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AnstoB zu der Sonderausstellung “Gold. Magie, My

thos, Macht” in der Archaologischen Staatssamm- 

lung - Museum fiir Vor- und Friihgeschichte in Miin- 

chen waren der 1998 erfolgte Ankauf der mittelbron- 

zezeitlichen Goldfunde von Bernstorf sowie die Er- 

werbung der spatbronzezeitlichen GoldgefaBe von 

Heroldingen-Huisheim im folgenden Jahr. Unter Lei- 

tung von Rupert Gebhard, dem stellvertretenden Di- 

rektor des Museums, wurde daraufhin die Ausstel- 

lung konzipiert.

Ludwig Wamser, Direktor der Archaologischen 

Staatssammlung und Mitherausgeber, legt in sei- 

nem Vorwort den roten Faden der Presentation fest: 

Goldene Schatzen sollen “bezogen auf die Vielfalt 

menschlichen Daseins” in der Ausstellung und dem 

Begleitbuch beleuchtet werden.

Dieser Leitgedanke wird im einleitenden Kapitel von 

Rupert Gebhard in iibersichtlicher Form weiterge- 

fiihrt. Eigentlich enthalt diese Einleitung gedanklich 

schon fast alles, was dann in den folgenden Bei- 

tragen anhand einzelner Schwerpunktthemen noch- 

mals vertieft wird. Ausgehend von der Erkenntnis, 

dass sowohl die Sehnsucht nach Gold als auch sei

ne Verteufelung raum- und zeitlos sind, was in den 

spezifischen Eigenschaften dieses Metalls - sonnen- 

gleicher Glanz, Seltenheit, Unzerstorbarkeit, relativ 

leichte Verarbeitung - begriindet ist, fiihrt Gebhard 

den Leser auf eine kulturgeschichtliche Reise. Be- 

ginnend bei der Bedeutung von Gold als Symbol der 

Ewigkeit im Totenkult (Agypten, Mykene, Siidame- 

rika), wird seine Gbttlichkeit herausgearbeitet, vor 

allem in Verbindung mit der Sonne (Indien, Orient, 

Alteuropa). Das durch den Goldglanz hervorgerufe- 

ne Leuchten als gbttliche Eigenschaft spielte, so kann 

Gebhard zeigen, nicht nur in paganen Kulturen, son- 

dem auch in der christlichen Symbolik eine wichtige 

Rolle (mittelalterliche Lichtmetaphysik).

Getriebene GefaBe gehoren neben Schmuck zu den 

haufigen Kunstwerken aus Gold. Die Rez. kann frei- 

lich Gebhards Ansicht, man konne Schalen mit einfa- 

chem Rand als TrinkgefaBe und solche mit geknick- 

tem Rand als SpendegefaBe ansprechen, nicht fol

gen. Entsprechende Versuche mit Nachbildungen der 

Eberswalder Goldschalen zeigten, dass die geknick- 

ten Rander, auf der Unterlippe aufliegend, ein ver- 

schiittungsfreies Trinken ohne weiteres ermbglichen 

und deshalb diese Schalen durchaus als TrinkgefaBe 

genutzt worden sein diirften.

Gold als Teil der Bekleidung, als Omat, ist eben- 

falls in vielen Kulturen nachzuweisen und, wie Geb

hard betont, ist festzustellen, dass “Ornate mit iiber- 

steigertem Goldprunk gerade dort auftreten, wo die 

weltliche Macht durch den religidsen Anspruch ge- 

rechtfertigt scheint”. Einige dieser Goldomate, etwa 

die Bemstorfer Funde, weist der Autor wegen ihrer 

Fragilitat eher Kultbildem als der Bekleidung eines 

Priesterfiirsten zu. Vom fiirstlich-priesterlichen Ornat 

fiihrt der Gedanke weiter zur Funktion des Goldes als 

Orden, Ehrengeschenk und Machtsymbol. Letzteres 

kann durchaus wieder sakralen Charakter besitzen, 

wie Gebhard im Hinblick auf die Kirchengeschichte 

darlegt.

Von der Bedeutung des Goldes zur Thesaurierung 

und als Geld wird im Folgenden iibergeleitet zu der 

Gier nach Gold und ihren Folgen bei der Erobe

rung der Neuen Welt. Wichtig ist m. E. die von 

Gebhard abschlieBend knapp angesprochene Dop- 

pelbedeutung des Goldes sowohl als sakraler wie als 

profaner Wertgegenstand, wobei Rez. als anschauli- 

ches Beispiel den Inhalt des kirchlichen “Klingelbeu- 

tels” - Geld und Opfer - erwahnen mochte.

Die nachsten drei Kapitel sind dem Gold als Mi

neral, seinen Lagerstatten und seinem Abbau ge- 

widmet. Gerhard Lehrberger, Geologieprofessor der 

TU-Munchen, stellt Goldminerale in ihren verschie- 

denen Ausbildungsformen sowie die europaischen 

Goldlagerstatten vor. AnschlieBend behandelt er den 

Goldbergbau in der Antike und dem Mittelalter, die 

Goldgewinnung durch Zerkleinem und Auswaschen, 

das Auslaugen, Schmelzen und Raffinieren.

Ausgehend von der Ausgrabung einer Bergbausied- 

lung im uber 2000 m hoch gelegenen Bockhartrevier 

in den Hohen Tauem vermittelt dann Brigitte Cech 

einen Einblick in die Lebensverhaltnisse von Berg- 

und Hiittenleuten der friihen Neuzeit.

Nachdem der Leser nunmehr mit technischem Wis- 

sen ausgestattet ist, geht es zu dem, was am Gol- 

de hangt und zum Golde drangt. Wilfried Menghin 

behandelt eines der spektakularsten Goldkunstwer- 

ke, das in den letzten Jahren bekannt wurde, nam- 

lich den so genannten “Berliner Goldut”, benannt 

nach dem heutigen Aufbewahrungsort, aber wohl 

aus dem siiddeutschen Bronzezeitbereich stammend.
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Menghin errechnete anhand des Musterkanons der 

flachigen Stempelverzierung, dass diese zeremoniale 

Kopfbedeckung ein kompliziertes lunisolares Kalen- 

darium dargestellt haben diirfte und damit mathema- 

tische Kenntnisse voraussetzt, wie sie bislang fiir die 

mitteleuropaische Bronzezeit in keiner Weise vermu- 

tet worden sind. Die vier bislang bekannten Goldhii- 

te werfen somit ein vollig nenes Licht auf kulturel- 

le Verbindungen zum Hochkulturbereich des Vorde- 

ren Orients, in dem bereits im 2. vorchristlichen Jahr- 

tausend Astralberechnungen sehr eng mit Herrschaft 

und Magie verbunden waren. Bestatigt wird die Be- 

deutung dieser Astralsymbolik auch fiir Zentraleu- 

ropa nicht nur durch die Goldhiite, sondem neuer- 

dings auch durch die spektakulare Astralscheibe aus 

Sachsen-Anhalt, die leider erst nach Abschluss der 

Miinchener Ausstellung aus dem Raubgrabermilieu 

in bffentlichen Besitz gelangte.

Die Bedeutung von Gold als Prestigeobjekt und sei

ne allmahliche Profanisierung vom Gott- und Herr- 

schersymbol zum - soweit Gold dies sein kann(!) - 

“Alltagsschmuck” schildert Gisela Zahlhaas im fol- 

genden Kapitel. Nach dem vielschichtigen Bild, das 

R. Gebhard in der Einleitung geboten hat, wirkt die

ser geraffte Uberblick doch etwas zu einfach. Rez. 

kann auch nicht der von der Verf. vertretenen Ansicht 

zustimmen, dass Hortfunde, etwa diejenigen aus Tro- 

ja, “nur allgemeinere Aussagen uber Formenreich- 

tum oder vorhandene Goldmenge” zulassen. Gerade 

der Priamosschatz, aber auch viele andere Horte las- 

sen sogar sehr weitgehende Riickschliisse auf hierar- 

chische Strukturen, Rituale und Kulturbeziehungen 

zu!

Geradezu eine Einfiihrung in die siidamerikanische 

Archaologie liefert Helmut Schindler in dem folgen- 

den Beitrag liber “Gold in Alt-Peru”. Nach dem chro- 

nologischen Uberblick folgt eine kurze Beschreibung 

charakteristischer Metallbearbeitungstechniken. An- 

schlieBend beleuchtet Schindler die unterschiedli- 

chen Bedeutungen von Gold in der Vorstellungswelt 

der Indianer und der europaischen Kulturen, da in er- 

sterer weniger der monetare Wert, sondem vielmehr 

das Symbolhafte, die glanzende Wirkung, eine Rolle 

spielen wiirde. Wie schon im Anfangsteil des Bei- 

trags (Bedeutung des Wortes “Indio”) bekommt der 

Leser auch hier ein wenig den moralischen Zeigefin- 

ger vorgehalten und wird am Beispiel der altperua- 

nischen Werke im Miinchener Volkerkundemuseum 

ermahnt, nicht die “kiinstlerisch bedeutendsten” Ar- 

beiten aus Faszination vor dem reinen Gold zu iiber- 

sehen. Nachdem er dann noch eine Erlauterung des 

Cocagebrauchs durch Indianer erhalten hat, wird der 

Leser abschlieBend in strengem Ton dariiber belehrt, 

dass der Begriff “Magie” “in der modemen Ethnolo

gic” eine abwertende Bedeutung besiiBe und deshalb 

verpbnt sei. Derail erzogen blattert man nicht ungern 

die Seite zum niichsten Themenblock um, der sich 

mit gemiinztem Gold beschaftigt.

Bernward Ziegaus widmet sich dem antiken Miinz- 

gold, wobei freilich das schone Aristoteleszitat liber 

die Einfiihrung des Miinzgeldes seine Aussage zu 

Anfang seines Beitrags, pramonetiire Werteinheiten 

(Barren, Metallfragmente etc.) hatte “bestenfalls der 

individuelle Tauschpartner” garantiert, ein wenig in 

Frage stellt, denn Aristoteles betont u.a. ja gerade 

die friihe Nutzung von Metall als Werteinheit “nach 

GrbBe und Gewicht”. Die Bronzezeitforschung hat 

zudem seit langerer Zeit nachweisen konnen, dass 

bereits im zweiten vorchristlichen Jahrtausend be- 

stimmte Gewichtseinheiten iiber grbBere Zonen Eu- 

ropas zur Wertmessung benutzt wurden. Abgesehen 

von diesen kleinen Unstimmigkeiten behandelt Zieg- 

haus das eigentliche Thema seines Beitrags, namlich 

das Miinzgeld, sehr fliissig und informativ und bietet 

dem Leser somit eine grtindliche Einfiihrung in das 

Miinzwesen vom 7. vorchristlichen Jahrhundert bis 

in das friihe Mittelalter, wobei der Exkurs iiber das 

keltische Miinzgold und seine Herstellung besonders 

lesenwert ist.

Vertieft wird dieser Themenbereich anschlieBend 

von Ludwig Wamser mit einem Beitrag iiber 

die keltischen Kleingoldmiinzen im siidbayerisch- 

schwabischen Raum und der kontroversen Her- 

kunftsdiskussion (U. Steffgen und B. Ziegaus: au- 

tochthone Entstehung; H. J. Hildebrandt: italischer 

Einfluss). In diesem Zusammenhang stellt Wamser 

einen 1996 durch “archaologische Wilderer” gefun- 

denen Hort mit goldenen Vierundzwanzigstelstateren 

vor. Diese sehr sorgfaltige, kenntnisreiche und aus- 

fiihrliche Studie diirfte fur Spezialisten von groBem 

Interesse sein, der “normale” Ausstellungskatalog- 

kaufer wird freilich ein wenig iiberfordert, vor allem, 

wenn er versucht, der Thematik des Buches “Magie, 

Mythos, Macht”, in der 24 Seiten langen (gegeniiber 

20 Seiten zum Thema Miinzgold bis zur Merowin- 

gerzeit) Ausfiihrung nachzuspiiren.

Nachdem, wie oben erwahnt, H. Schindler in dem 

“Alt-Peru”-Beitrag bereits den Begriff “Magie" als 

von “aufgeklarten Ethnologen” nicht mehr benutzbar
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definiert hat, leitet Walter Diercks seinen Beitrag zur 

Wahrungsgeschichte in Deutschland damit ein, dass 

auch der Begriff “Mythos” im Zusammenhang mit 

der Entwicklung seit dem 9. Jh. n. Chr. verfehlt sei, 

denn bei der Pragung von Miinzen sei es “stets hand

fest materialistisch” zugegangen. Dass dennoch auch 

in spateren Zeiten das Gold im Miinzwesen einen 

mythischen Wert behielt, schimmert an einigen Stel- 

len des sehr informativen und spannend geschricbe- 

nen Beitrags durch. Verwendet man “Mythos” in ei- 

nem etwas weiteren Sinne, etwa als Grundlage der 

Vorstellung, dass man dem Gold als seit Urzeiten an- 

erkanntem Wert ein besonderes Vertrauen entgegen- 

bringen kann, so linden sich doch geniigend Beispie- 

le, die mythische Beweggriinde zeigen, etwa in der 

Verwendung von Mimzgold als Patengeschenk oder 

als Amulett.

Unter dem Oberbegriff “Erdachtes Gold” geht es in 

den folgenden Beitragen um die symbolische Bedeu- 

tung von Gold. Christof Metzger untersucht die Be- 

deutung des Edelmetalls und der zwar weniger wert- 

vollen, aber goldglanzenden oder vergoldeten Metal- 

le in der bildenden Kunst unter Einbeziehung sei

nes Stellenwerts in der Mythologie, der Farbenlehre, 

der Religion und im Herrscherkult. Ebenso wird der 

moralische Aspekt beleuchtet: Gold als Segen, aber 

auch als Fluch, eine Ambivalenz, die, wie er an ei- 

nem Beuys-Objekt verdeutlicht, bis in die Modcme 

thematisiert wird.

Ausgehend vom sagenhaften Nibelungenschatz be- 

schaftigt sich Brigitte Haas-Gebhard mit dem Ur- 

sprung der Sage und ihrer Rezeption in Kunst und 

Mythologie bis in die Gegenwart. Ein Exkurs be- 

handelt die Bedeutung von Gold im friihen Mittelal

ter als Konigs-, Tempel/Dom- oder Beuteschatz, als 

Heiratsgut, politisches Geschenk oder Notversteck. 

AbschlieBend geht es um die Lokalisierung des Ni- 

belungenschatzes - in diesem Zusammenhang hat- 

te eine kurze Vertiefung der mythischen Bedeutung 

von Gewassem als Deponierungsort dem im Ubri- 

gen sehr schbn geschriebenen Beitrag noch das I- 

Tiipfelchen aufgesetzt.

Ludwig Wamser beleuchtet anschliehend einen ganz 

anderen, namlich den mythischen Aspekt der von 

ihm im Zusammenhang mit der Miinzkunde bereits 

behandelten keltischen Goldmiinzen, den Regenbo- 

genschiisselchen, deren Uberlieferungsquellen hier 

ausfiihrlich zusammengetragen und sehr unterhalt- 

sam erlautert werden, wobei auch der Amulettcha- 

rakter und die magische Heilfahigkeit von Gold- 

gegenstanden angesprochen werden. AbschlieBend 

wird dargestellt, wie sich der Mythos vom Goldregen 

seit der Antike in Dichtung und Kunst niedergeschla- 

gen hat.

Das letzte Kapitel beschaftigt sich unter der Uber- 

schrift “Ertraumtes Gold” mit der Goldmacherei. 

Sigrid von Osten stellt das von ihr ausgegrabene re- 

naissancezeitliche Alchemistenlabor in dem ehema- 

ligen Schloss Oberstockstall vor, dessen Inhalt kom- 

plett in einer Abfallgrube unter der so genannten Sa- 

kristei entsorgt wurde und wichtige Aufschliisse iiber 

Labortechniken vermittelt.

Vom abenteuerliche Leben eines Alchemisten erzahlt 

abschliebend Otto Kratz. Der neapolitanische Gold- 

machers Caetano betrog Endc des 17. Jahrhunderts 

diverse Fiirsten, darunter den bayerischen Kurfiirsten 

Maximilian II. Emanuel, mit seinen alchemistischen 

Kiinsten und wurde schlieblich in Kiistrin von dem 

ebenfalls betrogenen Preufienkonig Friedrich I. ge- 

hangt. Das Vertrauen, mit dem dcr Betriiger iiberall 

rechnen konnte, scheint uns heute fast nicht glaub- 

haft - doch unterstreicht diese Geschichte fast starker 

als jeder andere Beitrag des Buches die Irrationalitat, 

die mit Gold verbunden ist.

Der Katalogteil bzw. die Ausstellung ist in zwdlf Ab- 

teilungen gegliedert, in denen durch insgesamt 24 

Autoren das Thema Gold von der Goldgewinnung 

bis hin zum Goldwert ausfiihrlich prasentiert wird. 

Kurze cinfiihrende Texte, aber auch teils ausfiihrliche 

Erlauterungen bei der Auflistung der Exponate selbst 

versorgen den Interessierten mit vielfaltigen Infor- 

mationen, darunter auch mit weiterfiihrender Litera- 

tur. Die Farbabbildungen (bedauerlich, dass die Foto- 

grafen nicht erwahnt werden, sie hatten es verdient!) 

sind ebenso wie die meisten Bilder in den Textbei- 

tragen von vorziiglicher Qualitat, das Layout ist ab- 

wechslungsreich und die WiedergabegroBe der ein- 

zelnen Bilder ist der Bedeutung bzw. dem notwendi- 

gen Erkennungswert angemessen.

Im abschlieBenden Literaturverzeichnis werden nur 

die in den Textbeitragen zitierten Werke aufgefiihrt, 

denn die im Katalog genannten Bucher sind bereits 

dort aufgeschliisselt.

Insgesamt kann das Buch sowohl vom Inhalt als auch 

von der vorziiglichen Aufmachung her nur empfoh- 

len werden. Die etwas kleine Schrifttype gestaltet das 

Lesen ein wenig miihsam, ein groBziigigeres Schrift-
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bild hatte den uber 300 Seiten starken Band aber 

noch dicker gemacht.

Die Heterogenitat der einzelnen Beitrage, mal sehr 

knapp iibergreifend, mal sehr detailliert - man ver- 

gleiche etwa die Beitrage von G. Zahlhaas und L. 

Wamser - ist bei einem Werk mit so vielen Autoren 

wohl kaum zu vermeiden, zumal Ziel der Publika- 

tion ja nicht die Erstellung eines Handbuches, son- 

dem eines informativen Begleitbuches war, in dem 

von vomherein nicht alle Facetten des vielschich- 

tigen Themas angesprochen werden konnten. Auch 

die Beschrankung auf “Alte” und “Neue” Welt ist 

verstandlich, hatte doch eine Beriicksichtigung asia- 

tischer und afrikanischer Goldarbeiten den Rahmen 

zwangslaufig sprengen miissen. Vielleicht kann man 

in einer zweiten, literarisch ebenso gut begleiteten 

Ausstellung die Goldschatze der “Drittlander’' folgen 

lassen.

Dr. Alix Hansel

376




