung ist mit einer intensiven Waldwirt- 

schaft verbunden, so dab sich der kurze Beitrag von 

Andre Billamboz zur Waldentwicklung wahrend der 

Bronzezeit thematisch anschliebt. In sehr knapper 

Form erhalt der Leser einen Einblick in die Klima- 

schwankungen und deren Auswirkungen auf das Sied- 

lungsgeschehen und die Waldnutzung, wie es sich vor 

allem im Bereich der Feuchtbodensiedlungen abzeich- 

net. Da in dem Band ansonsten nicht mehr speziell 

auf die gravierenden Klimaschwankungen wahrend 

der Bronzezeit eingegangen wird, hatte man sich an 

dieser Stelle einige Bemerkungen auf deren Auswir

kungen fur den Anbau von Nutzpflanzen bzw. fur die 

Viehhaltung gewlinscht, zumal gerade im slidwestli- 

chen Voralpenraum vor allem dank der intensiven 

Forschung in Pfahlbausiedlungen vorzligliche Er- 

kenntnisse hierzu vorliegen. Dies ist jedoch nicht dem

269



Acta Praehistorica et Archaeologica 30, 1998

Verf. anzulasten, da derartige Beitrage in der ur- 

sprlinglichen Konzeption des Buches geplant waren, 

die Manuskripte abet nicht eingingen.

Die folgenden seeks Beitrage sind alle dem Siedlungs- 

geschehen gewidmet. Helmut Schlichtherle referiert 

Ergebnisse der Untersuchungen in diversen Feuchtbo- 

densiedlungen. Hier lassen sick bereits fur die Friih- 

bronzezeit befestigte Hauptsiedlungen von weilerarti- 

gen Platzen unterscheiden. Wahrend der Urnenfelder- 

zeit ist in der bis zu 1000 Einwohner zahlenden Sied- 

lung von Unteruhldingen-Stollenwiesen sogar eine so 

enge Bebauung innerhalb der Palisadeneinfriedung zu 

konstatieren, dak man sick unwillklirlich an „Burgen” 

wie das polniscke Biskupin erinnert fiihlt. Der Nach- 

weis von Ortsweckseln ankand der dendrodatierten 

Baukolzer in Rkytkmen von 15 bis 30 Jahren ftihrt zu 

der Uberlegung, ob nicht — vielleicht zur besseren 

Ausnutzung des bewirtschaftbaren Areals — traditio- 

nell jede heranwachsende Generation eine neue Sied- 

lung errichtete und jeweils die alte allmahlich dem 

Verfall iiberlasssen wurde. Beztiglich der Siedlungsdis- 

tribution im ganzen sliddeutschen Raum ware es fur 

den Leser interessant gewesen, warum gerade der 

Schwarzwald unbesiedelt blieb. Was konnten zudem 

die Grtinde daftir sein, dak die dort vorhandenen rei- 

chen Kupfervorkommen anscheinend nicht ausgebeu- 

tet worden sind?

Die drei folgenden Beitrage fiihren beispielhaft Haus- 

grundrisse aus frtih-, mittel- und spatbronzezeitlichen 

Zusammenhangen vor. Rudiger Krause behandelt den 

bemerkenswerten Befund von zwei 28 und 32 m lan- 

gen zweischiffigen Hausern aus der spat-glockenbe- 

cher- bis friihbronzezeitlichen Siedlung bei Bopfingen 

und die ebenfalls am Rand des Nordlinger Ries gele- 

genen urnenfelderzeitlichen Hausgrundrisse von Ries- 

burg-Pflaumloch, die teils von einem merkwlirdig 

geradlinigen Graben geschnitten werden, der, da er 

keine Riicksicht auf die Siedlungsstruktur nimmt, 

aber offenbar nichts mit den Gebauden zu tun hat. 

Bodo Dieckmann beschaftigt sich mit den mittelbron- 

zezeitlichen Siedlungsresten auf den Mineralboden 

des westlich des Bodensees gelegenen Hegaus und 

demonstriert, dak bei entsprechend ausgraberischer 

Sorgfalt nicht nur im Feuchtbodenmilieu bemerkens- 

werte Hausrekonstruktionen und weiterfuhrende 

Erkenntnisse moglich werden.

Mit einem der spannendsten Kapitel bronzezeitlichen 

Siedlungsgeschehens, den befestigten Hohensiedlun- 

gen, setzt sich im folgenden Hartmann Reim ausein- 

ander. In Siidwestdeutschland zeichnet sich eine Nut- 

zung dieser Platze gegen Ende der Friihbronzezeit und 

dann wieder wahrend der Urnenfelderzeit ab. Hier 

ware ein Blick liber Baden-Wiirttembergs Grenzen 

hinaus angebracht gewesen, denn dieses Phanomen 

laEt sich ja auch an vielen anderen Stellen fassen, und 
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es hatte auch hier die in einigen Beitragen genutzte 

Chance bestanden, die Stellung Siidwestdeutschlands 

in seinem Umfeld naher zu beleuchten. Besonders auf 

die Frage nach den Griinden fur das abrupte Ende der 

Nutzung vieler dieser Befestigungen am Ubergang zur 

Hallstattzeit hatte eingegangen werden konnen, daftir 

hatte Verf. die Beschreibung diverser Einzelbefunde 

vielleicht etwas knapper fassen konnen, so daE zumin- 

dest noch fiir eine der schonsten Hohensiedlungen 

Deutschlands, namlich den Ipf, Platz geblieben ware. 

Eine Siedlungslandschaft im Wandel der Zeit will Rolf 

Dehn im folgenden Beitrag dem Leser vorstellen. Die 

Wahl des Breisgaus und nicht die einer der besser 

untersuchten bzw. fundreicheren Regionen Baden- 

Wiirttembergs mag darin begriindet sein, daE der 

Breisgau im Gesamtwerk sonst unterreprasentiert 

ware. Aber auch wenn es hier nicht um allgemeinere 

Erkenntnisse zum bronzezeitlichen Siedlungsgesche- 

hen, sondern nur um eine Region geht, bleiben die 

Ausfiihrungen liickenhaft. So befremdet es beispiels- 

weise, wenn auf der Karte Abb. 67 die im Text 

erwahnten urnenfelderzeitlichen Flachlandsiedlungen 

im Unterschied zu denen der alteren Abschnitte nicht 

kartiert werden und wenn im Zusammenhang mit 

den Siedlungen zwar kurz die mittelbronzezeitlichen 

Bestattungen angesprochen, die der anderen 

Abschnitte aber unerwahnt bleiben. Besteht eine Sied

lungslandschaft denn nur aus Hausern? Was ist mit 

der Nutzung des Umlandes der Siedlungen? Wie 

wirkten sich die Klimaschwankungen auf diese Zone 

und vor allem das Rheintal aus? Vielleicht ware es 

doch angebrachter gewesen, in diesem Kapitel das 

wesentlich besser erforschte nordwestliche Bodensee- 

gebiet zu behandeln, denn dann hatte man dem Leser 

einen viel umfassenderen Einblick in bronzezeitliche 

Landnutzung geben konnen.

Der anschlieEend behandelte Themenkomplex um- 

faEt vier Beitrage zu Bestattungssitten. Rudiger Krause 

beginnt mit der frlihen Bronzezeit, wobei der Leser 

gerne auf seiner Karte der Kulturgruppen (Abb. 75), 

wie in der Bildunterschrift behauptet, die Kupferla- 

gerstatten (angeblich Sternsymbole) eingetragen gese- 

hen hatte, die der Verlag aber zum Gluck wenigstens 

auf Abb. 19 nicht unterschlagen hat, so dak man sie 

leicht auffinden kann. Hier geht es vor allem um die 

Lage der Toten und das gelegentliche Vorhandensein 

von Mehrfachbestattungen. Wie auch die anderen 

Beitrage des Verf. bieten die als Beispiele ausgesuchten 

Abbildungen mit ihren ausfuhrlichen Bildunterschrif- 

ten gute Erlauterungen zum Text. Gerne hatte man 

auch noch etwas mehr liber die GroEe der GraberfeL 

der, die doch zur Genlige vorliegenden anthropologi- 

schen Auswertungen (Gesundheitszustand, Sterbeal- 

ter usw.) und die Rekonstruktion der Bekleidung gele- 

sen.
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Das bietet leider auch der anschliel?ende Beitrag von 

Hartmann Reim nicht, der sich mit einigen friihbron- 

zezeitlichen Bestattungen im Neckartal beschaftigt 

und kaum Erganzendes zu Krauses Beitrag bringt. Auf 

die auch hier erwahnte Stele von Weilheim geht der 

Autor sparer in seinem Beitrag „Flul?funde und Sto

len” noch einmal ausfiihrlicher ein, so dab, wenn er sie 

hier schon anflihrt, zumindest ein Abbildungshinweis 

wtinschenswert gewesen ware. Warum iibrigens die 

zweite erwahnte Stele von Rottenburg (abgebildet von 

Krause auf S. 45) frlihbronzezeitlich sein soli, ist nicht 

ganz einleuchtend. Parallelen zu einem vierradrigen 

Wagen, wie er hier dargestellt ist, gibt es auch aus spa- 

teren Epochen.

Ubersichtlich und gut verstandlich ist die nun fol- 

gende Darstellung zum Bestattungsbrauchtum der 

mittleren Bronzezeit dutch Silke Oberrath. Hier wird 

der Leser umfassend anhand von konkreten ausge- 

wahlten Beispielen informiert. Vielleicht hatte noch 

kurz dem Phanomen nachgegangen werden kbnnen, 

dal? die Grabhtigel ja offenbar nur einen Teil der 

Bevblkerung bergen, vergleicht man in Gebieten mit 

guter Fundiiberlieferung die sich in den Siedlungen 

abzeichnende Populationsdichte mit derjenigen der 

Graber.

Eine Diskrepanz zwischen Bevblkerungsdichte und 

bestatteten Individuen zeichnet sich, wie Rainer 

Kreutle in seinem Beitrag zu den urnenfelderzeitlichen 

Bestattungssitten ausfuhrt, auch in dieser Epoche ab, 

was um so mehr auffallt, da ja in den Nachbarregio- 

nen, vor allem aus Bayern, riesige Brandgraberfelder 

bekannt sind. Kreutle zeigt anhand der Veranderun- 

gen im urnenfelderzeitlichen Totenritual sehr an- 

schaulich, wie kulturelle Einfliisse libernommen wur- 

den, ohne dal? weder zu Beginn noch wahrend der 

Periode ein kultureller Bruch zu konstatieren ware. 

Trotz dieser fliel?enden Ubergange gelingt es ihm aber, 

eine dreistufige Entwicklung herauszuarbeiten. Zu- 

dem beleuchtet er die Unterschiede in den gesell- 

schaftlichen Strukturen. Sehr interessant ist beispiels- 

weise seine Beobachtung, dab reiche Mannergraber 

nicht immer nur dutch die Beigabe von Waffen als 

solche gekennzeichnet sind.

An die Behandlung des Totenrituals schliel?en sich 

noch zwei Beitrage zum Kultgeschehen an. Hartmann 

Reim beschaftigt sich mit den Depots, die „aus dem 

siidwestdeutschen Raum wahrend der gesamten Zeit- 

spanne der Bronzezeit iiberliefert sind”. Hier hatte 

man nun wirklich eine etwas allgemeinere Diskussion 

zum Hortfundgeschehen erwartet, weicht doch dieser 

Befund nach Reims Ausfuhrungen zu urteilen ent- 

scheidend von dem in den anderen Hortfundregionen 

ab, da in der Regel die mittelbronzezeitlichen Depots 

stark unterreprasentiert sind. Untersuchenswert ist 

auch Reims Bemerkung, dal? in Sudwestdeutschland 

Nadeln nicht nur, wie allgemein iiblich, in Flul?-, son- 

dern auch in Moorfunden besonders haufig auftreten, 

denn auch dieser Befund unterscheidet sich von dem 

in vielen anderen Hortfundprovinzen. Reims Ansicht, 

dab die Materialdepots der Friihbronzezeit nicht in 

einem kultisch-religidsen Zusammenhang stehen, 

iiberzeugt Rez. nicht, spricht doch die sorgfaltige und 

iiberlegte Anordnung der Gegenstande bei vielen der 

Barrenfunde gerade fur eine rituelle Deponierung. 

Rez. hatte auch einige Ausfuhrungen zum Phanomen 

der Brucherzdepots erwartet. Wenn diese, wie auch 

Rainer Kreutle im anschliel?enden Beitrag ausfuhrt, 

alle Handlerverstecke gewesen sein sollen, dann 

miil?te der Anted „verungliickter Schrotthandler”, die 

ihren Besitz nicht mehr bergen konnten, gerade 

wahrend der Spatbronzezeit unglaublich hoch gewe

sen sein! Erfreulicherweise ist R. Krause in seinem ein- 

ftihrenden Kapitel auf S. 46 ff. bereits ausfuhrlicher 

und offensichtlich auch kenntnisreicher auf das Hort- 

fundphanomen eingegangen, so dal? der Leser nicht 

allein auf Reims Ausfuhrungen angewiesen ist.

Auf die Hohlen und ihre Bedeutung als Siedlungs- 

und Kultstatten geht Rainer Krautle im folgenden Bei

trag ein. Er ist bei seinen Interpretationen sehr vor- 

sichtig und beschreibt in erster Linie Befunde. Ein 

vergleichender Blick liber die Grenzen Siidwest- 

deutschlands ware aber wohl auch hier nicht fehl am 

Platze gewesen.

Den Abschlul? der Beitrage bildet ein Kurzreferat von 

Jorg Biel mit dem Titel „Ein neues Metall - eine neue 

Epoche?” Tatsachlich geht es in diesem Beitrag nur 

urns Metall. Es wird nicht beschrieben, was eigentlich 

die kulturellen Anderungen beim Ubergang zur Hall- 

stattzeit sind. Angeblich soil es einen Abbruch in den 

Kontakten zu den Rohstofflieferanten gegeben haben, 

denn das Ausklingen der Hortungssitte spiegele eine 

Materialknappheit wider. Dal? das Ende der Deponie- 

rungssitte auch andere Griinde haben konnte, die in 

der Fachliteratur gerade in jlingerer Zeit sehr breit dis- 

kutiert worden sind, wird nicht einmal erwahnt. Auf 

das neue Metall flihrt Biel die wirtschaftlichen und 

kulturellen Umorientierungen nicht zurlick, es sollen 

„andere Faktoren” eine Rolle gespielt haben. Welche 

Faktoren hier in Frage kommen, wird nicht angespro- 

chen. Es hatte dem Buch sehr gut getan, wenn in die

sem abschliel?enden Artikel, der doch ein zentrales 

und sehr spannendes Thema behandelt, etwas mehr 

Muhe investiert worden ware.

An die Beitrage schliel?t sich eine von R. Krause 

erstellte ausflihrliche und iibersichtliche Chronolo- 

gietabelie fur Slidwestdeutschland mit Parallelen zu 

den mediterranen Hochkulturen an, die vielleicht 

schon in der Einfiihrung hatte untergebracht werden 

konnen, da sie den dortigen Text gut erganzt.

In einem Anhang werden dann Literaturhinweise zu
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den einzelnen Beitragen aufgelistet, die von ihrer 

jeweiligen Auswahl, Umfanglichkeit und auch Aktua- 

litat deutlich die unterschiedlichen Qualitaten der 

Beitrage selbst widerspiegeln. Neben sehr ausfuhrli- 

chen Zusammenstellungen, die auch dem Fachmann 

niitzlich sind, gibt es Schwachstellen, etwa bei einem 

Beitrag die Auflistung von nur acht Titeln, von denen 

sieben entweder vom Verb, selbst oder seiner Frau 

stammen. Vier dieser achtTitel beziehen sich iibrigens 

auf einen einzigen Fundort aus der in dem Beitrag 

behandelten Siedlungslandschaft.

Trotz solcher Schwachstellen stellt der Band dennoch 

eine beachtliche Leistung dar, denn die „Goldenen 

Jahrhunderte” werden dem Leser unter den verschie- 

densten Aspekten nahegebracht. Es ist wohl unver- 

meidlich, dab bei zehn Autoren die Qualitat der ein

zelnen Beitrage unterschiedlich ist, dennoch ist es 

gelungen, einen roten Faden dutch das ganze Werk zu 

ziehen. Im Rahmen einer Europaratkampagne hatte 

man sich jedoch gewiinscht, dab die Stellung Siid- 

westdeutschlands innerhalb der umgebenden Kultur- 

provinzen etwas starker herausgearbeitet worden ware, 

was nur in einigen Artikeln, vor allem in denjenigen 

von R. Krause, versucht worden ist. Die Aufmachung 

des Buches selbst mit seinem Wechsel von Farb- und 

Schwarzweibaufnahmen, Karten, Planen und Fund- 

zeichnungen ist abwechslungsreich und iibersichtlich. 

Der breite Rand und der oft grobziigig bemessene 

Platz fur die Bildunterschriften labt erkennen, dab an 

Druckseiten nicht gespart werden mubte. Insgesamt 

ein gelungener Beitrag zur europaischen Bronzezeit- 

kampagne!
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