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Anlafilich der Europaratkampagne, deren Ziel es ist, 

„das Bewufitsein in der Offentlichkeit fur die Wurzeln 

europaischer Kultur und Werte zu fordern”, hat das 

Land Niedersachsen gleich mehrere Projekte durchge- 

flihrt. Neben einer Ausstellung mit dem hier zu 

besprechenden Begleitbuch wurde ein Symposium 

liber das bronzezeitliche Siedlungswesen in Hitzacker, 

zu dem ein Tagungsband erscheinen wird, durchge- 

flihrt. Darliberhinaus ist eine Publikation mit Beitra- 

gen zu neuen Grabungen und Forschungen in Nord- 

westdeutschland in Vorbereitung, die - wie der Initia

tor und Herausgeber Gunter Wegner ausfiihrt — im 

Unterschied zu dem Katalog mehr fachwissenschaftli- 

chen Charakter hat.

Doch geht auch das vorliegende Begleitbuch zur Aus

stellung weit liber einen popularen Katalog hinaus, 

enthalt derTextteil doch 14 Beitrage, die sich intensiv 

und ausflihrlich mit der niedersachsischen Bronzezeit 

befassen. Auch der Katalogteil selbst ist mit kurzen 

Einfiihrungen und Kommentaren versehen.

Mit je sechs Beitragen pragen Karl-Heinz Willroth und 

Friedrich Laux als ausgewiesene Kenner der nordeu- 

ropaischen Bronzezeit den ersten Teil des umfangrei- 

chen Bandes.

Anhand von diversen Analogien zwischen Fundgut 

aus den mediterranen Hochkulturen und aus Nieder

sachsen zeichnet K.-H. Willroth in dem einfiihrenden 

Kapitel „Bronzezeit als historische Epoche” die Ein

bindung der nordwestdeutschen Tiefebene in den 

gesamteuropaischen Rahmen nach. Dann wird auf die 

zur Verfiigung stehenden Quellen - Siedlungen, Acker- 

fluren, Depots und Graber - und ihre durch Land- 

schaftsveranderung usw. bedingten, beschrankten Aus- 

sagemoglichkeiten eingegangen. Der Stellung Nieder- 

sachsens innerhalb der umgebenden bronzezeitlichen 

Kulturen ist ein weiterer Abschnitt gewidmet, wobei 

die vorgenommene Erganzung der verwendeten Chro- 

nologietabelle von Kubach/Kubach-Richter etwas um- 

fassender hatte sein konnen, erfahrt man doch bei- 

spielsweise im Text etwas liber Reineckestufen, sucht 

sie dann aber im Bild vergeblich. AnschlieBend folgt 

eine sehr ausflihrliche Darstellung der Bronzezeitent- 

wicklung in Niedersachsen selbst, in der Trachtkreise 

und Regionalgruppen, einzelne Typen, Bestattungssit- 

ten und Kulturbeziehungen anhand von vielen Fund- 

stlicken vorgestellt werden. Dieser ausflihrliche Ex- 

kurs ist flit den nicht mit Niedersachsen vertrauten 

Fachkollegen sehr interessant und nlitzlich, fur den 

Museumsbesucher, der ja der eigentliche Kaufer des 

Katalogs ist, jedoch wohl zu detailliert, denn es bedarf 

schon einer recht grohen Archaologiebegeisterung, 

um sich durch die 18 Seiten dieses Kapitels durchzu- 

arbeiten.

Sehr anschaulich wird im nachsten Beitrag ebenfalls 

von K.-H. Willroth Klima, Landschaftsveranderung, 

Siedlungsbild und Hausentwicklung dargestellt. Hier 

hatte vielleicht die Chance bestanden, noch etwas aus- 

flihrlicher auf die „Hilfs”wissenschaften der Archaolo- 

gie einzugehen, die zwar kurz einbezogen werden, 

deren Bedeutung und Anwendung fur den archaolo- 

gischen Laien aber doch so interessant sind, dab ihnen 

etwas breiterer Raum hatte gewidmet werden konnen. 

Erfolgt ist dies hier namlich nur im letzten Beitrag des 

Textteils fur einen Aspekt anthropologischer Untersu- 

chung, die DNA-Analyse. Wie auch im Einfiihrungs- 

teil verwendet Willroth zur Illustration leider nur aus 

diversen anderen Publikationen libernommene Abbil

dungen; bei eng thematisch bezogenen bildlichen 

Darstellungen batten manche Ausflihrungen im Text, 

etwa zum Hausbau, klirzer und anschauiicher vermit- 

telt werden konnen. Eine Heine Korrektur sei zum 

Dorren von Eichelvorraten angebracht. Das Dorren 

erfolgte wohl weniger, um die Eicheln haltbar zu 

machen, sondern weil Eicheln wegen ihrer Bitterstoffe 

ohne vorheriges Rosten zum menschlichen Verzehr 

ungeeignet sind.

Auf eine einzelne Siedlungskammer wird im folgen- 

den Beitrag von Friedrich Laux eingegangen. Hier 

demonstriert der Autor eindrucksvoll, was durch sorg- 

faltige Analyse an weiterfiihrenden Aussagen moglich 

ist. Dank der in den 30er Jahren erfolgten Untersu- 

chungen von Grabhiigln durch H. Piesker auf den 

Truppenlibungsplatzen im Landkreis Celle, ist der 

Forschungsstand in dieser Region so optimal, dab es 

Laux gelingt, anhand von Hiigelgruppen im Raum 

um Bergen eine Horizontalstratigraphie innerhalb der 

liber flinf bis sechs Generation genutzten Kleinnekro- 

polen zu erarbeiten. Er differenziert einzelne Familien 

unterschiedlicher sozialer Stellung und schlieht liber 

die Graber auf eine Besiedlung der Region durch 

locker verteilte Einzelhofe.

Mit der Metallversorgung und -verarbeitung in dem 

an Bodenschatzen armen Nordwestdeutschland be- 

schaftigt sich K.-H. Willroth im folgenden Kapitel. 

Klar und libersichtlich wird der Leser mit Kupferge- 

winnung, Legierungen und diversen Gufkechniken 

bekannt gemacht, wobei immer wieder auf im Kata

log aufgeflihrte Objekte Bezug genommen wird. 

Argerlich ist nur, dafi dann so manches Stuck im 

Katalog entweder gar nicht oder zu Hein abgebildet 

ist, um die beschriebenen technischen Details erken- 

nen zu lassen. Auf S. 81 wurde dann auch vergessen,
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die Katalogzitate einzusetzen, was im Umweg liber 

den Index fur den Leser behebbar ist, es sei denn, wie 

im Fall Ilsmoor, daE der Ort auch im Index nicht vor- 

kommt. Aber das sind wohl, wie auch manche unkor- 

rigierten Trennfehler, Unterschiede in der Schreib- 

weise gleicher Orte (Favrskov/Favrsko) oder seltene 

Abbildungsverwechslungen redaktionelle Probleme, 

die weniger der Autor zu verantworten hat.

Auf die iibrigen Handwerkszweige und die im tagli

chen Leben verwendeten Materialien geht F. Laux im 

anschlieEenden Kapitel zu Haus und Handwerk ein. 

Die sehr ausfiihrliche Behandlung der Keramik hatte 

dabei wesentlich verktirzt werden konnen, wenn man 

eine chronologisch geordnete Typentabelle beigelegt 

hatte. Auch die Kulturbeziehungen hatten an einigen 

beispielhaft ausgewahlten GefaEtypen in einer Karte 

anschaulicher als dutch die Textbeschreibung vermit- 

telt werden konnen.

Anhand von Grabfunden der Liineburger Gruppe 

rekonstruiert F. Laux im folgenden Beitrag die bron- 

zezeitliche Tracht. Dutch eine Auswertung der Fund- 

lage einzelner Trachtgegenstande gelingt es ihm vor 

allem bei den Frauengraber, Gewander, Haarschmuck 

und die spektakularen Fliigelhauben zu rekonstru- 

ieren. Er differenziert Lokalgruppen sowie chronolo

gisch bzw. sozial bedingte Unterschiede und bestimmt 

liber Importe die Herkunft manch eingeheirateter 

Frau. Flit die an Grabbeigaben arme Zeit der Brand- 

bestattungen zieht er Depots mit Trachtinventar 

hinzu, deren Deutung als Selbstausstattung freilich 

fraglich ist, kann es sich doch dabei mit ebenso groEer 

Wahrscheinlichkeit um Opfer mit stark personlichem 

Bezug handeln. Die Mannertracht wird, da die Uber- 

lieferung zumeist auf Nadeln oder Fibeln beschrankt 

ist, knapp behandelt, dennoch hatte, wie bei der Frau- 

enkleidung, eine zeichnerische Rekonstruktion auf- 

grund der Kenntnis bronzezeitlicher Tracht das 

Geschriebene sinnvoll erganzt, auch wenn Textilreste 

selbst sich in Niedersachsen nicht erhalten haben.

Die haufigsten Beigaben in Mannergrabern, namlich 

die Waffen, behandelt F. Laux im anschlieEenden 

Kapitel. Hier werden Waffentypen sowie -kombina- 

tionen fur die verschiedenen Zeitstufen kartiert, und 

wiederum gelingt es, regionale Unterschiede zu fassen. 

Erleichtert hatte die Lektlire auch hier eine Typenta- 

fel, denn das Nachschlagen der Darstellungen im 

Katalogteil ist mlihsam und nicht so libersichtlich. 

Mit Verkehr und Warenaustausch befaEt sich K.-H. 

Willroth im nachsten Beitrag. Die besondere Erhal- 

tungssituation von Bohlenwegen, Wagenradern und 

Radachsen in den niedersachsischen Moorgebieten 

gibt Aufschltisse liber Transport und Wegebau, wie sie 

sich in kaum einer anderen europaischen Region bie- 

tet. Diverse Importfunde verweisen auf weitraumige 

Kontakte. Argerlich ist nur, daE hier der Goldring von 
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Eyendorf als Beleg fur urnenfelderzeitliche Kontakte 

mit dem Karpatenbecken angefuhrt wird, wahrend 

Gunter Wegner im Katalog den aus einem Steinkam- 

mergrab stammenden Ring wohl richtiger in die 

Frlihbronzezeit datiert und auf gleichzeitige Parallelen 

aus Frankreich bzw. in verzierter Form aus Sachsen- 

Anhalt hinweist.

Einen Riickgriff auf seine Ausflihrungen zu Tracht 

und Bewaffnung vollzieht F. Laux mit dem Artikel zur 

gesellschaftlichen Gliederung, denn hier erfahrt man 

vieles, was bereits in jenen Beitragen angesprochen 

wurde, wenn auch z.T mit anderen Schwerpunkten. 

Es ware sicher sinnvoll gewesen, hier starker zusam- 

menzufassen, um Wiederholungen, wie z.B. die Be- 

schreibung und Deutung des Grab- (oder Hort?-)fun- 

des von Fallingbostel zu vermeiden (vgl. S. 100 und 

157 mit je einer halben Seite, dann nochmals aus- 

flihrlich im Katalog unter 6.1). Laux SchluEfolgerun- 

gen sind dennoch hochst interessant, obwohl nicht 

immer nachvollziehbar. So ist seine These vom 

Anschmieden der Beinringe zumindest fur den Ring- 

hort von Wildeshausen fraglich, denn die dortigen 

Ringe zeigen keine Spuren einer gewaltsamen Aufbie- 

gung und entsprechen in der Breite ihrer Offnung den 

ebenfalls nicht verbogenen Ringen in ihrem havel- bis 

oderlandischen Herkunftsgebiet.

Wie unterschiedlich Befunde interpretiert werden, 

zeigt ein Vergleich zwischen F. Lauxs Ausflihrungen 

und K.-H. Willroths Beitrag zur bronzezeitlichen 

Bevolkerung, beispielsweise bei der Zuweisung der 

Fliigelhauben und der Frage nach einer sozialen Aus- 

lese der in Htigeln Bestatteten. Unterschiedliche 

Ansichten befruchten zwar die wissenschaftliche Dis- 

kussion, in einer fast handbuchartigen Ausstellungs- 

publikation verwirren sie den Leser jedoch unndtig. 

Vielleicht hatten sich die beiden Hauptautoren doch 

vorher etwas absprechen sollen, oder Willroth hatte 

den zweiten Teil seiner Ausflihrungen, der sich mit der 

Problematik ethnischer Deutungen beschaftigt, be- 

schranken und diesen in sein Einfiihrungskapitel inte- 

grieren konnen.

Ein Mangel an Absprachen fallt auch im folgenden 

Beitrag zu Tod und Bestattung von Laux auf, denn 

vieles dorr referierte hat der Leser schon aus Willroths 

Einfiihrungskapitel erfahren, wenn auch teilweise 

unterschiedlich interpretiert - man vergleiche bei

spielsweise die Aussagen zu Pflugspuren unter Grab- 

hligeln auf S. 39 und S. 175. Freilich kann Laux hier 

viel griindlicher auf Einzelbefunde eingehen, wobei 

der Abschnitt zur Totenausstattung jedoch zahlreiche 

bereits weiter oben gemachte Ausflihrungen wieder- 

holt.

Uber bronzezeitliche Religion und Kult referiert Gun

ter Wegner knapp aber griindlich im folgenden Kapi

tel. Ubersichtlich und auch sprachlich gelungen dis-
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kutiert er die Bedeutung von Schalen- und Rillenstei- 

nen und betont den sakralen Charakter vieler Depots. 

Zu erganzen ware fur das Phanomen von Hortauffin- 

dungen in topographisch unauffalligen Lokalitaten, 

dab bestimmte Orte fur einzelne Individuen eine aus 

dem persbnlichen Schicksal bedingte Bedeutung 

besessen haben mbgen, die uns heute nicht mehr 

nachvollziehbar ist. Mit dem Hinweis, dab die Hor- 

tung selbst und die spatere Deponierung unterschied- 

liche Ursachen haben kbnnen, hatte man bei der 

Behandlung von Brucherzfunden und Seriendeponie- 

rungen (pramonetare Werteinheiten?) das Thema 

Opferfunde noch ein wenig ausweiten konnen. Erfeu- 

lich ist, dab Wegner auch die Bestattungssitten, vor 

allem die Leichenverbrennung, in seine Uberlegungen 

zum Kultgeschehen einbezieht, wobei er mit der 

Uberlegung, dab Grabbeigaben als Inventar der 

Wohnstatte des Toten und nicht nur als Mitgabe fur 

eine Reise ins Jenseits gedacht waren, auf einen oft 

tibersehenen Aspekt verweist.

Die in Wegners Beitrag ebenfalls angesprochenen 

Opferhbhlen werden im folgenden von Stefan Flint 

am Beispiel der erst in den letzten Jahren untersuch- 

ten Lichtensteinhbhle im Harz naher beleuchtet. Flint 

referiert die hochinteressanten Grabungsbefunde sehr 

ausfuhrlich und umfassend, sicher beeinflubt von der 

Tatsache, dab die entsprechenden Kyffhauser-Hbh- 

lenfunde, die die nachste Analogic bieten, nie wissen- 

schaftlich publiziert worden sind. Im Rahmen eines Aus- 

stellungskatalogs ist die Darstellung jedoch ein wenig 

zu deskriptiv und ware in dieser Form sicher sinnvol- 

ler in einer Fachzeitschrift verbffentlicht worden.

Erganzend zu Flints Beitrag werden die DNA-Analy- 

sen der Menschenreste aus dieser Hohle vorgestellt. 

Die ausfuhrliche Erklarung dieses Verfahrens durch 

Sabine Hummel und ihre Mitarbeiter C. Lassen und T. 

Schultes sprengt zwar ebenfalls ein wenig den Rahmen 

dieses Buches, ist aber wegen ihrer gut verstandlichen 

Form jedem Archaologen zur Lektiire zu empfehlen.

Der Katalogteil des Buches ist thematisch in 22 

Abschnitte gegliedert und von den 14 Autoren sinn- 

vollerweise je nach Bedeutung und Aussage der Funde 

mit mehr oder weniger ausftihrlichen Themeneinlei- 

tungen oder erganzenden Kommentaren versehen wor

den. Dab hier unterschiedlich gewichtet und nicht 

nach einem sturen Schema verfahren worden ist, ist zu 

begrilBen, denn trotz dieses Vorgehens sind alle wich- 

tigen Informationen zu den Stricken enthalten — alien

falls hatte man aus sammlungsgeschichtlichen Griin- 

den noch das Jahr der Auffindung erganzen konnen. 

Es ist aus Platzgriinden hier nicht moglich, alle Bei- 

trage zu wiirdigen, so soli nur kurz auf Beate Simo- 

neits Zeilen zur Frau in der Bronzezeit eingegangen 

werden. Unbelegbar scheint Rez. ihre These, die Stel- 

lung der Frau habe sich im Laufe der Bronzezeit ver- 

andert. Reiche Grabausstattungen miissen namlich 

noch kein Hinweis auf eine gehobenere Stellung der 

Frauen an sich sein, man denke etwa an die geld- 

benahte Kleidung der Makedonierinnen oder die 

Goldzahne arabischer Frauen, die ja nichts weiter als 

den Reichtum des jeweiligen Ehemannes dokumen- 

tieren sollen. Auch das gehaufte Vorkommen von 

Frauenschmuck in den jungbronzezeitlichen Horten 

laht sich durchaus anders deuten, stellen doch Ringe 

und ihre Bruchstticke haufig nichts weiter als pramo

netare Werteinheiten dar.

Die Abbildungen im Katalog sind teilweise leider so 

klein geraten, dab man die zum jeweiligen Fund ange- 

gebene Literatur nachschlagen mufi, um sich wirklich 

ein Bild zu machen. Satztechnisch wurde dagegen so 

mancher Platz verschenkt. Eine Straffung des Textteils 

hatte dem Umfang des Katalogs zugute kommen kbn

nen, der ktinftig auch auherhalb Niedersachsens 

sicher viel zu Rate gezogen werden wird.

Zusammenfassend ist das hohe Niveau, das den 

ganzen Band tragt, beeindruckend. Es stellt sich aber 

doch die Frage, ob weniger letztlich nicht mehr gewe- 

sen ware. Die sehr langen, mit Wiederholungen verse- 

henen Artikel sind auch fur einen sehr interessierten 

Laien recht miihsam durchzulesen, und manche Aus

sage ware durch entsprechend durchdachte Illustratio- 

nen zu ersetzen oder wesentlich zu verktirzen gewesen. 

Dennoch: eine gelungene Gesamtleistung!

Erfreulich ist auch, daf> von Dagmar Gaedtke-Eckardt 

fur die Ausstellung ein padagogisches Begleitheft 

erstellt wurde, das nicht nur Kindern vielfaltige Anre- 

gungen bietet.

Abschliehend sei noch kurz eine Anmerkung zum 

Bereich „Sterben” des dreiteiligen Titels von Katalog 

und Ausstellung, „Leben - Glauben - Sterben”, ange- 

fiigt. An vielen Stellen der begleitenden Beitrage und 

auch beim Betrachten der Grabbeigaben und Horte 

im Katalog drangt sich der Gedanke auf, dab gerade 

Vorbereitungen fur ein Leben nach dem Tode bzw. der 

Bezug auf eine jenseitige Welt viele Handlungen des 

bronzezeitlichen Menschen bestimmten. Denn das 

Sterben bedeutete fur die damaligen Menschen ja 

nicht das Ende ihrer Existenz, das rituelle Geschehen 

im Rahmen der Bestattungsfeierlichkeiten diente viel- 

mehr dazu, den Verstorbenen das Weiterleben in einer 

anderen Welt zu ermbglichen.
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