
Kult der Vorzeit in den Alpen

Opfergaben — Opferplatze — Opferbrauchtum. Her- 

ausgeber Tiroler Landesmusem Ferdinandeum (Inns

bruck 1997). 155 Seiten, zahlreiche, teils farbige 

Abbildungen. ATS 100,-

Anlablich des 25jahrigen Bestehens der Arbeitsge- 

meinschaft Alpenlander (ARGE-ALP: Baden-Wtirt- 

temberg, Bayern, Graubiinden, Lombardei, Salzburg, 

St. Gallen, Siidtirol, Tessin, Tirol, Trient, Vorarlberg) 

wurde vom Tiroler Landesmuseum die Wanderaus- 

stellung „Kult der Vorzeit in den Alpen’vorbereitet, 

die bis in das Jahr 2001 verschiedenerorts zu sehen 

sein wird. Den Mitarbeitern der Vor- und Frtihge- 

schichtlichen Sammlungen des Tiroler Landesmu- 

seums unter Leitung von Liselotte Zemmer-Plank ist 

diese Presentation und der zugehdrige Katalogband zu 

verdanken.

Der Zeitrahmen, den die vorbereitende Kommission 

(L. Zemmer-Plank, Innsbruck, I. Metzger, Chur, H. 

Nothdurfter, Bozen, G. Kossack und A. Lang, Miin- 

chen) fur diese Thematik setzten, ist — mit wenigen 

alteren und jiingeren Ausnahmen - das erste vor- 

christliche Jahrtausend, also die ausgehende Bronze- 

und die vorromische Eisenzeit.

Wie Georg Kossack in seiner Einfuhrung darstellt, ist 

es gerade die geographische Lage der Alpenlander mit 

ihrer Offnung nach Italien und damit in die Bereiche 

der antiken urbanen Staatsgebilde einerseits und dem 

Bezug zu den prahistorischen Bauernkulturen ande- 

rerseits, die bei einer Untersuchung religidsen Gesche- 

hens das Spannungsverhaltnis zwischen den verschie- 

denartigen Kulturgefugen besonders anschaulich 

macht. Die differenziert ausgebildete Gotterwelt der 

mediterranen Hochreligionen ftihrte seit dem 7. und 

6. Jh. zu einem Wandel bei den eher animistisch und 

totemistisch gepragten Naturreligionen der heimi- 

schen Bergvolker und damit zu einer Verehrung per- 

sonifizierter Gottheiten.

Wegen der bruchstiickhaften Uberlieferung ist, wie 

Kossack betont, diese Entwicklung freilich nur in 

Bruchstiicken nachzuzeichnen. Uber die Religion der 

schriftlosen Kulturen wahrend der Bronzezeit des 2. 

vorchristlichen Jahrtausends ist sogar noch weniger 

bekannt, doch ist Rez. im Unterschied zum Verf. der 

Ansicht, dab es auch schon in dieser Zeit im nordal- 

pinen Europa personifzierte Gottheiten gab, die sich, 

was ihre Attribute betrifft, denjenigen der mediterra

nen Welt annahrten. Sie wurden freilich in anderer 

Form und nicht in Heiligttimern verehrt; ein Wandel 

zu Beginn der Eisenzeit bleibt daher unbestritten.

Anhand ausgewahlter Themen- und Fallbeispiele wird 

in Ausstellung und Katalog den verschiedenen Facet- 

ten religidsen Geschehens nachgegangen. Diese wer- 

den jeweils mit zwischen wenigen Zeilen und zwei 
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Seiten variierenden Kurzbeitragen eingeleitet, wobei 

insgesamt 47 Autoren beteiligt sind. Die Katalogbe- 

schreibungen iibernahm weitgehend Anton Hock. Sie 

sind knapp, aber tibersichtlich, enthalten alle wichti- 

gen Informationen, dazu die Datierung und, falls vor- 

handen, Literaturnachweise sowie Metallanalysen. Ein 

Teil der Funde ist weitgehend in schwarz-weib-Fotos, 

seltener in Zeichnungen klein, aber zumeist in guter 

Qualitat, abgebildet. Den Band beschlieben zudem 

24 Tafeln mit farbigen Abbildungen einzelner Kata- 

lognummern sowie Landschaftsaufnahmen diverser 

Platze.

Die Anzahl der im Katalog behandelten Orte ist 

beachtlich; um so mehr vermibt aber Rez. einen 

Index, der eine Ubersicht ermoglicht und lastiges 

Blattern erspart hatte. Ebenso ware es trotz der groben 

Zahl der insgesamt 66 Beitrage wtinschenswert gewe- 

sen, die Titel oder zumindest die Hauptiiberschriften 

kurz aufzufiihren.

Gegliedert ist der Katalog grob nach Themenberei- 

chen (z.B. Feuchtbodenopfer, Brandopferplatze, Vier- 

eckschanzen, Votivfunde, Schriftmagie u.a.), wobei 

die Gewichtung ganz unterschiedlich ist. So werden 

beispielsweise die spatkeltischen Viereckschanzen mit 

fiinf Beispielen auf einer Doppelseite abgehandelt, die 

Brandopferplatze dagegen auf 55 Seiten mit 29 Bei

spielen, wobei mit dem Begriff „Brandopferplatz” 

recht grobziigig umgegangen und darunter alles, was 

Heiligtumcharakter besitzt, subsumiert wird. Gerne 

hatte man die Verteilung und geographische Lage die

ser Platze auf einer Ubersichtskarte prasentiert be- 

kommen, jedenfalls hatte diese bedeutende Fund- 

gruppe, die doch den wesentlichen Teil des Katalogs 

ausmacht, mehr als eine 14-zeilige Einfuhrung ver- 

dient.

Dennoch erhalt der Leser durch die einzelnen Beitrage 

eine Menge an Informationen. Diese auszuwerten 

und - wie in der Einfuhrung angesprochen - „das 

kennzeichnende alpiner Religiositat im Spannungs- 

feld verschiedenartiger Kulturgefuge herauszuarbeiten 

und die pragenden Krafte zu ermitteln”, bleibt ihm 

freilich selbst iiberlassen. Zumindest der dutch - 

schnittliche Museumsbesucher, wohl auch so mancher 

Fachmann, diirfte damit iiberfordert sein. So ist es 

erfreulich, dab ein wissenschaftlicher Begleitband in 

Vorbereitung ist, der dem Leser diese Aufgabe abneh- 

men wird. Dennoch: eine kurze iibersichtliche und an 

den Laien gerichtete Zusammenfassung hatte dem 

Katalog sicher gutgetan, zumal sich die im Anhang 

aufgefuhrte Literaturliste weitgehend auf die im Kata

log verwendeten Zitate bezieht und weniger einen all- 

gemeinen Einblick vermittelt. Angenehm ist, dab die 

bereits im Katalog „Die Rater/I Reti” abgedruckte ver- 

gleichende Zeittafel hier nochmals reproduziert wur

de, wenn auch manche der hier aufgefuhrten Chrono-
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logiesysteme im Katalog keine Verwendung finden.

Eine Gesamtbeurteilung fallt schwer. Beeindruckend 

ist die Menge an Informationen, die dem Leser iiber 

die Vorstellung der Fundplatze geboten wird. Was 

aber vollig fehlt, ist ein Abschnitt, der es dem interes- 

sierten Museumsbesucher und Katalogkaufer ermog- 

licht hatte, auf Fragen wie: „Was sind denn nun die 

Gemeinsamkeiten in der Kultausiibung? Welche Plat- 

ze wurden hierfiir bevorzugt? Gibt es regionale Unter- 

schiede? Welche speziellen Gottheiten wurden eigent- 

lich verehrt? Warum verebbte das Opfergeschehen 

gegen Ende der Bronzezeit und setze sparer wieder 

ein? Wie weit ist tatsachlich eine Tradition in der Ver- 

ehrung bestimmter Platze und Gottheiten iiber die 

Jahrhunderte hin nachweisbar?” eine — wenn auch 

noch so spekulative - Antwort zu erhalten. Bei einem 

Ausstellungskatalog, der ja an den Museumskassen an 

jeden Besucher verkauft wird, sollte eine solche 

„unwissenschaftliche” Fiihrung nicht fehlen.

Dr. Alix Hansel

Museum fur Vor- und Friihgeschichte

Spandauer Damm 19

D - 14059 Berlin
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