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Zusammenfassung - Im vorl iegenden Beitrag geht es um Nahrungsmittel im Kontext von Bestattungen. Hauptsächlich wird die 
Beigabe von tierischer Nahrung und von möglichen Getränken diskutiert. Im Mittelpunkt dieser Diskussion steht die soziale Funktion des 
Bestattungsrituals und der dabei verwendeten Gegenstände, insbesondere die Transformation der sozialen Identität des verstorbenen 
Individuums durch die rituellen Handlungen. Mithilfe der Konzepte der „Gabe" nach M. MAUSS und der „kommunikat iven Handlung" nach 
J. HABERMAS werden die Nahrungsbeigaben als Artefakte verstanden, die weniger Anzeiger eines sozialen Ranges sind als vielmehr der 
Charakterisierung der sozialen Identität des Verstorbenen und die zugleich der Transformation dieser Identität dienen. Ausgeführt werden 
diese Thesen am Beispiel eines Gräberfeldes der Lausitzer Kultur aus Brandenburg. 

Schlüsselwörter - Nahrungsbeigaben, Transformation sozialer Identität, soziale Reproduktion, Kinder, Lausitzer Kultur 

Abstract - This paper discusses food in the context of burials, and the giving of meat and of possible beverages in particular. It focuses on 
the social meaning of both the funeral ritual and the objects involved. In particular, the transformation of the social identity of the deceased 
through ritual action is examined. Building upon the concepts "gift" (MAUSS) and "communicat ive practice" (HABERMAS) nutritional 
offerings in the graves are understood as artefacts which at the same time characterise the social identity of the deceased and help in 
transforming this identity, rather than simply indicating social Status. This approach is exemplif ied with evidence from an urnfield of the 
Lusatian Culture from Brandenburg (Germany). 
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Unser Essen und Trinken, soweit es nicht der gemeinen 
Lebensnotdurft dient, muss mehr und mehr zur 

symbolischen Handlung werden, und ich begreife Zeiten 
des späteren Mittelalters, in denen der Tafelaufsatz und 
die Fruchtschalen mehr bedeuteten als das Mahl selbst. 

T h e o d o r Fon tane , Schach v o n W u t h e n o w 

Einleitung 

Die Bei t räge dieses B a n d e s de r A r c h ä o l o g i s c h e n In
f o r m a t i o n e n b e s p r e c h e n Fleisch u n d Pas ta , Gebäck 
u n d S u p p e sowie a n d e r e Spe isen u n d d e r e n Z u b e 
re i tung . Dieser p r äh i s to r i s chen „Spe i sekar te" soll 
n u n ein „a ls ob"Ger ich t b e i g e f ü g t w e r d e n  e ine 
symbol i sche stat t e iner r ea l en Mahlze i t . Zug le i ch 
m ö c h t e ich a r g u m e n t i e r e n , dass d ie dabe i v e r w e n 
d e t e n G e g e n s t ä n d e „ m e h r b e d e u t e n als d a s M a h l 
selbst" . Disku t i e r t w i r d , w e l c h e Rolle N a h r u n g b z w . 
symbol i sche N a h r u n g bei der T r a n s f o r m a t i o n sozia
ler Ident i tä t sp ie len k a n n . 

Das „Rezep t " f ü r d ieses „Ger ich t" w u r d e a m 
E n d e der Bronzezei t z u s a m m e n g e s t e l l t , in e iner ar
chäo log i schen Kul tu r , d ie w i r die Laus i tze r K u l t u r 
n e n n e n . I n s b e s o n d e r e geh t es h ier u m die „ Z u t a t e n " , 
die sich in Z u s a m m e n h a n g mi t d e n U r n e n g r ä b e r n 
B r a n d e n b u r g s u n d Sachsens n a c h w e i s e n o d e r ver 
m u t e n lassen, n ä m l i c h u m d a s G e b e n v o n G e f ä ß e n 

u n d t ie r i schen P r o d u k t e n . A u s l ö s e r d ieses Ar t ike ls 
ist d ie U n t e r s u c h u n g des k l e inen G r ä b e r f e l d s v o n 
C o t t b u s „ A l v e n s l e b e n  K a s e r n e " in B r a n d e n b u r g , da s 
G e g e n s t a n d z w e i e r D i s se r t a t i onen a n de r Unive r s i 
tät Le ipz ig w a r (GROSSKOPF 2004; GRAMSCH 2004a). 
Vieles, w a s i m F o l g e n d e n ü b e r d ie sozia le Bedeu
t u n g v o n Essen u n d T r i n k e n gesag t w i r d , gilt j e d o c h 
a u c h f ü r a n d e r e p räh i s to r i s che Kontexte . D e s h a l b 
soll, b e v o r d a s Rätsel d ieser „a l s ob" Spe i sen gelöst 
w i r d , k u r z e rk lä r t w e r d e n , w a r u m i m R a h m e n e ines 
T a g u n g s b a n d e s , d e s s e n T h e m a die „ soz ioku l tu re l 
le D i m e n s i o n v o n N a h r u n g , N a h r u n g s e r w e r b u n d 
N a h r u n g s v e r z e h r " ist, ü b e r G r ä b e r u n d Bes ta t tun
g e n ber ich te t w i r d . 

Theoretische Grundlagen 

Essen und Trinken als soziale Handlung 

Es ü b e r r a s c h t nicht , da s s in d ieser Zeit , in de r die 
v e r s c h i e d e n s t e n A s p e k t e des Al l tags f ü r soz iokul 
ture l le B e t r a c h t u n g e n e n t d e c k t w u r d e n , a u c h die 
„ K u l t u r de s Essens" A u f m e r k s a m k e i t e r langte . Lan
ge vo r der i n f l a t i onä ren V e r w e n d u n g des Begri f fs 
K u l t u r w a r e n „T i schku l tu r " u n d „ E s s k u l t u r " w e i t 
ve rb re i t e t e Konzep t e . Zah l re i che Pub l ika t i onen , d ie 
sich m i t de r ku l tu re l l en u n d soz ia len B e d e u t u n g 
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d e s Essens beschä f t i gen , ze igen , da s s „Essen" m e h r 
b e d e u t e t als N a h r u n g s a u f n a h m e z u r B e f r i e d i g u n g 
kö rpe r l i che r B e d ü r f n i s s e u n d z u r S ichers te l lung de r 
b io log i schen R e p r o d u k t i o n des I n d i v i d u u m s w i e 
de r G r u p p e . G e f r a g t w i r d n a c h de r Lebensqua l i t ä t 
v o n Fas t Food , n a c h Tischsi t ten , n a c h a u s g e w o g e 
n e r E r n ä h r u n g u n d D i ä t e n w a h n , n a c h der Def in i t ion 
v o n r e g i o n a l e n ode r n a t i o n a l e n „ K ü c h e n " w i e de r 
„ s c h w e r e n d e u t s c h e n " o d e r de r „ le ichten f r anzös i 
s c h e n " K ü c h e (z.B. WIERLACHER 1993 ; BARLöSIUS 1999 ; 

FICHTNER 2004). Zah l r e i che sozia le u n d ku l tu re l l e Fa
ce t ten ze igen sich in d i e s e n ö f fen t l i chen Diskuss io 
nen . E r inne r t sei a u c h a n Pier re B o u r d i e u s A n a l y s e 
der „ f e inen U n t e r s c h i e d e " , in d e n e n sich K la s senzu 
gehör igke i t d e m o n s t r i e r t : a u c h die Ess u n d Tisch
s i t ten s ind Teil d ieser soz ia len D i s t i n k t i o n s m e r k m a 
le (BOURDIEU 1987). I n s b e s o n d e r e öf fen t l iches Essen 
u n d T r i n k e n s ind sozia le H a n d l u n g e n , s ind m e h r 
als d a s M a h l selbst; d ie öf fen t l ich v e r z e h r t e n Spe i sen 
u n d d ie d a b e i v e r w a n d t e mate r ie l l e K u l t u r bes i t zen 
sozia les Poten t ia l . 

W a s f ü r m o d e r n e , indus t r i e l l e b z w . p o s t i n d u s 
trielle Gese l l s cha f t en gilt, m u s s z w a r n ich t a u t o m a 
t isch a u c h f ü r t rad i t ione l le Gese l l scha f t en gel ten. 
D o c h d i sku t i e r t z.B. Klaus E. MüLLER (2003), dass 
a u c h in v o r m o d e r n e n Gese l l s cha f t en n a h e z u alle 
Lebensbe re i che v o n de r K u l t u r de s Essens u n d Trin
kens g e p r ä g t w e r d e n . Er zeigt , dass M a h l z e i t e n ein 
l o h n e n d e s Feld f ü r d ie v e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g 
sozia ler V e r h a l t e n s w e i s e n s ind . 

U n d n ich t n u r die g e g e n w ä r t i g e Blüte der The
m e n b e r e i c h e „ K u l t u r " u n d „Essen" ve rdeu t l i ch t 
d ie soz ioku l tu re l l e B e d e u t u n g de r H e r s t e l l u n g u n d 
W e i t e r g a b e v o n N a h r u n g s m i t t e l n . E r inne r t sei a n 
C l a u d e Levi S t rauss ' e r s t en Teil se iner Mythologien., 
„ D a s R o h e u n d das G e k o c h t e " (LEVISTRAUSS 1994). 
D a r i n o f f e n b a r t er d ie ku l tu re l l e B e d e u t u n g der 
T r a n s f o r m a t i o n v o n „ r o h e n " , „ w i l d e n " Res sou rcen 
in „gekoch te" , „ku l tu r i e r t e " Spe i sen u n d i h r e n Nie
d e r s c h l a g i m m y t h o l o g i s c h e n D e n k e n w i e i m r i tuel
len H a n d e l n . 

A u c h w e n n h e u t e Levi St rauss ' s t ruk tura l i s t i 
sche A u f f a s s u n g des D e n k e n s u n d H a n d e l n s in vor 
m o d e r n e n Gese l l s cha f t en n ich t u n w i d e r s p r o c h e n 
bleibt , k ö n n e n w i r ä priori d a v o n a u s g e h e n , dass 
a u c h f ü r p räh i s to r i s che Gese l l schaf t en Essen u n d 
T r i n k e n m e h r ist als N a h r u n g s a u f n a h m e z u r Befrie
d i g u n g des H u n g e r s . V ie lmehr m ü s s e n w i r a n n e h 
m e n , da s s „Essen" Teil de r b e d e u t u n g s g e l a d e n e n 
mate r ie l l en K u l t u r ist, in V e r b i n d u n g m i t a n d e r e n 
„ k u l t u r i e r t e n " , d .h. n a c h b e s t i m m t e n ku l tu re l l en 
Rege ln he rges te l l t en u n d mi t B e d e u t u n g e n „ge lade
n e n " Ar t e fak ten . G e m e i n s a m mi t d iesen ü b e r n e h 
m e n die H a n d l u n g des Essens wie a u c h die dabe i 
v e r w e n d e t e n G e g e n s t ä n d e u n d Spe isen eine Funk 

t ion in der D a r s t e l l u n g u n d T r a n s f o r m a t i o n sozia
ler Ident i tä t . Dieser A s p e k t w i r d i n s b e s o n d e r e dor t 
deut l ich , w o Ver t e i l ung u n d Verzeh r v o n N a h r u n g 
Teil e iner ö f fen t l i chen k o m m u n i k a t i v e n H a n d l u n g 
ist, also bei Fes ten u n d Ri tua len (s.a. DIETLER/HAY
DEN 2001a). D e n n o c h b e t r a c h t e n die m e i s t e n Beiträ
ge d ieses Bandes , t ro tz des Tagungs t i t e l s , de r Essen 
u n d M o r a l v e r k n ü p f t , d ie P r o d u k t i o n u n d Dis t r ibu
t ion v o n N a h r u n g n icht u n t e r soz ioku l tu re l l en Ge
s i ch t spunk t en , s o n d e r n stel len die t echn i schen As
p e k t e de r H e r s t e l l u n g v o n N a h r u n g s m i t t e l n (Sylvie 
BERGMANN; FEIERABEND; GRUNEWALD, MEURERSBALKE; 

SCHMIDT), ihre Rolle f ü r die b iologische R e p r o d u k 
t ion (Swant je BERGMANN, AUFFERMANN) u n d ihre öko
n o m i s c h e S e i t e (SIEGMANN, WENZEL/DESCHLERERB) i n 
d e n V o r d e r g r u n d . U m s o m e h r m ö c h t e ich auf d e n 
f o l g e n d e n Sei ten die B e d e u t u n g v o n N a h r u n g u n d 
E r n ä h r u n g f ü r d ie soziale R e p r o d u k t i o n v o n Indivi
d u e n u n d G r u p p e n herauss te l l en . 

Dreier lei , n ä m l i c h die Sozial isat ion v o n Indivi 
d u e n , die K o m m u n i k a t i o n ü b e r soziale Rollen, u n d 
schl ießl ich die S c h a f f u n g eines „Wi r Ge füh l s " , w i r d 
d u r c h g e m e i n s a m e , öf fent l iche w i e pr iva te , Mahl 
ze i ten er re icht u n d erha l ten . Sie s ind d a m i t k o m 
m u n i k a t i v e H a n d l u n g e n par excellence. HABERMAS 
(1981a; 1981b) u n t e r s c h e i d e t k o m m u n i k a t i v e s u n d 
zweck ra t i ona l e s H a n d e l n (HABERMAS 1981a, 384f.). 
W ä h r e n d le tz teres er fo lgsor ient ier t , d.h. auf Beein
f l u s s u n g eines H a n d l u n g s p a r t n e r s b z w . einer H a n d 
l u n g s p a r t n e r i n ausger ich te t ist, u m eine Absicht , 
e in e rs t reb tes Ergebn i s zu er re ichen, ist ers teres 
v e r s t ä n d i g u n g s o r i e n t i e r t , d.h. auf K o m m u n i k a t i o n 
u n d Sozia l isa t ion ausger ich te t : „Un te r d e m funk t i 
o n a l e n Aspekt der Verständigung d ien t k o n r m u n i k a 
t ives H a n d e l n der Trad i t ion u n d der E r n e u e r u n g 
ku l tu re l l en Wissens ; Linter d e m A s p e k t der Hand
lungskoordiniemng d ien t es der soz ia len In tegra t ion 
u n d der H e r s t e l l u n g v o n Solidari tät ; u n t e r d e m As
pekt der Sozialisation schl ießl ich d ien t k o m m u n i k a t i 
ves H a n d e l n der A u s b i l d u n g v o n p e r s o n a l e n Iden
t i t ä ten" (HABERMAS 1981b, 208  H e r v o r h e b u n g e n im 
Original) . I n s b e s o n d e r e le tz terer A s p e k t s teht in der 
f o l g e n d e n Di skuss ion v o n Mah lze i t en als k o m m u n i 
ka t iven H a n d l u n g e n i m Mi t te lpunkt 1 . 

Im hier z u r U n t e r s u c h u n g a n s t e h e n d e n Beispiel 
w e r d e n meta l lze i t l iche Bes ta t tungss i t t en vorgestel l t , 
bei d e n e n N a h r u n g s m i t t e l i nne rha lb e ines r i tue l len 
Kontex tes VerwendLing f a n d e n . In teress ieren soll 
hier w e n i g e r der rel igiöse A s p e k t des Ri tuel len 
 da s „Kul t i sche"  als v i e lmehr se ine soziale Funk 
tion. Die sich w i e d e r h o l e n d e n r i tue l len H a n d l u n g e n 
er fü l len , g e r a d e i m Bes ta t tungsr i tua l , n e b e n emot i 
ona len u n d re l ig iösen vor a l lem soziale A u f g a b e n . 
N a h r u n g , die in d i e s e m Kontex t w e g g e g e b e n w i rd , 
ü b e r n i m m t e inen Teil dieser A u f g a b e n , g e m e i n s a m 
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mit a n d e r e n Bes tand te i l en de r ma te r i e l l en Ku l tu r . 
D u r c h die K o n z e n t r a t i o n auf d e n A s p e k t d e r H a n d 
l u n g w i r d es mögl ich , d iese soz ia len F u n k t i o n e n des 
Ri tuals zu u n t e r s u c h e n , d a d ie Bes t a t t ung n u n als 
auf V e r s t ä n d i g u n g u n d Sozia l isa t ion ausge r i ch t e t e 
K o m m u n i k a t i o n v e r s t a n d e n w e r d e n kann 2 . 

Essen am Grab: Gabe, Opfer und Fest 

N a h r u n g b e g e g n e t u n s i m Kontex t de s Bes ta t tungs 
r i tuals meis t als a m ode r i m G r a b be f ind l i che r Übe r 
rest  K n o c h e n v o n Tieren, ve rkoh l t e s G e t r e i d e 
ode r Brot (z.B. COBLENZ/NEBELSICK 1997,129f.) ode r , 
als ind i rek te r H i n w e i s , P h o s p h a t k o n z e n t r a t i o n e n 
 aber a u c h als even tue l l e h e m a l s gefü l l t es Gefäß . 
Diese S p u r e n lassen d e n Schluss zu , dass p r äh i s 
tor ische Bes ta t tungs r i tua le a u c h die K o n s u m p t i o n 
v o n Essen u n d T r inken u m f a s s t e n . H i n z u r e c h n e n 
k ö n n e n w i r a u c h auf d e m G r a b be f ind l i che G e f ä ß e 
b z w . Gefäßres te . Diese K o n s u m p t i o n k o n n t e sehr 
ve r s ch i edene F o r m e n a n n e h m e n , n icht n u r in de r 
t a t säch l ichen D u r c h f ü h r u n g der j ewei l igen r i tuel
len H a n d l u n g , s o n d e r n a u c h in Z ie l r i ch tung u n d 
B e d e u t u n g . Z u u n t e r s c h e i d e n s ind v.a. der Ve rzeh r 
v o n N a h r u n g d u r c h die B e s t a t t u n g s g e m e i n s c h a f t 
e inersei ts u n d die Bei b z w . M i t g a b e v o n N a h r u n g 
an die b z w . d e n V e r s t o r b e n e n andere r se i t s . 

Das Bes ta t tungs r i tua l ist d a b e i n icht al lein als 
Mögl ichke i t z u r M a c h t d e m o n s t r a t i o n o d e r als 
Schaup la t z f ü r Leg i t imat ionss t re i t igke i t en zu ver 
s tehen, es ist a u c h ein öf fent l iches Fest3. In d e n letz
ten Jah ren w i d m e t sich eine Reihe v o n T h e o r i e n 
wie a u c h e t h n o g r a p h i s c h e n u n d a r chäo log i schen 
Fa l l s tud ien der Rolle des Festes u n d se iner sozia
l e n B e d e u t u n g ( z . B . WIESNER/SCHIEFENHöVEL 1 9 9 6 ; 

HAMILAKIS 1 9 9 8 ; DIETLER/HAYDEN 2 0 0 1 a ; K O C H 2 0 0 3 ; 

CRABTREE 2004). Das K o n z e p t des „Fes tes" r ü c k t die 
soziale B e d e u t u n g öf fent l icher P r o d u k t i o n , Distr i
b u t i o n u n d K o n s u m p t i o n v o n Lebensmi t t e l n in d e n 
V o r d e r g r u n d . D u r c h d e n ö f fen t l i chen u n d r i tual i 
s ier ten C h a r a k t e r des Fests s ind Essen u n d T r i n k e n 
in d i e s e m R a h m e n eine B ü h n e f ü r d ie P r ä sen t a t i on 
v o n u n d A u s e i n a n d e r s e t z u n g ü b e r soziale Wer te , 
soziale Al l i anzen u n d soziale Iden t i t ä t en (DIETLER/ 
HAYDEN 2 0 0 1 b , 4 ) . 

In d i e s e m Kontex t m ü s s e n wi r d iese Übe r r e s t e 
v o n N a h r u n g a m u n d i m G r a b n ich t als O p f e r , son
d e r n als eine „Gabe" i m Sinne v o n Marce l M A U S S 
wer ten 4 : G a b e n an die B e s t a t t u n g s g e m e i n s c h a f t ei
nerse i t s u n d G a b e n an das v e r s t o r b e n e I n d i v i d u u m 
andererse i t s . Letz tere w e r d e n der b z w . d e m Ver
s to rbenen w ä h r e n d ihres b z w . seines Ü b e r g a n g s 
v o m sozia len Sta tus des L e b e n d e n z u m sozia len 
Sta tus des „ A h n e n " v o n de r Bes t a t t ungsgeme in 

schaf t gegeben . Die G a b e stellt e ine A r t V e r t r a g d a r 
u n d v e r l a n g t e ine G e g e n g a b e . MAUSS beze i chne t e 
d ie G a b e als e ine „ to ta le gese l l schaf t l iche Ta t sache" 
{fait social total), e in a l l u m f a s s e n d e s sozia les Ereig
nis, d a s W i r t s c h a f t ebenso be t r i f f t w i e W e l t a n s c h a u 
u n g („Mora l " in M a u s s ' Wor t en ) , Rel ig ion ebenso 
w i e Recht (MAUSS 1990, 176). Die G a b e ha t d u r c h 
ihre u m f a s s e n d e B e d e u t u n g v e r s c h i e d e n e sozia le 
A u f g a b e n : sie d i en t d e m A u s g l e i c h v o n S p a n n u n 
gen, d e m A b b a u v o n Schu ld , w e l c h e die Besi tzen
d e n d e n A n d e r e n g e g e n ü b e r h a b e n (ebd., 157ff.) 
o d e r sie soll „ e inen d i r e k t e n E inf luss auf d e n Geis t 
de s Geis tes a u s ü b e n " (ebd., 44). Mit de r A n w e n 
d u n g des K o n z e p t s de r G a b e auf G r a b f u n d e w i r d 
folgl ich deu t l i ch , d a s s d iese w e i t m e h r b e d e u t e n als 
e ine K e n n z e i c h n u n g soz ia len Ranges : Sie s ind Er
gebn i sse sozia ler H a n d l u n g e n m i t v ie l sch ich t iger 
B e d e u t u n g . 

Z w a r l ieße sich e ine Reihe „ku l t i sche r" , d .h. es
cha to log i scher I n t e r p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n f ü r d ie 
G a b e z.B. v o n T i e r k ö r p e r n o d e r Tei len d a v o n a n f ü h 
r e n  To temt ie r , O p f e r , W e g z e h r u n g , „ O b o l u s " , pars 
pro toto e ines Beglei ters ins „Jensei ts" u s w .  , j edoch 
s ind es n ich t d iese Ü b e r l e g u n g e n , d ie u n s bei sozial
gesch ich t l i chen F r a g e n we i t e rhe l f en . W e n n w i r die 
D y n a m i k soz ia len W a n d e l s a m E n d e de r Bronzeze i t 
o d e r in a n d e r e n P e r i o d e n e r f a s s e n wo l l en , m u s s d ie 
G a b e v o n N a h r u n g ebenso w i e die v o n G e g e n s t ä n 
d e n als Teil e iner k o m m u n i k a t i v e n H a n d l u n g be
t r ach te t w e r d e n , n ich t als „Kul tob jek t" . W a s t rad i 
t ionel l m i t d e m u n s c h a r f e n Begriff „ K u l t p r a k t i k e n " 
beze i chne t w i r d , s ind v i e l m e h r öf fent l iche , r i tue l le 
H a n d l u n g e n v o n g roße r sozia ler Bedeutung"1 . Öf
fen t l iche H a n d l u n g e n s ind , w i e e r w ä h n t , k o m 
m u n i k a t i v e u n d d a m i t v e r s t ä n d i g u n g s o r i e n t i e r t e 
H a n d l u n g e n i m Sinne H a b e r m a s ' . V e r s t ä n d i g e n 
w o l l e n sich G r u p p e n u n d I n d i v i d u e n ü b e r ihre so
z ia len u n d k u l t u r e l l e n Iden t i t ä t en . N a h r u n g h a t in 
d i e s e m Kon tex t d a s Potenz ia l , z u r I d e n t i t ä t s b i l d u n g 
b e i z u t r a g e n , z u r k u l t u r e l l e n Iden t i t ä t e iner G r u p p e 
ebenso w i e z u r soz ia len Iden t i t ä t e ines I n d i v i d u 
u m s . Diese w i r d vor a l l em kons t i t u i e r t d u r c h Al ter 
u n d Gesch lech t de s I n d i v i d u u m s . Beide s ind n ich t 
n u r b io logische , s o n d e r n vor a l l em sozia le M e r k 
m a l e u n d w ich t i ge P a r a m e t e r der h o r i z o n t a l e n So
z i a l s t ruk tu r  i m G e g e n s a t z z u r d u r c h Klassen u n d 
H i e r a r c h i e n g e p r ä g t e n ve r t ika l en Soz ia l s t ruk tu r . 

A n d e r s als S i ed lungs  o d e r so g e n a n n t e „kul t i 
sche" Plä tze , d ie bei d e n b i she r igen A n s ä t z e n z u r 
E r f o r s c h u n g des Z u s a m m e n h a n g s z w i s c h e n Essen 
u n d Iden t i t ä t i m V o r d e r g r u n d s t a n d e n (RAY/THO
MAS 2003; CRABTREE 2004; MARTIGRäDEL ET AL. 2004), 
e r m ö g l i c h e n G r ä b e r d e n Z u g a n g s o w o h l z u m Indi
v i d u u m , zu se iner p h y s i s c h e n P rä senz , als a u c h z u r 
G r u p p e , z u d e r e n H a n d l u n g e n . G r ä b e r f e l d e r s ind 
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s o m i t e in idea les U n t e r s u c h u n g s f e l d f ü r d ie A n a l y 
se sozia ler P rak t iken , mi t te l s de r e r d ie „Pol i t ik de s 
Al l t ags" , d .h . d ie k le inschr i t t igen soz ia len Bez iehun
g e n z w i s c h e n I n d i v i d u u m u n d G r u p p e , a u s g e h a n 
del t w e r d e n . Ein solcher „ m i k r o a r c h ä o l o g i s c h e r " 
A n s a t z stellt also, s tat t g r o ß r ä u m i g e r B e z i e h u n g e n 
zwischen Gese l l schaf ten , Konfl ik t , K o m m u n i k a t i o n 
u n d K o n s e n s b i l d u n g innerhalb e iner Gese l l schaf t 
in d e n V o r d e r g r u n d . D u r c h die U n t e r s u c h u n g de r 
k o m m u n i k a t i v e n H a n d l u n g e n i m R a h m e n des 
Ü b e r g a n g s r i t u a l s de r Bes t a t t ung lassen sich Pro
zesse d e r D a r s t e l l u n g v o n u n d de r A u s e i n a n d e r s e t 
z u n g ü b e r sozia le Rol len r e k o n s t r u i e r e n . Es ist die
ser k le inschr i t t ige , „ m i k r o a r c h ä o l o g i s c h e " u n d auf 
d ie ho r i zon t a l e Soz ia l s t ruk tu r ausge r i ch t e t e Ansa t z , 
de r bei de r U n t e r s u c h u n g des G r ä b e r f e l d s v o n Cott
b u s „ A l v e n s l e b e n  K a s e r n e " a n g e w a n d t w u r d e (s.a. 
GRAMSCH 2004b; 2005; i m Druck) . 

N a c h d ie sen g r u n d s ä t z l i c h e n , t heo re t i s chen 
Ü b e r l e g u n g e n m u s s n u n dieses G r ä b e r f e l d vo rge 
stellt w e r d e n , a n h a n d d e s s e n die Rolle v o n n ä h r e n 
d e n G a b e n i m Bes t a t tungs r i t ua l d i sku t i e r t w e r d e n 
soll. 

Datengrundlage 

Das Gräberfeld Cottbus „Alvensleben-Kaserne" 

In d e n J a h r e n 1997 u n d 1998 w u r d e n para l le l z u Bau
u n d R e n o v i e r u n g s m a ß n a h m e n in der e h e m a l i g e n 
„ Gene ra l vonAI v e n s l e b e n "  K a s e r n e in Cot tbus , 
B r a n d e n b u r g , d ie g e f ä h r d e t e n Teile e ines Gräbe r 
f e ld s de r Laus i t ze r K u l t u r a rchäo log i sch u n t e r s u c h t 
(GRAMSCH 1999a, 1999b; GAIDA 1999). I n s g e s a m t lie
gen 74 G r ä b e r m i t 105 b r a n d b e s t a t t e t e n I n d i v i d u e n 
de r U r n e n f e l d e r  u n d f r ü h e n Hal l s ta t tze i t vor . Die 
G r ä b e r w a r e n s o w o h l als e in fache E r d g r u b e n als 
a u c h als große , z.T. s t e i n u m f a s s t e K a m m e r g r ä b e r , 
d ie me i s t m e h r e r e U r n e n en th ie l ten , ange leg t w o r 
den . 

Im R a h m e n e ines v o m sächs i schen K u l t u s m i n i s 
t e r i u m f i n a n z i e r t e n u n d v o n S. Rieckhoff gele i te ten 
Pro jek ts a m L e h r s t u h l f ü r Ur u n d F r ü h g e s c h i c h t e 
de r Un ive r s i t ä t Le ipz ig w u r d e d ieses G r ä b e r f e l d in 
in t e rd i sz ip l inä re r Z u s a m m e n a r b e i t in e iner an th ro 
po log i schen (GROSSKOPF 2004) u n d e iner a rchäologi 
schen (GRAMSCH 2004a) Disse r ta t ion aufgearbe i t e t . 
Ziel de r U n t e r s u c h u n g des G r ä b e r f e l d s w a r es, zu
n ä c h s t d ie v e r s c h i e d e n e n r i tue l len H a n d l u n g e n zu 
r e k o n s t r u i e r e n , die d a s Bes ta t tungs r i tua l f o r m e n . 
Diese H a n d l u n g e n l ießen sich n ich t n u r a u s d e n Gra
b u n g s d a t e n w i e d e r g e w i n n e n , s o n d e r n i n sbesonde 
re a u c h a u s de r U n t e r s u c h u n g de r A n o r d n u n g des 
L e i c h e n b r a n d s in d e n U r n e n (GROSSKOPF/GRAMSCH 

2004). H i e r d u r c h sollte e rmögl i ch t w e r d e n , Regeln 
u n d U n t e r s c h i e d e in der B e h a n d l u n g der Vers tor
b e n e n w ä h r e n d de r Bes ta t tung a u f z u z e i g e n . D u r c h 
e ine kon tex tue l l e A n a l y s e der H a n d l u n g e n sollte er
fass t w e r d e n , w i e soziale Iden t i t ä t en i m Bes ta t tungs
r i tua l d u r c h H a n d l u n g e n darges te l l t w e r d e n . Die 
z e n t r a l e F r a g e u n s e r e r F o r s c h u n g lau te te , w i e die 
K o n s t r u k t i o n soz ia le r I d e n t i t ä t e n , i n s b e s o n d e r e Al
ter u n d Gesch lech t , i m B e s t a t t u n g s r i t u a l z u m A u s 
d r u c k k o m m e n k ö n n e n (s.a. GRAMSCH/GROSSKOPF 
2005, 87 ff.). 

Mi t de r K o n z e n t r a t i o n auf r i tuel le H a n d l u n g e n 
w e r d e n A u s s t a t t u n g u n d Arch i t ek tu r des Grabes 
n ich t als u n m i t t e l b a r e r A n z e i g e r e ines soz ia len Ran
ges v e r s t a n d e n , s o n d e r n v i e l m e h r als Ergebnis einer 
mater ie l len , d.h. übe r d ie mater ie l le Ku l tu r du rch 
g e f ü h r t e n K o m m u n i k a t i o n . E n t s p r e c h e n d w u r d e n 
a u c h die Bei b z w . M i t g a b e n v o n N a h r u n g oder Ge
f ä ß e n als H i n w e i s auf k o m m u n i k a t i v e H a n d l u n g e n 
in d ie U n t e r s u c h u n g e inbezogen . A u c h sie w u r d e n 
also als Teil e ines ma te r i e l l en B e d e u t u n g s n e t z e s ver
s t a n d e n , da s Iden t i t ä t en schaff t , dars te l l t u n d ve rän 
dert . 

Im F o l g e n d e n soll n u n d i sku t i e r t w e r d e n , w ie 
dieser mi t Essen u n d T r inken v e r b u n d e n e Teil der 
ma te r i e l l en Ku l tu r als E lemen t in der K o n s t ru k t i o n 
sozia ler Iden t i t ä t en w ä h r e n d des u n d d u r c h das Be
s t a t t ungs r i t ua l v e r s t a n d e n w e r d e n kann . 

Tierknochen als Spuren fleischlicher Nahrung 

In m e h r e r e n G r ä b e r n enthie l t die U r n e n e b e n 
m e n s c h l i c h e m L e i c h e n b r a n d a u c h v e r b r a n n t e Tier
k n o c h e n , in w e n i g e n Fäl len w u r d e T ie r l e i chenbrand 
a u s de r G r a b g r u b e geborgen . N u r in z w e i B e f u n d e n 
k ö n n t e es sich dabe i u m d e n Rest e iner Fleischbei
gabe h a n d e l n . Im Fall des u rnen fe lde rze i t l i chen 
G r a b e s 23 l agen F r a g m e n t e v o m dis ta len E n d e des 
Obe r schenke l s e ines g r o ß e n Tieres in der Urne . Sie 
s t a m m e n eher v o n e i n e m P f e r d als v o n e inem Rind 
u n d lassen sich als die spär l i chen Über res te einer 
F le ischbeigabe in te rpre t i e ren . In einer hal ls tat tzei t 
l ichen U r n e (Grab W106) w u r d e n aus d e m mensch 
l ichen L e i c h e n b r a n d m e h r e r e v e r b r a n n t e F r a g m e n t e 
v o n K n o c h e n eines r ech ten S c h w e i n e f u ß e s gebor
gen. A u c h d ieser S c h w e i n e f u ß k ö n n t e eine Fleisch
be igabe g e w e s e n seinp . Ged l n e n n t „d ie Beigabe 
v o n Fle i schs tücken ( v o r w i e g e n d Schweinef le isch) 
z u s a m m e n mi t e i n e m Eisenmesse r" als ein hall
s tä t t i sches Ku l tu re l emen t , da s in der Stufe H a C in 
die Laus i tzer Ku l tu r Schlesiens ü b e r n o m m e n w i r d 
(GEDL 1 9 9 3 , 4 7 0 ) . 

In d e n a n d e r e n Fällen h a n d e l t es sich u m weni 
ge kleine u n d meis t m i t v e r b r a n n t e Knochen u n d 
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Hornzapfenfragmente, meist vom Kopf und den 
Extremitäten von Rindern, wie sie auch auf anderen 
Lausitzer Gräberfeldern häufiger auftreten'. Häufig 
wurden diese Fragmente aus der Grabgrubenfüllung 
geborgen. Ob diese Abschnitte des Tierkörpers Res
te von Fellen bzw. Fellteilen sind, die noch mit Huf 
bzw. Schädel verbunden waren, ist ebenso wenig zu 
belegen oder auszuschließen wie die Möglichkeit, 
dass es sich um Reste von Mahlzeiten während der 
Bestattung  Gaben an die Bestattungsgemeinschaft 
 handelt, oder dass auch fleischarme Partien von 
Rindern oder anderen Tieren als Nahrungsbeigabe 
gedacht waren und zu diesem Zweck mitverbrannt 
wurden (vgl. BREDDIN 1986). Rindfleisch hat wohl 
den Hauptbedarf an Fleischnahrung in der Lausit
zer Kultur gedeckt8. Es ist also durchaus möglich, 
dass auch Schädel und Extremitätenfragmente Spu
ren tierischer Nahrungsbeigaben sind; die Gabe von 
Fleisch schließt zudem eine gleichzeitige Mahlzeit 
der Bestattungsgemeinschaft nicht aus. 

Auch wenn es eher scheint, dass die Gabe tie
rischer Nahrung im Bestattungsritual von Cottbus 
„AlvenslebenKaserne" die Ausnahme war, können 
wir diese Überreste in jedem Fall als Spuren intenti
oneller Handlungen interpretieren. Demnach haben 
sich Mitglieder der Bestattungsgemeinschaft von 
Stücken geschlachteter Tiere getrennt, um diese der 
eigenen Nutzung zu entziehen und als Gabe in die 
Sepulchraldistribution zu geben. Auch das (gemein
schaftliche) Verzehren von Fleisch kann Teil dieser 
Distribution gewesen sein. 

Bevor die soziale Bedeutung der Gabe diskutiert 
wird, sollen noch die Spuren pflanzlicher Nahrung 
und die Beigabe von Gefäßen vorgestellt werden. 

Spuren pflanzlicher Nahrung und 
die Beigabe von Gefäßen 

Pflanzenspuren liegen aus Gräbern weit seltener vor 
als Hinweise auf tierische Nahrung. In den mittel bis 
jungbronzezeitiichen Hügelgräbern der westlichen 
Lausitzer Kultur wurden Samen von Erbse und Ris
penhirse gefunden (SCHMIDT 1981, 291). Auch Gerste 
und Emmer sind in verschiedenen Gräbern belegt 
(RöSLER 1986, 118). A u s C o t t b u s „ A l v e n s l e b e n  K a 
serne" konnten keine Makroreste von Pflanzen ge
borgen werden. Indirekte Hinweise könnten jedoch 
die Beigefäße liefern. 

Wie erwähnt wurden in der Analyse der Be
stattungssitten auch die Gefäße als Relikt ritueller 
Handlungen betrachtet. Insbesondere wurde dabei 
auf die Zusammenstellung von Gefäßensembles 
und deren Platzierung geachtet. Jedoch liegt, anders 
als von den großen sächsischen Gräberfeldern Lie
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A b b . 1 Rechteckig angeordnete Gefäße und Scherben im Grab 
140, einer Mehr fachbestat tung mit drei Urnen (Gefäße 4, 11 und 

30) und ineinander gestel l ten Gefäßen (6 und 20; 21 und 27) 

b e r s e e (ENDER 1999 u.a.) u n d N i e d e r k a i n a (COBLENZ/ 
NEBELSICK 1997 u.a.), eine nur geringe Zahl an reich 
ausgestatteten Rechteck bzw. Kammergräbern vor, 
so dass die von Ender aufgestellten „Module" und 
die von Nebelsick postulierten „urnenfernen" und 
„urnennahen" Gefäßgruppen nicht verifiziert oder 
falsifiziert werden konnten. 

Beobachtet wurden stattdessen auffallende Ge
fäßpositionierungen. Insbesondere liefern nachträg
lich eingebrachte Gefäße oder Gefäßgruppen einen 
Hinweis auf fortgesetzte rituelle Handlungen. 

So wurden aus mehreren Gräbern ineinander 
gestellte Gefäße geborgen. Gelegentlich stand das 
innere Gefäß auf einer Schicht dunkleren Sands im 
äußeren Gefäß. In einem Fall (Grab 140, Abb. 1) lag 
eine Tasse (Gefäß 20) in einem Kegelhalsgefäß (Ge
fäß 6) auf einer gut 6cm starken Sandschicht (s. Abb. 
2). Offensichtlich war das größere Gefäß ein zumin
dest z.T. gefüllter Behälter, zu dem ein kleines ein
henkeliges Gefäß gehört. Im gleichen Grab standen 
zwei hohen Tassen (Gefäße 21, 27) ineinander. Wo
mit diese und andere Gefäße gefüllt waren, ließ sich 
jedoch nicht feststellen. Zwar wurden an wenigen 
Scherben verschiedener Gräber massenspektrome
trische Untersuchungen durchgeführt (s. G RAMSCH 
2004a), doch erbrachte nur eine Probe ein Ergebnis. 
Für das enghalsige Gefäß 9 aus Grab 140 wurden fol
gende Substanzen ermittelt: ein Zucker (Hexose, Re
tentionszeit Rt=ll:39), Fettsäuren (C 12:0, Rt=23:34, 
und Monostearin, Rt=44:29) sowie Sterole (Rt=42:30, 
und Rt=43:17)9. 

Bei Zuckern ist eine längere Überdauerung we
gen der guten Wasserlöslichkeit und der guten 
Abbaubarkeit sehr unwahrscheinlich. Sie können 
auch Bestandteil des Bodens sein. Lipide wie Fett
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Abb. 2 Auf die Füllung eines aus Grab 140 en bloc geborgenen 
„Behälters" (Gef. 6) gelegte Tasse (Gefäß 20). 

s ä u r e n u n d Sterole d a g e g e n s ind bere i t s m e h r f a c h 
n a c h g e w i e s e n u n d als S p u r e n v o n Ol ivenöl , Schwei 
n e s c h m a l z , Fischfet t u.a. iden t i f iz ie r t w o r d e n (z.B. 
MOMMSEN 1986 , 73FF.; RIEDERER 1987 , 236t). D i e s 
k ö n n t e i m v o r l i e g e n d e n Fall b e d e u t e n , dass das 
a m p h o r e n a r t i g e G e f ä ß 9 aus G r a b 140 ta t sächl ich 
e in N a h r u n g s m i t t e l enthie l t . We lche r Ar t d ieses 
w a r , k a n n j e d o c h n ich t gesag t w e r d e n . Der i n d i g e n e 
U r s p r u n g d ieser F e t t s ä u r e n u n d Sterole in G e f ä ß 9 
ist r ech t wahr sche in l i ch , d a das G e f ä ß vo l l s t änd ig 
e rha l t en ist, e inen sehr e n g e n H a l s ha t u n d z u d e m 
v o m Unter te i l v o n G e f ä ß 10 ü b e r l a g e r t w u r d e , so 
da s s e ine spä t e r e E i n b r i n g u n g u n w a h r s c h e i n l i c h 
ist (s. Abb . 1). A u c h f ü r da s Kege lha l sge fäß 6 m u s s 
a u f g r u n d der P o s i t i o n i e r u n g der Fasse 20 v o n e iner 
o r g a n i s c h e n F ü l l u n g a u s g e g a n g e n w e r d e n . 

Wir k ö n n e n d e m n a c h v o r l ä u f i g sch luss fo lge rn , 
dass e in ige de r Beigefäße ta t sächl ich N a h r u n g s m i t 
tel en th ie l ten . Auf fä l l i g ist, dass vo r a l lem die in 
R e c h t e c k g r ä b e r n Bes ta t te ten m i t m e h r e r e n Beigefä
ß e n v e r s e h e n w u r d e n . 

H ä u f i g e r als solche i n e i n a n d e r ges te l l ten G e f ä ß e 
w u r d e n b i sher G e f ä ß k o m b i n a t i o n e n un t e r such t , die 
a u s e i n e m K r u g u n d z w e i Schöpf  oder Tr inkgefä 
ß e n b e s t e h e n (z.B. KOSSACK 1964 ; NEBELSICK 1 9 9 7 b ) . 

G ä n g i g ist d ie D e u t u n g solcher Tr inkgesch i r r se t s als 
Ge rä t f ü r „gemeinschaftlichen Umtrunk, wie er vermut
lich bei Gelagen an herrschaftlichen Höfen üblich war" 
(KOSSACK 1999,161). J edoch lassen sich Beispiele an
f ü h r e n , d ie f ü r e ine a n d e r e b z w . we i t e r e D e u t u n g s 
mög l i chke i t sp rechen . 

Das soeben e r w ä h n t e G r a b 140 b e s t a n d of fen
sichtl ich a u s e iner h ö l z e r n e n K a m m e r , da, w ie ge
sehen (Abb. 1), d ie U r n e n u n d Beigefäße ebenso wie 
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Abb. 3 Grab 99 mit unter den Scherben der Gefäße 4 und 5 
verdeckten Steinen der Einfassung, im NW lagen außerhalb der 

Steine drei Gefäße (11, 17 und 18) ineinander. 

O 
11 17 

Abb. 4 Gefäße 11, 17 und 18 aus Grab 99 (M 1:4). 

die d a r ü b e r l i egende S c h e r b e n p a c k u n g e ine s t r eng 
rech teck ige F o r m a n n a h m e n . N a c h oben h in j edoch 
we i te te sich die G r a b g r u b e kre i s förmig . In der Fül
l u n g dieser G r a b g r u b e f a n d e n sich ein K r u g u n d 
z w e i z.T. f r a g m e n t i e r t e Tassen, die o f f enba r n a c h 
Versch luss des Grabes n i ede rge leg t w o r d e n w a r e n . 

A u c h G r a b 99 w a r ein Rechteckgrab , e r k e n n b a r 
a n der die ehema l ige K a m m e r u m g e b e n d e n Stein
e in fas sung , die v o n g r o ß e n G e f a ß s c h e r b e n über 
deckt war . A n der Außense i t e d ieser E i n f a s s u n g fan
d e n sich i n e i n a n d e r gelegt ebenfal ls ein K r u g u n d 
z w e i T r inkge fäße (Gefäße 11, 1718; Abb. 3 u n d 4). 
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Dieses Set war möglicherweise ebenfalls erst nach 
Verschluss der Kiste niedergelegt worden. 

Diskussion: Die Konstruktion sozialer Identitäten 

Wie lassen sich diese symbolischen oder tatsächli
chen Speisegaben in sozialer Hinsicht interpretie
ren? Ausgehend von der These, dass die Gabe auch 
der Konstruktion sozialer Identitäten dient, muss 
sowohl der räumliche als auch der zeitliche Kontext 
der jeweiligen Handlung beachtet werden. 

Kontextualisie ru ng 

Das Bestattungsritual ist ein Übergangsritual; das 
allen Übergangsriten zugrunde liegende Schema 
lässt sich in drei Stufen gliedern, in „Trennungsriten 
(,rites de Separation'), Schwellen bzw. Umwand
lungsriten (,rites de marge') und Angliederungsriten 
(,rites d'agregation')" (VAN GENNEP 1986, 21). Diese 
Phasen werden im Folgenden als Separation, Limi
nalität und Reintegration (TURNER 1967) bezeichnet. 
Zur Kontextualisierung der Handlungen in diesen 
Phasen wurden sie unterschieden in präfunerale, 
funerale und postfunerale Handlungen (GRAMSCH 
2004a). Präfunerale Handlungen werden vor der ei
gentlichen Bestattung durchgeführt, funerale Hand
lungen umfassen die Verbrennung und Bestattung 
der bzw. des Toten, postfunerale Handlungen wer
den nach Verschluss der Grabkammer bzw. grübe 
vollzogen. Die Spuren präfuneraler Handlungen 
lassen auf die Trennungsriten schließen, die der Los
lösung der bzw. des Verstorbenen aus ihrer profa
nen Lebenswelt dienen. Die funeralen Handlungen 
umfassen die Riten während der Liminalität, die 
d ie /den Toten in ihren/seinen neuen Status über
führt. Als postfunerale Handlungen werden jene 
aufgefasst, die der Reintegration dienen. 

Wichtig ist hier zunächst die Feststellung, dass die 
erwähnten Geschirrsätze in der jüngeren Urnenfel
derzeit nicht nur in die Gräber von Cottbus „ Alvens
lebenKaserne" gelegt wurden: Sie finden sich, wie 
gesehen, auch oberhalb der verschlossenen Grab
kammer und außerhalb der Steineinfassung; even
tuell nachträglich beigegeben waren auch zwei Om
phalosschalen in Grab 166. Auch auf anderen Lau
sitzer Gräberfeldern wurden oberhalb des eigentli
chen Grabes Gefäße gefunden10. Die Gabe erfolgte 
also offenbar später als die Niederlegung der Urnen 
und damit als postfunerale Handlung während der 
Phase der Reintegration. 

Aber auch außerhalb von Grabanlagen wurden Ge
fäßensembles niedergelegt. Diese „Gefäßdepots" 
sind offensichtlich den Gräbern zugeordnet, wor
auf Passscherben in manchen Cottbuser Gräbern 
hinweisen11. Sie bestehen meist aus Trink und 
Schöpfgefäßen oder aus Behältern. Möglicherweise 
wurden auch diese während oder nach Verschluss 
des Grabes als Gabe entäußert. Gelegentlich finden 
sich auch innerhalb der Gräber ähnlich zusammen
gestellte, jedoch von der Bestattung separierte und 
teils kopfständige depotartige Gefäßgruppen. So 
stellt der Ausgräber des urnenfelderzeitlichen Grä
berfelds von Altdöbern 16 eine „Funktionsgrup
pe" bestehend aus Krug und Trinkgefäßen fest, 
die entweder zerscherbt „oder aber serviceähnlich, 
teilweise außerhalb des eigentlichen Grabgevierts, 
zusammengestellt" ist (BöNISCH 1987a, 141)12. In 
Grab 53 aus Klein Jauer 6 standen in einer zwei
ten Ebene über der bereits zugeschütteten Urne 
drei umgestülpte Amphoren nebeneinander (s. Bö
NISCH 1993, A b b . 7 u n d 8). H i e r ist d a s G e f ä ß d e p o t 
von der eigentlichen Bestattung separiert und ihr 
dennoch eindeutig zugeordnet. Es war also eine 
häufiger genutzte Möglichkeit, solche Gefäßsets 
abseits der eigentlichen Bestattung und wohl auch 
zeitlich versetzt zu deponieren. Dass diese Gefäße 
teilweise ineinander oder auf der Mündung stehend 
aufeinander gestapelt wurden zeigt, dass nicht alle 
ihres Inhalts wegen niedergelegt worden sind. Viel
mehr könnte die (nachträgliche) Niederlegung von 
(Trink) Geschirr eine Handlung gewesen sein, bei 
der das Geben selbst im Vordergrund stand und die 
Gabe von Gefäßgruppen dabei als „Zeichen" für et
was verstanden wurde13. Was aber sollte die Gabe 
„ symbolisieren" ? 

Wie erwähnt lassen sich diese Handlungen vor al
lem bei Rechteckgräbern beobachten. Während 
die untersuchte Gesamtpopulation von Cottbus 
„AlvenslebenKaserne" zu 59% aus Erwachsenen 
und zu 41 % aus Subadulten bestand, waren in die
sen Rechteckgräbern mehr Kinder und Jugendliche 
als Erwachsene beigesetzt worden; nur 41,7% der 
Individuen aus Rechteckgräbern sind erwachsen. So 
war in Grab 99 eine ca. 34jährige Frau gemeinsam 
mit einem Neugeborenen bestattet worden; Grab 
140 war für drei Kinder im Alter von ca. 6 bis 11 Jah
ren angelegt worden. Nur ein Rechteckgrab, Grab 
70, war für eine Einzelbestattung angelegt worden: 
darin stand die Urne eines ca. 4 jährigen Kindes. Al
len besprochenen Gräbern ist also gemeinsam, dass 
sie auch oder ausschließlich Kinderbestattungen 
enthalten. 
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Dass Trinkgeschirrsets häufiger als Gabe in Kinder
gräber gelangten oder diesen „nachgegeben" wur
den, spricht gegen ihre Interpretation als Zeichen 
fürstlicher Gelage. Während europaweit durchaus 
Beispiele für die Gabe von Gefäßen mit alkoholi
schem Inhalt vorliegen14, deutet die Gabe von Ge
fäßsets zu Kindern, während sie bei Erwachsenen 
vergleichsweise selten sind, auf andere Bedeutun
gen hin. Auch das Nachreichen zusätzlicher Gefäße 
bzw. Gefäßgruppen spricht für weitere Interpretati
onsmöglichkeiten. Sowohl die Zuordnung zu Kin
dern als auch die Tatsache, dass die Gefäße häufiger 
leer gewesen sein dürften, verweist darauf, dass sich 
die Bedeutung der Gefäßsätze von ihrer ursprüngli
chen Funktion bzw. ihrem tatsächlichen Gebrauch 
gelöst und einen allgemeineren Sinngehalt ange
nommen hat. 

Die Mehrfachbestattungen von Cottbus „ Alvens
lebenKaserne", zu denen auch die hier besproche
nen Gräber gehören, fallen durch eine Reihe von be
sonderen rituellen Handlungen auf; dadurch schei
nen die hier Bestatteten auf eine besondere Weise 
dargestellt zu werden. Offenbar sind die Gaben von 
Nahrungsmitteln bzw. von „symbolischer" Nahrung 
in diesen Zusammenhang zu stellen. In den Gräbern 
99 und 166 wurden jeweils junge Frauen mit neu
oder eventuell sogar ungeborenen Kleinstkindern 
gemeinsam bestattet, in anderen Gräbern sind es ein 
oder mehrere Kinder. Ob Angst vor den Toten  also 
ein Stigma  oder im Gegenteil eine besondere Ver
ehrung oder Achtung der verstorbenen Kinder und 
der Schwangeren oder Wöchnerin  also Charisma 
 Motiv für deren Sonderbehandlung war, lässt sich 
archäologisch nicht erkennen, um so weniger, als 
beide Aspekte sich nicht ausschließen, sondern er
gänzen (LIPP 1985). 

Jedoch scheint der Tod von Schwangeren oder 
Gebärenden und Kleinkindern besondere rituelle 
Handlungen zu erfordern: Ethnologische Untersu
chungen weisen darauf hin, dass Schwangerschaft 
und Geburt häufig selbst der „Kontrolle" durch 
Übergangsriten bedürfen, die z.B. dazu dienen kön
nen, den leiblichen Vater des Kindes oder den Ehe
mann der Schwangeren zum sozialen Vater zu ma
chen und Mutter und Neugeborenes in ihren neuen 
sozialen Status zu überführen (NIPPA 1987); starb die 
Frau während der Schwangerschaft oder Geburt, 
waren sie und das Ungeborene möglicherweise in 
einem liminalen Status und also äußerst „gefähr
det", keine geregelte soziale Position als „Ahnen" 
mehr einnehmen zu können. Häufig waren die 
Übergangsriten bei Schwangerschaft/Geburt und 
bei Tod/Bestattung gleichartig aufgebaut (ebd.), so 

dass eine „doppelte" Bestattung von verstorbenen 
Schwangeren oder Wöchnerinnen und Neugebore
nen vorstellbar ist  manifestiert durch wiederholtes 
Durchlaufen der Phasen Liminalität und Reintegra
tion und archäologisch sichtbar in wiederholten fu
neralen und postfuneralen Handlungen. 

Aus Sicht der Bestattungsgemeinschaft gab es 
wohl ein weiteres wichtiges Motiv für die wieder
holten rituellen Handlungen: die soziale Pflicht zur 
Sorge. Die Mitglieder der Bestattungsgemeinschaft 
waren demnach sozial verpflichtet, sich um die To
ten bzw. die Ahnen zu sorgen, d.h. mit ihren Gaben 
für das Wohlergehen der Ahnen zu sorgen und im 
Gegenzug deren Wohlwollen sicherzustellen. Die 
Beigabe von Geschirrsätzen und auch von kopf stän
digen oder ineinander gestellten Gefäßen kann so 
wie auch die wiederholte, nachträgliche Gabe von 
Gefäßen und eventuell tierischer Nahrung als Er
füllung dieser sozialen Pflicht verstanden werden. 
Vielleicht sind die hallstattzeitlichen Befunde in der 
Lausitz, die auf nachträgliche Gefäßniederlegungen 
hinweisen (Abb. 5; BUCK 1977), durch diese soziale 
Sorgepflicht zu erklären. Die Pflicht zur Sorge ist 
möglicherweise umso größer, je mehr Aufwand die 
Transformation und Reintegration der bzw. des Ver
storbenen in den Ahnenstatus erfordert. Dies kann 
bei Kindern ebenso der Fall sein wie bei Schwange
ren bzw. Wöchnerinnen. Als Interpretation dieses 
Phänomens ist denkbar, dass Kinder verschiedene 
soziale Altersstufen überspringen müssen, um die 
letzte, „alterslose" Kategorie „Ahne" zu erreichen, 
und dass Schwangere bzw. Wöchnerinnen sich be
reits in einem liminalen Status befinden und, um 
den Ahnenstatus zu erreichen, mehrfach „reinte
griert" werden müssen. 

Im Gegensatz zur Mit oder NachGabe von Gefä
ßen scheint die Gabe fleischlicher Nahrung dagegen 
die Ausnahme gewesen zu sein; die beiden oben ge
nannten Fälle betreffen eine ca. 67jährige Frau (Grab 
23) und einen ca. 46jährigen Mann (Grab W106). 
Häufiger sind Tierknochen wohl als Spuren eines 
gemeinschaftlichen Mahls am Grab zu verstehen. Je
doch ist nicht auszuschließen, dass auch die in den 
Grabgruben gefundenen Tierknochen von während 
oder nach der Niederlegung der Urne gegebener 
Nahrung stammen15. Zugleich deutet ein Befund 
aus Saalhausen an, dass Fleisch gelegentlich eben
falls abseits vom Grab und eventuell nach dessen 
Verschluss nachgereicht wurde16. 
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Abb . 4 Rekonstruktionsver
such hallstattzeitlicher Be

stattungsplätze anhand des 
Grabes 188C von Neuendorf 
mit Hinweisen auf nachträg
liche Gefäßniederlegungen 
( n a c h BUCK 1 9 7 9 , A b b . 6 9 ) 
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I n t e r p r e t a t i o n : N a h r u n g s b e i g a b e n als T e i l 
d e r T r a n s f o r m a t i o n d e s I n d i v i d u u m s i m 
B e s t a t t u n g s r i t u a l 

D a s w i e d e r h o l t e A u f s u c h e n des G r a b e s u n d d ie 
w i e d e r h o l t e G a b e v o n N a h r u n g k a n n also d a s 
m e h r f a c h e D u r c h l a u f e n des Ü b e r g a n g s r i r u a l s de r 
B e s t a t t u n g b e d e u t e n . D u r c h Sepa ra t i on , Lirninal i tä t 
u n d Re in t eg ra t i on so l len die V e r s t o r b e n e n in i h r e n 
n e u e n soz ia len S ta tus ü b e r f ü h r t w e r d e n . In d e n h ie r 
b e s c h r i e b e n e n Fä l len ist d e m n a c h ein b e s o n d e r s 
„ s t a rke r " P r o z e s s de r R e i n t e g r a t i o n n o t w e n d i g , u m 
d i e s e n s c h w i e r i g e n V o r g a n g d e r A h n w e r d u n g , d e r 
T r a n s f o r m a t i o n in e i n e n g e o r d n e t e n soz i a l en S t a tu s 
a u s de r Lirninal i tä t h e r a u s , e r fo lg re i ch abzusch l i e s 
sen. D e s h a l b s ind w i e d e r h o l t e f u n e r a l e u n d p o s t f u 
ne ra l e Ri tua le (die of t v e r e i n f a c h e n d als „ A h n e n 
v e r e h r u n g " z u s a m m e n g e f a s s t w e r d e n ) n o t w e n d i g , 
in d e n e n d a s Mah l , b z w . G e f ä ß e als Z e i c h e n f ü r d a s 
Mah l , e ine b e s o n d e r e Rolle sp ie len . 

Diese H a n d l u n g e n w u r d e n , w i e o b e n fes tgeste l l t , 
h ä u f i g bei de r B e s t a t t u n g v o n K i n d e r n , abe r a u c h be i 
even tue l l s c h w a n g e r e n F r a u e n d u r c h g e f ü h r t . D e r a r 
t ige I n d i v i d u e n w e r d e n h i e r d u r c h b e s o n d e r s cha
rakter is ier t . Die Gesch i r r se t s u n d m ö g l i c h e r w e i s e 

a u c h d ie v e r b r a n n t e n T i e r k n o c h e n s i n d d a m i t Teil 
de r m a t e r i e l l e n K u l t u r , m i t d e r e n Hi l fe d u r c h d ie 
r i tue l len , k o m m u n i k a t i v e n H a n d l u n g e n d ie soz ia le 
Iden t i t ä t de r V e r s t o r b e n e n da rges t e l l t und zugleich 
t r a n s f o r m i e r t w e r d e n soll. A u c h de r m e n s c h l i c h e 
K ö r p e r se lbst ist Teil d ieses m a t e r i e l l e n u n d s y m b o 
l i schen N e t z e s : d ie U n t e r s u c h u n g d e r A n o r d n u n g 
des L e i c h e n b r a n d s in d e n U r n e n des G r ä b e r f e l d s 
C o t t b u s „ A l v e n s l e b e n  K a s e r n e " e rgab , d a s s n a h e z u 
o h n e A u s n a h m e alle v e r b r a n n t e n K n o c h e n sorgfä l 
t ig a u s d e m a b g e b r a n n t e n S c h e i t e r h a u f e n ausge le 
sen u n d d e r a n a t o m i s c h e n A b f o l g e e n t s p r e c h e n d 
in die U r n e n gesch ich te t , d e r g e s t a l t also g l e i c h s a m 
„ a n t h r o p o m o r p h i s i e r t " w o r d e n w a r e n . A u c h die
se w ä h r e n d d e r f u n e r a l e n P h a s e d u r c h g e f ü h r t e n 
H a n d l u n g e n d i e n t e n de r Ü b e r f ü h r u n g d e r I n d i v i d u 
e n in i h r e n n e u e n S ta tus u n d ih re r s o w o h l soz ia l en 
als a u c h k ö r p e r l i c h e n R e k o n s t r u k t i o n  u n d z w a r 
u n a b h ä n g i g v o n Al te r u n d Gesch l ech t (GRAMSCH/ 
GROSSKOPF 2005; GRAMSCH 2004b; i m Druck) . 

B e s o n d e r s i m Licht so lcher B e f u n d e , d ie a u c h auf 
a n d e r e n Laus i t ze r G r ä b e r f e l d e r n b e o b a c h t e t w u r 
den , ist es w e n i g ve r s t änd l i ch , w a r u m bei D o p p e l 
o d e r M e h r f a c h b e s t a t t u n g e n d a v o n a u s g e g a n g e n 
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w i r d , da s s d ie K i n d e r b e s t a t t u n g in e i n e m „ u n t e r 
g e o r d n e t e n Verhä l tn i s " (COBLENZ/NEBELSICK 1997, 
19; BöNISCH 1987b) z u r E r w a c h s e n e n u r n e steht17 . 
G e g e n e ine N a c h r a n g i g k e i t de r K i n d e r b e s t a t t u n g e n 
in D o p p e l  b z w . M e h r f a c h g r ä b e r n sp r ich t n ich t n u r , 
da s s sie n ich t abse i t ig i m G r a b aufges te l l t , s o n d e r n 
in gle icher We i se w i e d ie U r n e n de r E r w a c h s e n e n 
pos i t ion ie r t u n d w i e d iese „ a n t h r o p o m o r p h i s i e r t " 
s ind . A u c h d ie Be igabens i tua t ion , d .h. d ie M i t g a b e 
v o n Tr inkgesch i r r se t s u n d die g e s o n d e r t e Aufs te l 
l u n g v o n Beigefäßen , we i s t auf e ine eher be ton te 
S te l lung i m Bes t a t t ungskon t ex t h in , ebenso die Be
o b a c h t u n g , da s s auf d e m G r ä b e r f e l d v o n C o t t b u s 
„ A l v e n s l e b e n  K a s e r n e " in al len u rnenfe lde rze i t l i 
c h e n R e c h t e c k g r ä b e r n K i n d e r be igese tz t w o r d e n 
w a r e n (s.a. GRAMSCH 2004b). 

Kochen und Essen, Brauen und Trinken 
als Symbole sozialer Transformation 

U m n o c h e i n m a l zu LEVISTRAUSS z u r ü c k z u k e h 
ren: V o n der A n a l y s e bras i l i an i scher M y t h e n auf 
E u r o p a a u s g r e i f e n d beschre ib t er Ri tuale u n d Bräu
che, d ie „alle auf dem Gegensatz von gekocht [...] und 
roh zu beruhen" s che inen (LEVISTRAUSS 1994, 429). Sie 
b e d i e n e n sich H a n d l u n g e n , die a n a l o g zu K o c h e n 
u n d B r a u e n s ind. A u c h diese Ri tuale h a b e n e ine 
sehr s t a rke sozia le K o m p o n e n t e , da sie de r C h a r a k 
t e r i s i e rung z.B. e iner n o c h u n v e r h e i r a t e t e n ä l tes ten 
Tochter , e iner W ö c h n e r i n , e iner P u b e r t i e r e n d e n 
u s w . d i e n t e n (ebd., 428ff.). Seine „vorläufige Definiti
on" f ü r d iese Ri tua le lautet : „man lässt Individuen Jo
chen', die intensiv in einem physiologischen Prozess be
fangen sind: Neugeborenes, junge Mutter, pubertierendes 
Mädchen" (ebd., 430)18. A u c h o h n e die A n n a h m e ei
nes un ive r se l l en s t r u k t u r a l e n G e g e n s a t z e s z w i s c h e n 
N a t u r u n d Ku l tu r lassen sich d iese H a n d l u n g e n als 
S y m b o l de r T r a n s f o r m a t i o n ve r s t ehen : m i t Hi l fe de r 
Symbo l ik de r U m w a n d l u n g v o n N a h r u n g d u r c h 
K o c h e n b z w . Brauen k ö n n e n a u c h die I n d i v i d u e n 
i m Ri tual t r ans fo rmie r t , d .h. in e inen n e u e n soz ia len 
S ta tus ü b e r f ü h r t w e r d e n (s.a. LEVISTRAUSS 1973). 

So n e h m e n s o w o h l die Spe isen als a u c h die Mittel 
ihrer P r o d u k t i o n ü b e r i h ren „e igen t l i chen" Sinnge
hal t als N a h r u n g s m i t t e l h i n a u s e ine we i t e r e Bedeu
t u n g an: als K e n n z e i c h e n e iner b e s t i m m t e n soz ia len 
Iden t i t ä t u n d d e r e n T r a n s f o r m a t i o n . Ähn l i ches k a n n 
ebenso f ü r d ie h ier b e s c h r i e b e n e n Bes ta t tungs r i tua le 
a n g e n o m m e n w e r d e n . A u c h hier d ü r f t e n Tierkno
c h e n u n d (Trink) G e f ä ß e n icht al lein „Essen u n d 
T r i n k e n " symbol i s ie ren , s o n d e r n d a r ü b e r h i n a u s 
s o w o h l ak t iver Teil in de r T r a n s f o r m a t i o n der so
z ia len Iden t i t ä t des b z w . der V e r s t o r b e n e n als a u c h 
Mit tel z u r D a r s t e l l u n g dieser Iden t i t ä t sein. Ri tuale 

e r sche inen , so LEVISTRAUSS, als „eine ,ParaSprache', 
die man auf zweierlei Art venuenden kann. Gleichzeitig 
oder alternierend bieten die Riten dem Menschen das 
Mittel, entioeder eine praktische Situation zu verändern 
oder sie zu bezeichnen und zu beschreiben." (ebd., 432) 
Es ist d iese „ M e h r s t i m m i g k e i t " der „Pa ra Sprache" 
des Rituals , die sich a u c h in d e n r i tue l len H a n d l u n 
gen des spä tb ronzeze i t l i chen Bes ta t tungsr i tua l s be
o b a c h t e n lässt. Beides, s o w o h l das Beze ichnen als 
a u c h d a s V e r ä n d e r n , da s Charak te r i s i e ren u n d das 
T r a n s f o r m i e r e n , w i r d d u r c h die H a n d l u n g e n , aber 
a u c h die invo lv ie r t en „ k u l t u r i e r t e n " Objek te aus der 
S p h ä r e des Essens u n d Tr inkens e rmögl ich t . 

Zusammenfassung 

Die In t e rp re t a t i onsmög l i chke i t en der Beigabe v o n 
N a h r u n g s m i t t e l n ins G r a b w u r d e n i m v o r l i e g e n d e n 
Ar t ike l auf de r G r u n d l a g e der Ergebnisse eines in
t e rd i s z ip l i nä r en F o r s c h u n g s p r o j e k t s z u r soz ia len 
B e d e u t u n g p räh i s to r i sche r Bes ta t tungs r i tua le dis
kut ie r t . Dabe i w u r d e n Über res t e p f lanz l icher u n d 
t ier ischer N a h r u n g ebenso wie Gefäße , die als m ö g 
liche N a h r u n g s m i t t e l b e h ä l t e r a u f z u f a s s e n s ind, als 
Ar t e f ak t e v e r s t a n d e n , d ie d u r c h die r i tue l len H a n d 
l u n g e n w ä h r e n d de r Bes ta t tung ü b e r ihre u r s p r ü n g 
liche F u n k t i o n h i n a u s g e h e n d e B e d e u t u n g e n anneh 
m e n k ö n n e n . Mit Hi l fe der K o n z e p t e der „Gabe" 
u n d der „ k o m m u n i k a t i v e n H a n d l u n g " w i r d die so
ziale B e d e u t u n g d ieser Ar t e fak te un te r such t . 

Die mate r ie l l en Le i s tungen , die i m Bes ta t tungsr i tu 
al in F o r m v o n echter oder svmbol i scher N a h r u n g 
e rb rach t w e r d e n , bes i tzen , u n e r a c h t e t der emot iona 
len u n d re l ig iösen F u n k t i o n e n des Rituals, vor a l lem 
eine soziale B e d e u t u n g , die we i t ü b e r eine eventue l le 
F u n k t i o n als „S ta tu sanze ige r " h i n a u s g e h t : Sie stellen 
e ine G a b e dar , e ine „totale gesellschaftliche Tatsache" 
(MAUSS), mi t d e r e n Hi l fe soziale Iden t i t ä ten darstel l t 
u n d zug le ich t r ans fo rmie r t w e r d e n . Sie s ind d a m i t 
Bes tandte i l e ines K o m p l e x e s aus Ar te fak ten , k o m 
m u n i k a t i v e n H a n d l u n g e n u n d Soz ia lbez iehungen , 
we lche r der sozialen R e p r o d u k t i o n von I n d i v i d u u m 
u n d Gemeinschaf t 1 9 d ient . 

Die soziale F u n k t i o n des Bes ta t tungsr i tua l s liegt 
in der N o t w e n d i g k e i t , die b z w . d e n Ver s to rbenen 
in eine n e u e soziale Iden t i t ä t zu ü b e r f ü h r e n . Als 
Ü b e r g a n g s r i t u a l d u r c h l ä u f t die Bes ta t tung desha lb 
d ie S tu fen der Separa t ion , Liminal i tä t u n d Reinteg
ra t ion. U m z u vers tehen , we lche Rolle die Ar te fak te 
im u n d a m G r a b bei d ieser T r a n s f o r m a t i o n sozialer 
Iden t i t ä t spiel ten, m ü s s e n sie als Teil r i tuel ler u n d 
d a m i t k o m m u n i k a t i v e r H a n d l u n g v e r s t a n d e n u n d 
i n n e r h a l b des Übe rgangs r i t ua l s kontextual i s ie r t 
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werden. Dadurch ist es möglich, auch die Beigaben 
von Gefäßgruppen  möglichen Trinkgeschirrsets 
 und anderen realen oder symbolischen Speisen als 
Mittel zugleich der Charakterisierung der Verstor
benen als auch ihrer Transformation zu verstehen. 

Im hier vorgestellten Beispiel einiger Gräber der 
westlichen Lausitzer Kultur wird deutlich, dass ins
besondere Kinder und Jugendliche, aber auch even
tuell schwangere Frauen bzw. Wöchnerinnen durch 
die wiederholte Gabe von Gefäßen charakterisiert 
und in ihren neuen sozialen Status als „Ahne" trans
formiert werden. Gleichzeitig hat die Gabe eine so
ziale Funktion für die Bestattungsgemeinschaft, mit 
der diese das „Wohlwollen" des (neu geschaffenen) 
Ahnen erlangen und zugleich die Erfüllung der so
zial erwarteten Sorgepflicht demonstrieren will. 

Mit dieser kontextuellen, handlungsbezogenen und 
interdisziplinär durchgeführten Analyse des spät
bronzezeitlichen Bestattungsrituals haben wir uns 
von der Vorstellung gelöst, Objekte könnten als sta
tische Statusanzeiger verstanden werden. Vielmehr 
versuchen wir, die relationale Konstruktion sozialer 
Identitäten durch rituelle Handlungen zu erfassen 
 Identitäten, die weniger durch hierarchische Po
sitionen als durch soziales Geschlecht (Gender) und 
soziales Alter der Individuen geprägt werden. Es 
geht um die Rekonstruktion und Analyse von Pro
zessen, von sozialen Transformationen und ihrer 
Reflexion in rituellen Handlungen; die Verwendung 
von Rohem und Gekochtem ist eine Möglichkeit, 
diese Transformation darzustellen und zu manipu
lieren. Über die auf die Lausitzer Kultur begrenzten 
Aussagen hinaus sollen damit Wege für die weitere 
sozialgeschichtliche Forschung der prähistorischen 
Archäologie aufgezeigt werden. Die hier aufgewor
fenen Forschungsfragen und ziele, die angewand
ten Theorien und Methoden sind nicht auf das vor
gelegte Material beschränkt. Sie lassen sich auch mit 
anderem, vielleicht umfassenderem Material umset
zen. Damit wird der Gräberfeldarchäologie ein Weg 
eröffnet, eine fest in der Materialbasis verwurzelte 
Arbeitsweise mit neuen Methoden der Datengewin
nung und mit einer expliziten Theoriediskussion 
zu verknüpfen. Ich hoffe, mit dieser Diskussion um 
symbolisches Essen und Trinken, um „alsob"Spei
sen, die „mehr als das Mahl selbst" sind, Appetit auf 
weitere Gänge dieses Menüs gemacht zu haben. 
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A n m e r k u n g e n 

1 Zur archäologischen Anwendung der Habermas'sehen 
Handlungstheorie s.a. BERNBECK (2003), der für die mittels 
Objekten durchgeführte verständigungsorientierte Handlung 
den Begriff der „auratischen" Handlung einführt, da s.E. die 
Objekte durch ihre Biographie, die in diesen Handlungen (v.a. 
Tauschhandlungen) entsteht, eine „Aura" erlangen, d.h. eine 
über ihre materiellen Eigenschaften hinaus gehende Bedeu
tung (BERNBECK 2003, 205£). 

2 Durch die Konzentration auf die soziale Funktion des Bestat
tungsrituals sind die hier diskutierten Interpretationsansätze 
zwangsläufig funktionalistisch, in der Tradition DüRKHEIMS 
(1981). Zur Forschungsgeschichte der funktionalistischen 
Dürkheim'sehen Auffassung von Religion als sozialer Tatsa
che und der nachfolgenden Kritik semer Unterscheidung von 
„Profanem" und „Sakralem" s. STRECK (1998) und Zur (2003). 

3 Öffentlichkeit meint hier die Mitglieder der Bestattungsge
meinschaft. Im Fall des untersuchten Gräberfelds dürfte es 
sich u m einen recht kleinen sozialen Verband gehandelt ha
ben. 

4 Während der Begriff „Opfer" stärker auf die religiösen, me
taphysischen Aspekte (s. z.B. BURKERT 1972, 1990) der Hand
lung des Gebens abhebt, bezieht sich das Konzept der „Gabe" 
auf die soziale Seite dieser Handlungen (s.a. GODELIER 1999, 
FLAIG 2 0 0 3 ) . 

5 Eine Unterscheidung von alltäglichem und kultischem Han
deln ist für die Untersuchung sozialer Prozesse weniger hilf
reich als eine Unterscheidung von privatem und öffentlichem 
Handeln. Deshalb grenze ich im Folgenden den Begriff „Ri
tual", verstanden als öffentliche, soziale Handlung, ab v o m 
traditionellen Verständnis von „Kult" als jenen Praktiken, die 
der religiösen, nicht der sozialen Sphäre angehören. Eine sol
che Scheidung, die das religiöse v o m sozialen Denken trennt, 
dürfte kaum der prähistorischen Lebenswirklichkeit entspre
chen (vgl. BRüCK 1999). 

6 Gedankt sei erneut R.J. Prilloff für die archäozoologische 
Untersuchung der Tierleichenbrände. 

7 Auf dem Gräberfeld Tornow 3 fanden sich unter den Rin
derknochen fast nur Reste v o m Oberschädel bzw. von den 
unteren Extremitäten (BENECKE 1998, 68). In 38 Befunden des 
Friedhofs der Billendorfer Gruppe von Klein Lieskow, Kr. 
DahmeSpreewald, wurden ebenfalls „nur Langknochen oder 
Schädel" gefunden (BUCK 1996, 282). BUCK vermutet hier wie 
auch für die Flachgräber von Tornow, dass „die Tiere bei einer 
Opfermahlzeit verzehrt und nur Extremitäten und Schädel für das 
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Brandopfer verwendet" w u r d e n (ebd.). A u c h aus den Gräbern 
v o n Saa lhausen 2 k o m m e n fast „nur bes t immbare Knochen
reste aller Bereiche des A u t o p o d i u m s " von Rindern (TEICHERT 
1990,180). 

8 So ist in der n u r in kleinen Ausschni t t en un te r such ten Sied
lung von Lübbenau , Kr. OberspreewaldLaus i tz , Rind mit 
25%50% in allen Phasen am häuf igs ten ver t re ten (TEICHERT 
1 9 7 3 , 1 3 9 ; s . a . BENECKE 1 9 9 8 , 6 8 ) . 

9 H. W i s c h m a n n sei auch an dieser Stelle gedank t f ü r die in 
Göt t ingen d u r c h g e f ü h r t e n Analysen. Unte rsuch t w u r d e n 
auch Gefäße mit g rauen Anlage rungen . Ähnl iche „pechar t ige 
Sprenkel" w a r e n auch an zwei Gefäßen des Rechteckgrabes 
158 v o n Saa lhausen 2 bemerk t w o r d e n , so dass hier „Rück
s tände organischer , vielleicht Speisebeigaben" ve rmute t w u r 
d e n (BöNISCH 1986,119). Diese A n n a h m e k a n n jedoch nicht be
stätigt w e r d e n , da die Massenspek t romet r i e keine Ergebnisse 
brachte. 

10 Z.B. w a r e n ein Krug u n d eine Ompha losscha le außerha lb 
der Kiste in Grab 1 v o n Groß Buckow abgestellt w o r d e n (Rös
LER & IHLE 1 9 8 8 ) . 

11 So konn t en z.B. auch in Al tdöbern 16 zu vier Gefäßen aus 
d e m Rechteckgrab fünf Scherben aus der unmi t te lbar benach
bar ten Grube 6 angepass t w e r d e n (BöNISCH 1987a, 141). 

12 Vgl. auch Be funde aus Sachsen aus N i e d e r r ö d e r n (GRüNBERG 
1 9 4 3 , T a f 6 7 / 2 ) u n d D r e s d e n  H e l l e r a u (GOBLENZ 1 9 7 0 , 6 2 u n d 

Taf. 11); aus B r a n d e n b u r g aus Saa lhausen 2 (BöNISCH 1990, 203 
u n d Abb. 51/123) u n d To rnow (BREDDIN 1992, 48; 1989,117). 

13 Die gegebenen Objekte sind, ebenso wie die H a n d l u n g e n , 
du rch die sie uns überl iefert s ind, als Zeichen, d.h. als Be
ze ichnende (signifiants) zu vers tehen, die für etwas s tehen, es 
„bezeichnen" , da sie materiel ler A u s d r u c k einer „totalen ge
sellschaftl ichen Tatsache" sind. 

14 KOCH (2003) f ü h r t n e u n bronze u n d früheisenzei t l iche 
Gräber auf, die Hinweise auf honighal t ige, vermut l ich alko
holische Get ränke lieferten. In sieben dieser Gräber wa ren 
e rwachsene Männe r bestattet , die be iden ande ren wa ren fü r 
F rauen angelegt worden . 

15 Mail darf jedoch nicht den Fehler m a c h e n u n d aus d e m 
Mangel an Spuren tierischer N a h r u n g darauf schließen, dass 
„d r ink ing was a more commonly pract iced activity a n d invol
ved more par t ic ipants than eat ing" (HAMILAKIS 1998, 120), da 
Tr inkgefäße schlicht besser erhal ten bleiben als (pflanzliche 
wie tierische) Nahrungsmi t t e l . 

16 G rube 26 des Gräberfe lds Saa lhausen 2 enthielt verschie
dene Knochen von e inem woh l „vol ls tändigen A u t o p o d i u m 
eines Rindes" , das „noch im natür l ichen Verband beigegeben 
w o r d e n ist" (TEICHERT 1990, 183). Doch enthielt diese Grube 
keinen menschl ichen Leichenbrand und kann auch ke inem 
benachbar ten Grab sicher zugeordne t werden . 

17 Insbesondere , w e n n ein zur Un te r s tü t zung dieser These 
angeführ tes Grab zwar zwei Urnen, davon eine jedoch „Lei
chenbrand eines (?) Erwachsenen" u n d mögl icherweise „von 
e inem Kind" enthäl t (COBLENZ/NEBELSICK 1997, 27). Hier muss 
betont we rden , dass derar t ige soziale In terpre ta t ionen ohne 
anthropologische Bes t immungen auf sehr uns icherem G r u n d 
stehen. 

18 I m s t ruktural is t ischen D e n k e n LeviStrauss ' ha t das Zuberei
ten v o n N a h r u n g eine vermi t te lnde Funkt ion, die einen na tür 
lichen Vorgang aufschiebt , näml ich den, der v o m rohen z u m 
verwes ten Zus tand führ t . Das Gekochte ist, s truktural ist isch 
gesehen, das kul turel l Verwandel te , das Verfaulte das na tü r 
lich Verwandel te . Dieses „kul inar ische Dreieck" kann, wie 
LeviStrauss später betont, „jeder Kultur als formaler Rahmen 
dienen [...], um andere Gegensätze, kosmologischer oder soziologi
scher Art, zum Ausdruck zu bringen" (LEVISTRAUSS 1973, 508). 

19 Die Gabe ist zugleich ein sozialer Vert rag zwischen den Ge
b e n d e n u n d den E m p f a n g e n d e n , der All ianzen herstellt. Auch 
zwischen den am Ritual Beteiligten w e r d e n durch Gaben Bin
d u n g e n neu geformt bzw. t ransformier t , u m den Erhalt der 
Gemeinschaf t zu sichern. 
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