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Der Rontffenstil.
o

Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Geistesgeschichte

Die Bezeichnung ’RontgenstiB wird fiir eine Gruppe von vorgeschichtlichen Tier- 

und Menschendarstellungen gebraucht, bei denen einige anatomisch sonst verborge- 

ne Kdrperteile sichtbar gemacht sind.

Auf einigen skandinavischen Felsbildern ist das durch eine vom Kopf in den Kbr- 

per ftihrende Linie und einige mit ihr verbundene runde oder ovale Zeichen 

geschehen (Bild 1,1.3.5). Nach der Erklarung der nordwestamerikanischen Ojibwa- 

Indianer, die ebenfalls solche Zeichnungen anfertigen, sind mit der Linie das 

Leben und mit den Zeichen die inneren Organe des Tieres gemeint.

Die Indianer verwenden diese Darstellungen im Zusammenhang mit ihrem Td- 

tungszauber. Vor der Jagd durchbohren sie nach einigen Zeremonien mit einer 

Waffe das eingezeichnete Organ und glauben, auf diese Weise das Tier leichter 

erlegen zu kdnnen. Manchmal zeichnen sie auch einfach einen Pfeil oder Speer 

in eines der Organe ein 1.

Diese indianische Totungsmagie hat veranlaBt, hinter den entsprechend ausge- 

fiihrten vorgeschichtlichen Darstellungen einen ahnlichen Jagdzauber anzuneh- 

men 2. Diese Vermutung stiitzt sich aber nur auf die Ahnlichkeit der Zeichnung, 

denn entsprechend beschadigte oder gekennzeichnete Organe sind in den vorge

schichtlichen Rontgenstildarstellungen bis jetzt nicht bekannt geworden. AuBerdem 

enthalten sie einige Kennzeichen, die den Darstellungen der Ojibwa-Indianer 

fehlen. Es handelt sich dabei vor allem um die linienfbrmigen Innenzeichnungen 

der Tiere.

Diese kommen entweder als gitterfdrmige oder unregelmaBig gezogene Linien- 

werke vor und kdnnen sowohl mit als auch ohne Lebenslinie und Organsymbole 

in den Darstellungen auftreten (Bild 1,2.4.6, Bild 2,1.2). Ahnliche aus Linien 

bestehende Innenzeichnungen sind auch aus ethnologischen Tierdarstellungen be

kannt, aber man hat fur sie noch keine einleuchtende Erklarung gefunden. So 

sind auch die dariiber angestellten Uberlegungen rein theoretischer Natur. Als

1 Der Zauberer zeichnet das Tier in den Sand oder auf den Felsen. Dann tragt er das Herz mit 

roter Farbe ein und zeichnet darin einen Pfeil ein. W. J. Hoffmann, Totungszauber der Ojibwa- 

Indianer. VIII. Annual Report of the Bureau of Ethnologic 1885/86 (Washington 1891) 221.

2 G. Gjessing, Nordenfjelske ristninger og malinger av den artiske gruppe (Oslo 1936) 14 ff. -

Ders., The Circumpolar Stone Age. Acta Arctica 2 (Kopenhagen 1944) 57 ff. Abb. 18. — H. Kuhn, 

Die Felsbilder Europas. (Stuttgart 19713) 52. — H.-G. Bandi u. J. Maringer, Kunst der Eiszeit 

(Berlin/Darmstadt 1952) 148.



2
Jacob Ozols

1 1 Evenhus, Nord-Trondelag/Norwegen. - 2, 4 u. 6 Askollen, Vestfold/Norw. - 3 Skarvangen, 

Jamtland/Schweden. - 5 Khaftefoss, Buskerud/Norw.

1 u. 5 nach H.-G. Bandi u. J. Maringer, Kunst der Eiszeit (Berlin 1952) Abb. 134 u. 197. - 3 nach 

G. Hallstrbm, Monumental Art of Northern Sweden from the Stone Age (Stockholm 1960) 

Tafelb. Taf. II B 3. 2, 4 u. 6 nach Fotos.

eine der mbglichen Deutungen wird ein allgemeiner entwicklungsgeschichtlicher 

Vorgang vermutet. Man beruft sich auf die bekannte, in der Bronzezeit aufkom- 

mende Stilisierungstendenz der figiirlichen Darstellungen und schliebt nicht aus, 

dab im Verlaufe dieses Prozesses aus der Lebenslinie und den Organdarstellungen 

leicht ein ornamentales Liniengefiige entstehen konnte. Das wiirde allerdings das 

Vergessen oder Aufgeben der magischen Bedeutung der Innenzeichnung vor- 

aussetzen. Als Beispiel fur diese mbgliche Wandlung wird von den Befiirwortern
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2 1 Vingen, Sogn u. Fjordane/Norw. - 2 Askollen, Vestfold/Norw. - 3 Klotefoss, Buskerud/Norw. - 

4 Sakaci-Aljan, Amur/Sibirien.

1, 2 u. 3 nach Hallstom a. a. O. Taf. 39, V: 1-3; Taf. 48; Taf. 47,1. — 4 nach A. P. Okladnikov, 

Petroglify Niznego Amura (Leningrad 1971) Taf. 71.

dieser Theorie ein Elchbild aus Askollen in Norwegen angefiihrt. In dieser Gravie- 

rung (Bild 2,2) sei infolge einer Stilisierung aus einer urspriinglichen Magen- oder 

Darmzeichnung das auf dem Hinterschenkel befindliche Muster hervorgegangen 3. 

Diese auf dem Entwicklungsgedanken aufgebaute Theorie laBt aber zwei wichti- 

ge Tatsachen auher acht, einmal das bereits erwahnte gemeinsame Vorkommen 

von Linienwerk und Organdarstellungen in einem Tierkbrper und zum anderen 

das hohe Alter der linearen Innenzeichnung. Sie kommt, wie aus einigen Dar- 

stellungen in den spanischen Hbhlen zu entnehmen ist, ebenso wie die Organ- 

zeichnungen schon in palaolithischen Bildwerken vor. Als Beispiel fur die Organ- 

wiedergabe sei nur die Malerei eines Elefanten aus der Hbhle Pindal genannt 

(Bild 4,1). Sie zeigt einen in den Kbrper des Tieres eingesetzten roten Fleck, 

der allgemein als sein Herz gedeutet wird. Fur die Linienzeichnung sind aber 

mehrere in den Bodenlehm der Hbhle Clotilde de Santa Isabel eingravierte Rin- 

derdarstellungen typisch (Bild 3,1.2).

3 A. Lommel, Die Welt der friihen Jager (Miinchen 1965) 149 ff.



4 Jacob Ozols

3 Clotilde de Santa Isabel, Prov. Santander/Spanien.

nach G.-H. Luquet, Les origines de Part figure. IPEK. 1926, Abb. 7 u. 5.
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4 1 Pindal, Prov. Asturien/Spanien. — 2 Marsoulas, Dep. Haute-Garonne/Frankr.

1 nach Bandi u. Maringer, a. a. O. Abb. 86. - 2 nach Foto.

Was den Anfertiger veranlaht hat, seine Gravierungen mit einem Gitter zu ver- 

sehen, geht aus diesen Tierbildern leider nicht hervor. Aber der palaolithische 

Rontgenstil ist nicht nur in der Hohlenkunst zu finden. Er tritt ebenso ausge- 

pragt in vielen Gravierungen auf Knochen- und Horngegenstanden hervor. Einige 

von ihnen, wie z. B. ein Lochstab aus Laugerie Basse (Bild 5,2), lassen sogar recht 

eindeutig erkennen, was mit der gitterformigen Linienzeichnung ausgesagt wer- 

den sollte.

Das durchbohrte Ende des Stabes ist zu einem grob geformten Tierkopf ausge- 

schnitzt 4. An ihn schliefit sich auf der einen Seite des Schaftes erne Liniengravie- 

rung an. Diese besteht aus einer waagerecht verlaufenden langeren Linie und 

ftinf kurzen, schrag nach links unten von ihr abgehenden Stricken. Es ist nicht 

schwer, hier einen Tierkopf und das zugehdrige Skelett des Tieres zu erken

nen. So tiberraschend diese Deutung auch zunachst erscheint, sie stellt kein unge- 

wohnliches Thema der palaolithischen Kunst dar. Skelettdarstellungen sind unter 

den jungpalaolithischen Kunstaufierungen keine besondere Seltenheit. Charakte- 

ristisch sind die Knochengravierung vom Abri Murat (Bild 12,3), eine Reihe von 

Fischzeichnungen (Bild 5,3-8) und die fischgratenformigen Bildungen in den 

Tierkorpern (Bild 5,1), die in ihrer schematischen Art offensichtlich dasselbe be- 

deuten sollen. Ebenso verhalt es sich bei den Rindergravierungen in der Hohle 

Clotilde de Santa Isabel. Obwohl dort die senkrechten Striche den ganzen Tier- 

korper bedecken und eine Andeutung der Wirbelsaule fehlt, sind sie nichts ande- 

res als eine sehr vereinfachte Skelettwiedergabe der Tiere. Denn ein ahnliches 

Gitterwerk als Innenzeichnung besitzen viele nordeuropaische und sibirische Tier- 

bilder, von denen man bestimmt sagen kann, dab hier die senkrechten Linien 

aus einer urspriinglichen Rippendarstellung hervorgegangen sind. Man kann dort 

sogar einer Itickenlosen Variationsskala begegnen, die diese Umwandlung auf- 

zeigt, wobei sie keine zeitlich bedingte Entwicklungsreihe, sondern ein Suchen 

nach bewufitem Bildausdruck darstellt.

4 Uber die Bedeutung der palaolithischen Lochstabe als Tierkopfstabe der Schamanen: J. Ozols, 

Zur Frage der palalolithischen Lochstabe. Kblner Jahrb. f. Vor- u. Friihgesch. 14, im Druck.
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5 1-2 u. 5-8 Laugerie Basse, Dep. Dordogne/Frankr. - 3 Les Eyzies, Dep. Dordogne/Frankr. - 

4 Lespugue Grotte des Boeufs, Dep. Haute-Garonne/Frankr.

1 nach R. Forrer, Urgeschichte des Europaers (Stuttgart 1908) Abb. 62. - 2-8 nach H. Breuil u. 

R. de Saint-Perier, Les Poissons les batraciens et les Reptiles dans Part Quaternaire (Paris 1927) 

Abb. 43,1; 7,4; 7,6; 12,7; 12,3; 16,4; 12,1.

Den Anfang dieser Reihe bilden Darstellungen wie die Elchkuh von Siskino (Bild 

6,4) und der Hirsch von Vingen (Bild 7,2). Sie besitzen nodi natiirliche Rippen- 

zeichnungen. Auf einem Elch von Elanka (Bild 6,6) erscheint bereits das Schrag- 

gitter, das aber wie die Rippen noch auf den Vorderkorper des Tieres beschrankt 

bleibt. In einer weiteren Elchgravierung von der Insel Tojon-Ary (Bild 6,5) 

nimmt jedoch dieses Gitter die ganze Kbrperflache ein. Damit verliert das 

Bild seine Geschlossenheit und sieht in sich aufgelockert aus. Es ist nicht mehr 

das Abbild eines naturlichen Tieres. Dabei handelt es sich aber nicht um formal- 

stilistische Versuche des damaligen Menschen. Was damit gemeint ist, zeigt eine 

Gravierung von Sakaci-Aljan (Bild 6,3). Hier ist der Tierkbrper zu einem Ge- 

rippe geworden. Dem Gestalter dieser Gravierung ist es damit gelungen, ein 

Bild des toten und seines Fleisches beraubten Tieres zu schaffen.
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6 1-2 Zweite Steinerne Insel der Angara/Sib. - 3 Sakaci-Aljan, Amur/Sib. - 4 Siskino, Lena/Sib. - 

5 Tojon-Ary, Lena/Sib. - 6 Elanka, Lena/Sib.

1-2 nach A. P. Okladnikov, Petroglify Angary (Moskau/Leningrad 1966) Taf. 50,1 u. 50,3. - 

3 Okladnikov Petr. Amura, a. a. O. Taf. 53,3. - 4 A. P. Okladnikov u. V. D. Zaporozskaja, 

Lenskie pisanicy (Moskau/Leningrad 1959) Taf. 21 Nr. 550. - 5-6 A. P. Okladnikov u. V. D. Za

porozskaja, Petroglify Srednej Leny (Leningrad 1972) Taf. 139; Taf. 124,1.

Weitere Beispiele von den Steinernen Inseln der Angara zeigen die nachste Ent- 

wicklungsstufe dieses Bestrebens. Diese Tiere (Bild 6,1) sind mit roter Farbe 5 auf 

die Felswand gemalt, und die diinnen, das Gerippe kennzeichnenden Striche sind 

hier wenigen, etwas breiteren und auseinandergezogenen Bahnen gewichen. Eine

5 Diese Malereien sind nach dem Verblassen des ersten Farbanstrichs nochmals nachgezogen worden. 

Der zweite Anstrich ist in der hier wiedergegebenen Nachzeichnung mit schwarzen Strichen 

gekennzeichnet. Eine solche Bildauffrischung spricht gegen eine einmalige oder zeitlich kurz 

bemessene Aufgabe dieser Malereien, wie z. B. der Jagdzeichnungen der Ojibwa-Indianer. 

Unabhangig davon spricht fur die sehr lange Geltungsdauer der Felsbilder, dafi sie in den 

Stein eingearbeitet sind. Lage ihre Bedeutung in kurzlebigen Auftragen oder, wie gelengentlich 

behauptet wird, nur in dem Vorgang des Malens oder Gravierens, so hatte man sie in Sand, 

in Baumrinde oder anderen leicht zu bearbeitenden Materialien ausgefiihrt.
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7 Vingen, Sogn u. Fjordane/Norw.

1-2 nach J. Boe, Felszeichnungen im westlichen Norwegen (Bergen 1932) Taf. 42 Nr. 761; Abb. 12 

Nr. 105 u. 107.

solche Darstellungsweise laBt die innerhalb des Kdrpers farblos gebliebenen Fla- 

chen ungleich starker hervortreten und drangt damit das Tierbild noch mehr zu- 

riick. Hier sind aus den Darstellungen der Gerippe schon schattenhaft durchsichtige 

Geistertiere geworden. Ahnliche Tendenzen sind auch in der Kleinkunst zu be- 

obachten. Man kann dort recht naturnahe, aber auch sehr stark stilisierte Skelett- 

wiedergaben finden. Wenn es auch nicht als Regel gelten kann, so sieht es wenig-
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8 Ust’-Kurenga an der Sis (Nebenfl. d. Irtis) Ob/Sib.

nach N. Cernecov, Drevnjaja istorija Niznego Priobja. MIA 35 (Moskau/Leningrad 1953) 

Taf. 13, 1.3.4.

stens vorlaufig so aus, als ob die naturnahen Darstellungen schon im Neolithikum 

kaum noch zu finden seien. Typisch fiir diese Zeit sind die einfachen strich- oder 

bahnenfbrmigen Gerippedarstellungen, wie sie z. B. in den Schiefervogelfiguren 

aus der spatneolithischen Siedlung Ust’-Kurenga 6 in Erscheinung treten (Bild 

8,2.3).

6 V. N. Cernecov, Drevnjaja istorija niznego Priobja. MIA 35, 1935, 31 f.
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9 1 Isimka, Rayon Acinsk, Geb. Krasnojarsk/Sib. - 2-7 Kulaika, Kr. Narym, Geb. Tomsk/Sib. - 

8 Zweite Steinerne Insel der Angara/Sib. - 9 Balja Suchaja, Angara/Sib.

1-7 nach A.-M. Tallgren, Zur westsibirischen Gruppe der ’schamanistischen Figuren'. Seminarum 

Kondakovianum IV, Prag 1931, Taf. 26, 10.5.7.9.6. - 8-9 nach Okladnikov, Pert. Angary, a. a. O. 

Taf. 79; Taf. 146,4.

Die groBte und variationsreichste Gruppe der Rontgenstildarstellungen erscheint 

jedoch in der Bronzezeit und ist allgemein unter der Bezeichnung ’die westsibi

rischen Bronzen" bekannt geworden 7. Die westsibirischen Bronzen sind kleine, 

in Durchbruchtechnik gearbeitete und in einseitigen Formen gegossene Tier- und 

Menschenfiguren von denkbar einfachster Ausfiihrung (Bild 9,1-7). Es fehlen 

ihnen sogar die Randglattung und die GuBfehlerbeseitigung. Nach dem iiberein- 

stimmenden Urteil der Ausgraber hinterlassen diese Bronzen den Eindruck, als 

seien sie von unerfahrenen Giefiern angefertigt und danach kaum benutzt wor- 

den 8. Sie kommen vom Ende der Bronzezeit bis zu der Christanisierung West- 

sibieriens in fast alien groBeren Flortfunden vor. Ungeachtet dieser langen Ver- 

breitungsdauer lafit sich aber bei ihnen keine nennenswerte stilistische Entwick

lung erkennen. Die meisten Figuren sind von einem rahmenhaften UmriB und 

stegartiger Innenmodellierung bestimmt. Daneben gibt es aber auch reine Flachen- 

gravierungen (Bild 11,4), als Relief gearbeitete Darstellungen (Bild 11,1), nur we-

7 A. A. Spicyn, Samanskija izobrazenija. Zapiski Otdelenija russkoj i slavjanskoj archeologii 

Russkago archeologiceskogo obscestva 8,1 (St. Petersburg 1906) 29 ff.

8 A. M. Tallgren, Zur westsibirischen Gruppe der ’schamanistischen Figuren', Seminarium Kon

dakovianum IV (Prag 1931) 41.
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10 1 Petrovskoe, Lena/Sib. — 2 Tamgata-Chosuun, Baikal-Geb./Sib. - 3 Kamenka, Angara/Sib.

1 nach Okladnikov, Petr. Leny, a. a. O. Taf. 93,2. - 2 nach A. P. Okladnikov u. V. D. Zaporoz- 

skaja, Petroglify Zabajkal’ja I, Leningrad 1969, Taf. 77. - 3 nach Okladnikov, Petr. Angary, 

a. a. O. Taf. 173.

nig durchbrochene (Bild 11,2) und fast nur aus einem Rahmen bestehende (Bild 

11,5) Figuren. Bei dem gangigen Typ mit einigen Querstegen (Bild 11,3) ist eine 

stilistische Ubereinstimmung mit den gleichzeitigen Felsbildern (Bild 10,1.2) un- 

verkennbar.

Diese Bronzefiguren zeigen aber noch eine andere Rontgenstileigenart, die bei 

den Felsbildern nicht immer zum Ausdruck kommt.Es ist das skelettierte Aus- 

sehen des Kopfes. Schon bei fliichtigem Anblick fallen bei den Tierkbpfen die 

sehr langen Mundeinschnitte und die entblofiten Zahnreihen auf (Bild 11,1.3), wie 

sie normalerweise nur bei weit aufgerissenem Maul sichtbar waren, was aber hier 

sichtlich nicht der Fall ist. Die Oberflachenmodellierung einiger Tierkopfe (Bild 

11,3) und die leeren Augenhbhlen bei anderen lassen erkennen, dab es sich durch- 

weg um skeletthafte Schadel handelt, die ihre Weichteile verloren haben. Das ist in

kommt.Es
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11 1 u. 5 Bokcar, Kr. Narym, Geb. Tomsk/Sib. - 2 Isimka, Rayon Acinsk, Geb. Krasnojarsk/Sib. -

3 Murlinka, Rayon Tarskij, Geb. Omsk/Sib. - 4 Kulaika, Kr. Narym, Geb. Tomsk/Sib.

1 nach M. I. Mjagkov, Drevnosti Narymskago kraja. Trudy Tomskogo kraevo Muzeja Bd. 2, 

Tomsk 1929, Taf. 1,13. - 2, 4 u. 5 nach Tallgren, Sem. Kondakovium, a. a. O. Taf. 2,24; Taf. 2,29;

Taf. 2,15. - 3 nach Cernecov, a. a. O. 12,5.

einigen Fallen, wie z. B. bei einer Tierfigur aus dem Hortfund von Murlinka 

(Bild 11,1), auch noch dadurch verdeutlicht, dab der ganze untere Teil des Kopfes 

nur aus dem Unterkieferknochen besteht. Die iiberlangen Maulausschnitte der 

iibrigen Tierfiguren drucken offensichtlich denselben Zustand aus. Einen ahnli- 

chen Anblick vermitteln einige als Felsbilder dargestellte Elchkopfe von den Stei- 

nernen Inseln und von der Fundstelle Balja-Suchaja an der Angara (Bild 9,8.9). 

Mbglicherweise ist dasselbe auch mit der sonst schlecht erklarbaren doppelten 

Linienritzung auf den Vogelkopfen von Ust’-Kurenga (Bild 8,1) gemeint.

Die skeletthaften Kopfdarstellungen sind indessen keine metallzeitliche Erfin- 

dung. Sie treten auch schon in palaolithischer Zeit in Darstellungen auf. Eines 

der eindeutigsten Beispiele ist ein Pferdeschadel mit langen Zahnreihen und 

Unterkieferzeichnung neben zwei normalen Pferdekopfen auf einem Knochen- 

stab von Mas d’Azil (Bild 12,2). Aus dem Bereich der Hohlenmalerei ist eine sehr
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12 1 Abri Monastruc bei Bruniquel, Dep. Tarn-et-Garonne/Frankr. — 2 Mas d’Azil, Dep. Ariege/ 

Frankr. - 3 Abri Murat, Dep. Lot/Frankr.

1 nach Foto. - 2 nach S. Giedion, Die Entstehung der Kunst (Kdln 1962) Abb. 339. - 3 nach 

A. Leroi-Gourhan, Prehistoire de 1’art occidental (Paris 1965) Abb. 445.

gute Darstellung aus der Hohle La Baume-Latrone zu nennen (Bild 13,1). Das 

Bild wird gelegentlich als eine Schlange mit einem Barenschadel gedeutet9. In 

Wirklichkeit handelt es sich um eine fluchtig mit der Umrifilinie entworfene 

Tierfigur ohne Beine. Die Beinlosigkeit ist aber kein Merkmal, das gegen eine 

Tierdarstellung als solche spricht, denn sie ist auch den Tierbronzen der west- 

sibirischen Grtippe (Bild 9,1) nicht fremd. Als eine weitere Parallele zu diesem 

Bild kann man noch die Gravierung des Lochstabes von Latigerie Basse anfiihren 

(Bild 5,2).

Die inneren Organe sind bei den westsibirischen Bronzetieren ebenso wie bei 

den Felsbilddarstellungen durch kleine Kreise oder Ovale bezeichnet (Bild 9,5). 

Fiir die Wiedergabe des Ruckgrates wird gewbhnlich ein Mittelsteg verwendet, 

gelegentlich aber auch eine punktierte Linie (Bild 9,2). Diese Darstellungsweise 

hat aber grobe Ahnlichkeit mit den punktfbrmigen oder kerbartigen Korpermar- 

kierungen, die auf einigen palaolithischen Tierbildern zu sehen sind (Bild 12,1; 

14,2.3). Mit grower Wahrscheinlichkeit dtirften diese normalanatomisch nicht er- 

klarbaren Zeichen als entsprechende Merkmale des Rontgenstils angesehen wer- 

den.

Die Ausdrucksweise des Rontgenstils ist die gleiche, ob es sich um ein monumen

tales, tiberlebensgrobes oder um ein nur wenige Zentimeter hohes Werk handelt. 

Sie liegt in seinem Wesen als eine Art Bildersprache begriindet. Entscheidend

9 H. Breuil u. L. Berger-Kirchner, Franko-kantabrische Felskunst. Die Steinzeit. Kunst der Welt 

(Baden-Baden 19643) 39.
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13 1 La Baume-Latrone, Dep. Gard/Frankr. - 2 La Madeleine, Dep. Dordogne/Frankr. - 3 Veret’je 

am Laca-See, Karelien/UdSSR. — 4 Jordlose-Moor, Seeland/Danemark.

1-2 nach Leroi-Gourhan, a. a. O. Abb. 730; Abb. 442. 3 nach M. E. Foss, Stojanka Veret’je. Trudy 

gos. Istoriceskogo Muzeja Bd. 22, Moskau 1941, Taf. 9,2. 4 Fiihrer des Nationalmuseums Kopen- 

hagen (Kopenhagen 1961) Abb. 5.

ist die Aussage. So wirkt es auch nicht iiberraschend, wenn einige der kleinen 

westsibirischen Bronzen einer Reihe von Felsbildgravierungen von Sakaci-Aljan 

(Bild 15,1-6) offensichtlich als Vorlagen gedient haben. Der eigenartige den Klein- 

bronzen angeglichene Stil dieser Felsbilder und die wie aus Drain gebildeten 

Kbpfe und Beine der Tiere sind kaum anders zu erklaren.

Eine weitgehend nicht berucksichtigte Gruppe bilden die im Rbntgenstil ausge- 

fiihrten Menschendarstellungen. Sie treten als Felsbilder, Gravierungen auf klei- 

neren Gegenstanden und als Statuetten auf. Eine der friihesten Darstellungen 

diirfte der sogenannte ’Zauberer' aus der Hbhle Les Trois Freres sein (Bild 14,1). 

Seine Gestalt ist als eine leichte Gravierung angelegt, in der mit schwarzer Farbe
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14 Les Trois-Freres, Dep. Ariege/Frankr.

1 nadi Giedion, a. a. O. Abb. 339. - 2-3 nach H. Begouen u. H. Breuil, Les Cavernes du Volp 

(Paris 1958) Abb. 71.

das Skelett eingetragen ist. Man kann die Wirbelsaule, das Schulterblatt und 

die Brust-, Bein- und Armknochen erkennen 10. Mit der Anwendung dieser doppel-

10 Die von diesem Felsbild verbffentlichten Fotos geben nur die gemalten Flachen und die groben 

Striche der Gravierung wieder. Die Kopf- und die Innenzeichnungen gehen dabei weithin 

verloren. Deswegen kann man fur eine wissenschaftliche Bearbeitung nur eine gute Nachzeich- 

nung verwenden.
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15 1 Berg Aglaktij, Jenissei/Sib. - 2 Zweite Steinerne Insel d. Angara/Sib. — 3-7 Sakaci-Aljan, 

Amur/Sib.

1 nach H. Appelgren-Kivalo, Alt-Altaische Kunstdenkmaler (Helsinki 1931) Abb. 138. - 2 nach 

Okladnikov, Petr. Angary, a. a. O. Taf. 55,4. - 3-7 nach Okladnikov, Nizn. Amura, a. a. O. 

Taf. 94; Taf. 93,1; Taf. 91; Taf. 97,4.

ten Technik 1st es dem Bildanfertiger gelungen, ein ausdrucksstarkes Bild zu schaf- 

fen. Es ist ein schattenhaftes Geisterwesen um ein festes Skelett geworden.

Eine umgekehrt wirkende Darstellung gibt es in der ostspanischen Felsmalerei. 

In der Cueva del Polvorin, Prov. Castellon, kann man auf ahnliche Weise in einer 

mit roter Farbe gemalten Figur ein hell durchscheinendes Skelett erkennen (Bild 

22,1) u.

11 Die Vorstellung von einem durchscheinenden Skelett ist auch in der Oberlieferung der Irtisch- 

Ostjaken bekannt. S. Patkanov, Die Irtisch-Ostjaken und ihre Volkspoesie Bd. 2 (St. Petersburg 

1897) 105. — Eine ahnliche Auffassung ist auch den Jakuten bekannt: Ch. F. Coxwell, Siberian 

and Other Folk-Tales (London 1925) 263.
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16 1-3 Vingen, Sogn u. Fjordane/Norw. - 4 Morbihan, Bretagne/Frankr. - 5 Natal’evka, 

Kr. Aleksandrovka, Schwarzmeer/UdSSR.

1-3 nach Fotos. - 4 nach H. Breuil, La figure humaine dans la decoration des allees convertes du 

Morbihan, Prehistoire 6, Paris 1938, Abb. 3,8. - 5 nach A. Hausler, Anthropomorphe Stelen des 

Eneolithikums im nordpontischen Raum, Wiss. Zeitschr. der Univ. Halle (Saale) 15, 1966 H. 1, 

Abb. 1,1.

Im Vergleich zu diesen sehen die tibrigen Rbntgenstil-Menschendarstellungen 

recht schematised und vereinfacht aus. Der seit dem Neolithikum vorherrschende 

Typ ist nur durch die Umrifilinie und eine einfache Skelettzeichnung gepragt 

(Bild 16,2; Bild 17,2). Die von ihm abgeleiteten Variationen zeigen entweder nur 

die Wirbelsaule, die zuweilen nur noch als eine senkrechte Linie erscheint, oder 

verschieden stilisierte Rippendarstellungen (Bild 17,1.4.6-8). Gelegentlich ist so-
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17 1 Manzja, Angara/Sib. - 2 Tojon-Ary, Lena/Sib. - 3 Bol’saja Kada, Angara/Sib. - 4 Dritte Stei- 

nerne Insel der Angara/Sib. - 5 Sakaci-Aljan, Amur/Sib. - 6 Nize-Tinnoj, Lena/Sib. - 7 Suruktach- 

Haja, Lena/Sib. — 8 Erste Steinerne Insel der Angara/Sib. — 9 Juedjaj, Lena/Sib.

1, 3-5, 8 nach Okladnikov, Petr. Angary, a. a. O. Taf. 168,2; Taf. 159; Taf. 105,2; Taf. 73,1; 

Taf. 29,1. -2, 6-7, 9 nach Okladnikov, Petr. Leny, a. a. O. Taf. 149,2; Taf. 3,1; Taf. 27,5; Taf. 11.

gar die UmriBlinie weggelassen worden (Bild 16,1) 12. Die Abkiirzungen bestehen 

hauptsachlich aus Kopf- und Brustkorbdarstellungen mit entsprechend eingesetz-

12 Nur dadurch, da£ ihre Herkunft von den Rdntgenstildarstellungen auker Zweifel steht, kann 

man von diesen Skelettgravierungen als von editen Rontgenstilbildern sprechen.
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ten Wirbelsaulen- und Rippenvariationen (Bild 17,5.9). Besonders eigenartige 

Brustkorbdarstellungen, die mehr wie ein kiinstlich geschaffener Skelettschmuck 

wirken, sind aus der westeuropaischen Megalithkultur bekannt (Bild 16,4). Diese 

stilisierte und vereinfachte Formgebung ist aber auch schon in den palaolithischen 

(Bild 13,2) und mesolithischen (Bild 13,4) Knochengravierungen zu beobachten.

Plastische Rbntgenstildarstellungen von Menschen sind aus dem Palaolithikum 

nicht bekannt geworden, was aber nicht besagt, daB es sie nicht gegeben hat. 

Im Neolithikum sind sie dagegen sehr stark vertreten. Eine der besten kleine- 

ren Darstellungen ist eine Knochenstatuette von Veret’je am Laca-See in Karelien 

(Bild 13,3). Die auf Hirer Brust angebrachten schragen Einschnitte kbnnen nur 

als Rippen gedeutet werden.

Seine monumentalste Auspragung hat der plastische Rontgenstil jedoch in einigen 

Menhiren erreicht. Die als menschliche Gestalten ausgearbeiteten Menhirsteine, 

wie die von Natal’evka (Bild 16,5) und Belogrudovka am Schwarzen Meer und 

einige auf Korsika und bei Meran in Siidtirol 13, besitzen auf den Riickseiten regel- 

rechte Wirbelsaulen, Rippen und Schulterblattgravierungen.

In der Kleinplastik treten in der Bronze- und Eisenzeit hauptsachlich drei be- 

stimmte Typen auf. Der eine entspricht den sibirischen Bronzen. Er besitzt einen 

rahmenhaften UmriB und eine aus Stegen bestehende Innenmodellierung (Bild 18,1). 

Der zweite besteht aus einem schmalen stabartigen Kbrper mit einem Wirbel- 

saulenrelief (Bild 18,2). In einigen anderen Darstellungen erscheint die Wirbel- 

saule aber auch als eine flache, von oben nach unten verlaufende Rille. Die 

dritte Variante ist durch die Merkmale der beiden ersteren, den rahmenhaften Um- 

rifi und die reliefhafte Wirbelsaule, gekennzeichnet (Bild 18,3). In vereinfachter 

Form kbnnen diese Typen auch ohne Arm- und Beindarstellungen vorkommen.

Wie die Untersuchung des Rbntgenstils zeigt, liegt das Schwergewicht der ge- 

zeigten Merkmale hauptsachlich auf der Wiedergabe des Skeletts bzw. seiner wich- 

tigsten Teile. Organeinzeichnungen und die nicht mit dem Skelett zusammen- 

hangende lineare Innenzeichnung folgen mit einem erheblichen Abstand. Zeitlich 

tritt der Rontgenstil mit alien seinen Ausdrucksformen schon im Jungpalaolithi- 

kum auf und muB in der davorliegenden Zeit ausgebildet worden sein. Diese 

allerfriihesten Darstellungen sind wahrscheinlich in leicht zu bearbeitenden orga- 

nischen Materialien ausgefiihrt worden und vergangen.

Eine zweite sehr wichtige Feststellung ist die, dah der Rontgenstil vom Jung- 

palaolithikum bis in die neueste Zeit hinein uberall dort, wo er auftritt, keine 

wesentliche Veranderungen erfahren hat und damit Anlafi zu der Annahme gibt, 

dafi auch seine geistigen Grundlagen sich nicht bedeutend gewandelt haben.

Fragt man nach den Vorstellungen, die der Rontgenstil widerspiegelt, so kbnnen 

es nur solche sein, die in erster Linie mit dem Skelett verkniipft sind. Insofern 

kann es sich nicht um Jagdzauber im Sinne der Ojibwa-Indianer handeln. Aber 

dieser Deutungsversuch war nicht der erste, und er kann auch nicht als richtung-

1,J A. Hausler, Anthropomorphe Stelen des Eneolithikums im nordpontischen Raum. Wiss.

Zeitschr. d. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg 15, 1966, Taf. 7,1 u. Taf. 3,3. - L. Franz, 

Korsikanische Menhire, Der Schlern 31, 1957, 360. — Ders., Zum Figurenmenhir von St. Verena, 

Der Schlern 29, 1955, 351.
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3

18 1 Murlinka, Rayon Tarskij, Geb. Omsk/Sib. — 2 Berg Tary, Geb. Tobolsk/Sib. - 3 am FluB 

Rogalichi, Geb. Tobolsk.

1-3 nach V. N. Cernecov, Bronza Ust-Polnjskogo vremeni, MIA 35, 1953, Taf. 12,6; Taf. 24,9; 

Taf. 24,2.

weisend angesehen werden. Einen wesentlich besseren Hinweis hat A. Spicyn 

bei der Besprechung der von ihm vorgelegten westsibirischen Bronzen gegeben. 

Bei der Frage nach der Verwendung dieser recht eigenartigen Bronzetiere ver- 

glich er sie mit den tierformigen, an den sibirischen Schamanentrachten angebrach- 

ten Anhangern und sprach dabei die Vermutung aus, daft diese Bronzetiere auf 

Grund der Ahnlichkeit mit den Anhangern hochstwahrscheinlich einen entspre- 

chenden Zweck erfiillten 14.

14 Siehe Anm. 7.
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19 1 Ewenken des Baikalgebietes. - 2 Karagassischer Schamane.

1 nach S. V. Ivanov, Skulptura narodov severa Sibirii XIX pervoj poloviny XX v. Leningrad 

1970, Abb. 213. - 2 nach U. Harva, Die religidsen Vorstellungen der altaischen Volker. FFComm.

125, Porvoo/Helsinki 1938, Abb. 74.

Auf emen Zusammenhang mit dem Schamanismus weisen aber nicht nur die 

westsibirischen Bronzen allein, sondern auch eine Anzahl von Felsbildern him 

Das sind vor allem die im Rontgenstil ausgefiihrten Menschendarstellungen mit 

zwei- oder dreizipfligen Kopfaufsatzen (Bild 16,3; Bild 17,1.3.4.6.7.9). Diese 

lassen sich am besten mit den Bestandteilen der den Schamanen eigenen Tier- 

kopf- oder Vogelmasken erklaren. Fiir ein Tierkostiim sprechen auch die herab- 

hangenden Tierschwanze bei einem Teil dieser Gestalten. Demnach sind in diesen 

Gravierungen durchweg Schamanen dargestellt. Als weitere Beweise fiir die Rich- 

tigkeit dieser Annahme kbnnen noch eine Figur aus Vingen (Bild 16,3) und eine 

von Nize-Tinnoj (Bild 17,6) angefiihrt werden. Bei der erstgenannten kann man 

feststellen, dafi sie Tierklauen statt der Menschenfiifie besitzt15 16, die zweite hat in 

der einen Hand einen rechtwinklig gebogenen Stab. Menschliche Gestalten mit 

Tierfiifien kbnnen indessen nur Schamanen sein, und der Stab besitzt eine auffal- 

lende Ahnlichkeit mit den bekannten sibirischen Schamanenstaben 1C. Die wich-

15 J. Boe, Felszeichnungen im westlichen Norwegen I. Die Zeichnungsgebiete in Vingen und 

Henoya. Bergens Museums Skrifter 15, 1932, Taf. 20, Abb. 527 u. Taf. 39. Auf dem Foto und 

in der Zeichnung ist die Tierklauenbildung nur halbwegs erkennbar. Beim Betrachten der 

Gravierung selbst tritt sie allerdings ganz deutlich hervor.

16 J. Ozols, Vorgeschichtliche Tierdarstellungen und friihe Bildermagie. Kolner Jahrb. f. Vor- und 

Friihgesch. 11, 1970, 14 ff. - Auch Boe a. a. O. 34 ff.; Abb. 17 u. 18; Taf. 22 u. 23.
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20 1 a. d. Belaja b. Dorf Mal’ta, Angara/Sib. - 2 Gefafimalerei der Yang-shao-Zeit/China. — 

3 Malerei auf einer sibirischen Schamanentrommel. - 4 Riickseite eines karagassischen Schamanen- 

kostiims.

1 nach Okladnikov, Petr. Abgary, a. a. O. Abb. 43,2. - 2-4 nach A. Lommel, Die Welt der friihen 

Jager (Miinchen 1965) Abb. S. 162; Abb. 129; Abb. S. 59.

tigste Verbindung des Rontgenstils zum Schamanismus stellen jedoch die Skelett- 

nachbildungen an den Schamanentrachten her. Nach der Uberlieferung der Jenis- 

sejer wie auch anderer sibirischer Volker gehdren zum Schamanenkostiim alle 

wesentlichen Skelettknochen 17. In der Regel wurden aber am Ende des 19. und 

am Anfang des 20. Jahrhunderts meistens nur symbolische Abkiirzungen gebraucht, 

plastisch ausgearbeitete Rippen aus Metall (Bild 19,1) oder ihre stilisierten Nach- 

bildungen in Stoff oder Leder (Bild 19,2; Bild 20,4). In einigen Fallen hat man 

sich mit Metallplatten beholfen, auf denen ein Skelett dargestellt ist (Bild 20,1) 

oder mit einer diesbeztiglichen Zeichnung auf der Trommel (Bild 20,3) 18. Diese 

Skelettdarstellungen sind nach den ubereinstimmenden Aussagen die Zeichen des

17 H. Findeisen, Schamanentum (Stuttgart 1957) 86 ff.

18 Ober die Deutung als das Skelett des Schamanen selbst berichten: V. F. Troscanskij, Evoljutsija 

cernoj very u jakutov (Kazan 1902) 136. - K. Donner, Uber die Jenissei-Ostjaken und ihre 

Sprache. Journal de la Societe Finno-Ougrienne 44, 1930, 15. - Uber die Deutung als Knochen 

des Kostiimtieres: Findeisen a. a. O. 86 ff. - S. M. Schirokogorov, Versuch der Erforschung der 

Grundlagen des Schamanismus bei den Tungusen. Baessler-Archiv 18,2, 1935, 67 f. - U. Holm

berg, The Shaman Costume and its Significance. Annales Univ. Fennieae Abonensis Ser. B, 

Bd. 1 Nr. 2, Turku 1922, 13 £. u. 16. - Auch L. P. Potapov, in: Sovetskaja etnografija 4/5, 1935, 

147 u. U. Harva, Die religibsen Vorstellungen der altaischen Volker. FFComm. 125, 1938, 

510 ff. u. 525 f.
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21 Istjackie, Bez. Tobolsk, Geb. Tjumen/Sib.

1—5 nach Cernecov, Bronza Ust-Polnjskogo vremeni, a. a. O. Taf. 23,5.9; Taf. 22,3.4.2.

Todes und der Wiederbelebung, die jeder Schamane bei seiner Berufung erleben 

muB 19. Die Wiederbelebungsvorstellungen der sibirischen Volker gehen auf die 

allgemein verbreitete Uberzeugung zuriick, dab ein unwiderruflicher Tod erst 

nach dem Eingang der Schattenseele des Verstorbenen ins Jenseits eintritt. Um 

es zu erreichen, mufi sie aber von einem Schamanen oder einem der Geister

19 Harva a. a. O. 442 f. u. 446 berichtet, daft die Altaier iiberzeugt sind, das Leben des Skelett- 

eigentiimers dauere an, solange die Knochen hell bleiben. - Audi Findeisen a. a. O. 92 und 

A. Friedrich u. G. Buddruss, Schamanengeschichten aus Sibirien (Miinchen 1955) 30 fl.
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dorthin gebracht werden. Nach dem physischen Tod ist der Korper zwar leblos, 

aber die Seele irrt noch im Diesseits umher, und solange sie hier verweilt und 

das vollstandige und unversehrte Skelett des Toten noch vorhanden ist, kann 

der Tote, ebenso wie der Schamane nach seinem Todeserlebnis bei der Berufung, 

wieder zu einem neuen Leben erweckt werden. Die mehr oder weniger ausftihrli- 

chen Schilderungen dieser Vorstellungen sind in den meisten iiberlieferten Scha- 

manengeschichten Sibiriens erhalten 20. Dab sich der Wiederbelebungsgedanke in 

der vorgeschichtlichen Zeit auf die Menschen und die Tiere gleichermaben erstreckt 

haben mufi, bezeugen die oberirdische Bestattungsweise der Menschen und die ent- 

sprechende Behandlung der Tierknochen, das sogenannte ’Knochenritualh Beide 

Gepflogenheiten beruhen auf einem und demselben Verfahren und sind als alte 

Brauche in Sibirien noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts nachweisbar ge- 

wesen. In beiden Fallen hat man im Wald eigens Plattformen errichtet, auf 

denen man entweder die toten Menschen oder die gesauberten Tierknochen 

niederlegte und mit Asten und Laub bedeckte. Eine noch altere Bestattungsform 

ist offensichtlich das Aufhangen von in Tierfelle eingewickelten Leichen und 

Jagdtierknochen 21. Beide Bestattungspraktiken werden in der Uberzeugung vor- 

genommen, dab alle so Bestatteten und auf diese Weise behandelten Tierknochen 

nach einiger Zeit zu neuen Menschen und Tieren werden.

Das Aufhangen in Baumkronen oder Hochlegen auf Plattformen hat an und fur 

sich keine symbolische oder inhaltliche Bedeutung. Es dient lediglich als Schutz ge- 

gen die Verschleppung oder Beschadigung der niedergelegten Knochen dutch Raub-

20 Friedrich u. Buddruss a. a. O. 31 f. u. 146 ff. - Harva a. a. O. 442 ff.

21 Schon chinesische Chroniken aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. Geb. erwahnen am Oberlauf des 

Jenissej ein Volk, das seine Toten in Sargen auf Berge brachte oder auf den Baumen festband: 

N. F. Katanov, Uber Bestattungsbrauche bei den Turkstammen Central- und Ostasiens, Keleti 

Szemle-Revue Orientale I, 1900, 102. 104. 227. Aus dem 18. Jahrhundert berichtet Pallas, daft 

die kuznetskischen und Gebirgstataren ihre Toten in Sargen im Walde aufhangen: P. S. Pallas, 

Merkwiirdigkeiten der obischen Ostjaken, Samogiden, daurischen Tungusen, udinskischen Berg- 

tataren etc. (Frankfurt/Leipzig 1777) 125 ff. u. 135. Dafi die Tungusen und bogutschanskischen 

Tataren ihre Toten in Rentierhaute wickeln und so in den Baumen aufhangen, berichtet Saskov: 

S. Saskov, Samanstvo v Sibirii,- Zapiski russkago Geograficeskago Obscestva 2, 1864, 58 f. 

Die Sargbestattung der Tungusen auf Pfahlen oder auf einer Plattform zwischen zwei oder drei 

Waldbaumen erwahnt Tretjakov: P. I. Tretjakov, Turuchanskij kraj, ego priroda i ziteli 

(St. Petersburg 1891) 168 f. Uber dieselbe Bestattungsart bei den Jakuten liegen mehrere 

Berichte vor: P. J. Strahlenberg, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia (Stockholm 

1730) 377. — V. L. Serosevskij, Jakuty (St. Petersburg 1896) 619 f. - R. Maak, Viljujskij okrug 

jakutskoj oblasti 3 (St. Petersburg 1887) 97. 103 u. 105. - Uber Plattformbestattungen bei den 

Lamuten berichtet Bogoras: V. G. Bogoras. Lamuty. Zemlevedenie Bd. 7,1, 1900 (1901), 65. Die 

Oroken auf Sachlin bestatten ihre Toten ebenfalls in Sargen, die auf Pfahle gestellt werden: 

B. A. Vasilev, Osnovnye certy etnografii orokov. Etnografija 1, 1929, 17 f. Auch die kauka- 

sischen Abchassen legten ihre Verstorbenen in ausgehbhlte Baumstamme und stellten diese auf 

vier Pfahlen auf oder befestigten sie in den Baumkronen: R. Bleichsteiner, Rossweihe und 

Pferderennen im Totenkult der kaukasischen Volker. Wiener Beitr. z. Kulturgeschichte u. Lingui- 

stik 4, 1936, 477. Eine der einfachsten oberirdischen Bestattungen, bei der die Toten nur in Bir- 

kenrinde eingehiillt oder in trogartigen Sargen ohne weiteren Schutz auf den Erdboden gelegt 

werden, ist von Jakuten und Orotschen iiberliefert: V. F. Troscanskij a. a. O. 90 f. u. P. P. 

Simkevic, Materialy dlja izucenija samanstva u goldov, Zapiski Priamurskago otdela russkago 

Geograficeskago Obscestva Bd. 1,2, 1896, 35 f. Weitere Beispiele bei Harva a. a. O. 442 f. 

u. 446. - W. Radloff, Das Schamanentum (1885) 28. - I. Paulson, Schutzgeister und Gottheiten 

des Wildes in Nordeurasien (Uppsala 1961) 200 u. 214. Eine sehr gute Ubersicht bringt auch 

H. Nachtigall, Die erhbhte Bestattung in Nord- und Hochasien, Anthropos 48, 1953, 44 ff.
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tiere oder andere mbgliche Storungen. Denn fehlende oder zerstreute Knochen 

schlieBen die Wiederbelebung aus 22. Eine ahnliche Wirkung wird dem Erdgrab 

zugeschrieben. In der Erde begrabene oder sonst mit Erde bedeckte Knochen ver- 

lieren die Eigenschaft, wieder lebendig zu werden 23. Die weitgehend fehlenden 

palaolithischen und mesolithischen Bestattungen gehen mit Sicherheit auf diese 

Bestattungsweise zuriick. Die Knochenrituale bezeugen aber, dab die wichtigste 

Jagdbeute ebenfalls so behandelt worden ist. Es ist daher falsch, nach den in den 

Siedlungsabfallen angetroffenen Tierknochen auf die wirkliche Jagdbeute der 

Bewohner zu schliefien. Die dort geborgenen Tierknochen kbnnen nur diejenige 

Auslese der erlegten Tiere aufweisen, die dem Knochenritual nicht unterzogen 

worden sind 24. Aber wie nicht alle Tiere wiederbelebt werden sollten, so sollten 

auch nicht alle Menschen wiederkommen. Fur diese hat man das Erdgrab be- 

reitet. Fiir eine solche Absicht spricht auch die Verwendung von roter Farbe und 

Feuer im Grabbrauch. Denn die rote Farbe gilt nach zahlreichen spateren Paralle- 

len als die Farbe der Unterwelt25 und das Feuer als das reinigende und geister- 

abwehrende Mittel26.

Mit dem Eindringen neuer Vorstellungen von Tod und Jenseits muB sich wahrend 

des Neolithikums im nordeurasischen Raum der Ubergang zur Erdbestattung und 

zu einem anderen Jenseitsglauben vollzogen haben. Ungeachtet dessen hat sich die 

oberirdische Bestattungsweise in Nordasien bei einigen Vblkern fiir bestimmte 

Personengruppen erhalten, und zwar fiir die Schamanen, fiir Kinder, vom Blitz 

erschlagene und gelegentlich auch fiir einige hervorragende Sippen- oder Stammes- 

altesten. Von alien so Bestatteten glaubte man, dab sie als neue Schamanen, 

Kinder, oder das, was sie gewesen sind, nochmals wiederkommen werden 27.

Auf die Wiederbelebungsvorstellungen geht auch das Opferwesen zuriick. Denn 

nach iibereinstimmenden Aussagen der Jakuten und anderer sibirischer Volker

22 Harva a. a. O. 448. Nach der allgemeinen Vorstellung der Jakuten, Tungusen, Altaitataren und 

Lappen schwindet das Jagdgliick, wenn man Tierknochen, Tierhaare oder Vogelfedern ins Feuer 

wirft oder auf andere Weise vernichtet: Harva a. a. O. 440.

23 Die Tungusen des Kreises Turuchansk glauben, daft die Seele des verstorbenen Schamanen nach 

einigen Jahren in irgendeinen kiinftigen Verwandten zuriickkehrt, der damit die Befahigung zum 

Schamanen erhalt. Wenn man aber den toten Schamanen in der Erde begraben wiirde, so wiirde 

seine ’Lumme‘ (nach den Vorstellungen der Tungusen nimmt die Schattenseele des Schamanen 

nach dem Tode die Gestalt einer Lumme an) nicht mehr zuriickkehren. Harva a. a. O. 305.

24 In diesem Zusammenhang sei nur auf die vielen jungpalaolithischen Mammutdarstellungen 

Westeuropas hingewiesen, die in krassem Gegensatz zu den in den Siedlungsriickstanden ange

troffenen Mammutknochen stehen.

25 J. Ozols, Zum Schamanismus der jungpalaolithischen Rentierjager von Mal’ta. Kblner Jahrb. f. 

Vor- u. Friihgesch. 12, 1971, 43 f. Anm. 90.

26 Die Jakuten, Tungusen und Lappen benutzen das Feuer als Reinigungsmittel fiir Mensch und 

Tier und vertreiben mit ihm vor allem die Toten und die Geister. Harva a. a. O. 440.

27 An den Ufern des Schwarzen Irtisch bauen die Sojoten zwischen zwei Larchenstammchen 

tischartige Pritschen, auf denen sie die toten Schamanen niederlegen. G. N. Potanin, Ocerki 

severo-zapadnoj Mongolii Bd. 2 (St. Petersburg 1881) 88 u. Bd. 4, 1883, 36 f. - Dasselbe wird 

von den verstorbenen Schamanen der Kalaren und Burjaten berichtet. N. N. Agapitov u. 

M. N. Changalov, Samanstvo u burjat Irkutskoj gubernii. Izvestija vostocno-sibirskago otdela 

russkago Geograficeskago Obscestva Bd. 14,1-2, 1883, 53 ff. - M. N. Changalov, Novye 

materialy o samanstve u burjat. Zapiski vostocno-sibirskago otdela russkago Geograficeskago 

Obscestva Bd. 2,1, 1890, 84. — J. Ozols, Kolner Jahrb. f. Vor- u. Friihgesch. 12, 1971, 43 

Anm. 88.
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besteht der Sinn der Opferhandlung nicht in der Opfermahlzeit, sondern in der 

Ubergabe des geopferten Tieres an seinen Schutzgeist28. Die Ostjaken hangen 

z. B. die Opfertierknochen in den Baumen auf und glauben, daft dieses Tier nun 

lebendig an seinen Bestimmungsort gelangt29. Nicht zuletzt hat sich bei den mei- 

sten nordasiatischen Vblkern der Glaube erhalten, da£ heile und in rechter Ord- 

nung niedergelegte Opfertierknochen die Eigenschaft besitzen, auf ihnen das 

Fleisch wieder wachsen zu lassen 30. Sogar das sparer aufkommende Brandopfer 

andert in dieser Hinsicht nichts. Auch bei ihm miissen die Knochen des Opfertieres 

vollzahlig und unversehrt sein, sonst miblingt das Opfer 31.

Bei vielen Volkern ist jedoch der eigentliche Sinn des Opfers in Vergessenheit 

geraten, wenn man auch nach den alten Vorschriften weitergeopfert hat. Ein 

klassisches Beispiel sind die antiken Griechen, die sich wunderten, warum beim 

Opfern das gute Fleisch gegessen wird, den Gottern aber die wertlosen Teile 

des Tieres, Haut, Knochen und Innereien, gegeben werden 32. Ihrem rationalen 

Denken war ein solches Opfer nicht mehr verstandlich.

Entsprechend der griechischen Uberlieferung kann man auch in vielen sibirischen 

Opferhandlungen neben der Opferung des Skeletts und der Ffaut diejenige der 

inneren Organe oder ihrer Teile feststellen. Dasselbe ist den Beschreibungen des 

Knochenrituals zu entnehmen 33. Demnach miissen die inneren Organe bei der

28 K. F. Karjalainen, Die Religion der Jugra-Volker Bd. 3. FFCom. Nr. 63, Porvoo/Helsinki 

1927, 119. - Harva a. a. O. 448.

29 U. Holmberg, Uber die Jagdriten der nbrdlichen Volker Asiens und Europas. Journal de la 

Societe Finno-Ougrienne Bd. 41,1, 1926, 50 f.

30 Harva a. a. O. 448.

31 Das Zerbrechen oder Zerstreuen der Knochen bedeutet ein vblliges Mihlingen des Opfervor- 

ganges. Harva a. a. O. 448. - Dem Himmelsgott zu opfernde Knochen, die zusammen mit dem 

Fell verbrannt werden, durfen aber nicht zerbrochen sein. S. D. Majnagasev, Zertvoprinosenie 

nebu u beltirov, Sbornik muzeja po Antropologii i Etnografii pri Akademii Nauk Bd. 3, 1916, 

94 If. — Auch die Karagizen achten darauf, dafi die Knochen beim Fleischabldsen nicht zer

brochen werden, wenn sie auf dem Friedhof die geschlachteten Tiere am Rande des Grabes 

opfern, indem sie die Knochen verbrennen. A. Schiefer, Heldensagen der minussinskischen 

Tataren (St. Petersburg 1859) 207. '

32 Hesiod, Theogonie 535-561. - K. Meuli, Griechische Opferbrauche, in Phyllobalia fur Peter von 

der Miihll zum 60. Geburtstag. Basel 1946, 185 If. - A. Jensen, Mythos und Kult bei Natur- 

volkern. Wiesbaden 1951, 201 u. 209.

33 Die priajanskischen Tungusen hangen nicht nur die Schadel und die Beinknochen der erlegten 

wilden Rentiere auf Baumen auf oder legen sie auf Holzgestellen nieder, sondern sie wickeln 

aus verschiedenen inneren Organen ausgeschnittene Stiicke in die Hirnhaut des Tieres und 

stellen dieses Biindel ebenfalls auf einem Pfahlspeicher auf. E. K. Pekarskij u. V. P. Cvetkov, 

Ocerki byta priajanskich tungusov. Sbornik muzeja po Antropologii i Etnografii pri Akademii 

Nauk Bd. 2,1 (St. Petersburg 1913) 113. - Auch die Ostjaken hangen auf den Baumen den 

sogenannten ’Seelensack' auf. Dieser besteht aus der Harnblase, in die das Herz, die Leber und 

die Eingeweide des Tieres hineingelegt worden sind. K. F. Karjalainen, Die Religion der 

Jugra-Volker I, FFComm. Nr. 41, 1921, 33. - Ders. FFComm. Nr. 44, 1922, 373. - Harva 

berichtet ebenfalls von dem Aufbewahren der inneren Organe der Jagdtiere. Flarva a. a. O. 

447. Von den Tungusen berichtet er, dafi sie auch die Knochen von geschlachteten Haustieren 

zusammen mit dem Herz und der Leber oder auch nur einzelne Stiicke dieser Organe auf den 

Baumen aufhangen. Harva a. a. O. 563. - Von der besonderen Behandlung bestimmter Kbrper- 

teile, die in Rbntgenstildarstellungen eine Rolle spielen, berichtet Changalov. Die Uiguren 

kochen z. B. beim Opfern den Kopf und den Hals zusammen mit zehn Rippen, dem Herz und 

der Lunge des Opfertieres gesondert als eine Einheit fur sich. M. N. Changalov, Novye 

materialy o samanstve u burjat. Zivaja Starina (St. Petersburg 1912) 68.
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22 1—3 Cueva del Polvonn, Prov. Castellon/Spanien. — 4 Cogul, Prov. Lerida/Span. — 5 Valca- 

monica, Iseo/Italien. - 6 Tormon, Prov Teruel/Span. - 7 (Jatal Hiiyuk/Ostanatolien. - 8 Kahni 

Melikan/Ostanatolien.

1-3 nach S. Vilaseca, Las pinturas rupestres de la Cueva del Polvonn (Madrid 1943) Taf. 9,1; 

Taf. 28,1; Taf. 25. - 4 nach Band! u. Maringer, a. a. O. Abb. 145. - 5 nach G. Isetti, Note sulla 

tecnica delle incisioni di Monte Bego, Rivisti di studi Liguri Bd. 26, 1960, Abb. 5.-6 nach Bandi u. 

Maringer, a. a. O. Abb. 152. — 7 nach J. Mellaart, (Jatal Hiiyuk. Stadt aus der Steinzeit (Bergisch- 

Gladbach 1967) Taf. 45. - 8 nach E. Anati, Arte preistorica in Anatolia, Studi Cammuni Nr. 4, 

Capo di Ponte (Brescia 1972) Abb. 44.

Wiederbelebung eine gewisse Rolle spielen. Die Bedeutung ist nicht schwer zu 

erraten. Nach den Seelenvorstellungen der Volker Nordasiens sind die wichtig- 

sten inneren Organe mit bestimmten Lebensaufierungen verbunden, die den so- 

genannten Kbrperseelen gleichgesetzt werden. Die bedeutsamsten unter lhnen 

sind die Blut- und die Atemseele, die sinnvollerweise mit dem Herz und der Lunge 

verkniipft sind. Das geht zweifellos auf die den Jagern gelaufige Beobachtung 

zuriick, dafi mit dem Verbluten auch der Herzschlag aussetzt und mit dem Auf- 

hbren der Lungentatigkeit der Atem zum Stillstand kommt. Eine gewisse Eigen-



28 Jacob Ozols

standigkeit, die dem menschlichen Willen nicht unterworfen ist, und ihre Lebens- 

notwendigkeit verleihen ihnen die Seelenfunktion 34.

Neben den genannten kann es auch andere Korperseelen geben. Sie werden, je 

nach den damit verbundenen KorperauBerungen, im Magen, in den Nieren oder 

in der Leber lokalisiert. Aus dieser Sicht ist es nicht mehr iiberraschend, die Or- 

gane in den Rontgenstildarstellungen als Korperseelensymbole zu sehen. Auch 

sie sind fur eine Wiederbelebung notwendig.

Von den Wiederbelebungsschilderungen ausgehend bereitet es keine Schwierig- 

keiten mehr, auch das letzte Rontgenstilmerkmal, die netzartige Linienzeichnung, 

zu verstehen. Schon den unvoreingenommenen Betrachter mutet sie wie eine 

Zerteilung des Kbrpers an. In einigen Felsbildern, wie z. B. von Kamenka an der 

Angara, ist dieser Zustand auf eine unmifiverstandliche Weise dargestellt (Bild 

10,3). Es handelt sich um die aus dem Schamanismus bekannte Zerstiickelung.

Die Zerstiickelung in den Schamanengeschichten ist die Vernichtung des Leibes. Die 

Jagdbeute wird zerstiickelt, zerstiickelt wird aber auch das Opfertier und in sei

ner Schamanenkrankheit der werdende Schamane 35. Die Zerstiickelung ist sozu- 

sagen der erste Schritt zur Freilegung des Skeletts, das ja in den Rontgenstildar

stellungen Garant fur die Wiederbelebung ist.

Von der Zerstiickelung her ist auch die in den Darstellungen sehr verschieden 

durchgefiihrte Linienfiihrung der Innenzeichnung besser zu verstehen. Sie ist 

wahrscheinlich jedesmal so dargestellt, wie die Jagdbeute zerlegt wird.

Zu den Zerstiickelungsdarstellungen gehdren mit Sicherheit auch die aus einzel- 

nen Farbtupfen gemalten Bisonbilder in der Hohle Marsuolas (Bild 4,2) und mit 

ahnlichen Tupfen ausgefiillte Pferdedarstellungen in der Hohle Pech-Merle. Diese 

Deutung behebt auch die Schwierigkeiten, welche die auberhalb der Pferdekbrper 

liegenden Farbtupfen bereitet haben. Es sind Teile, die bei der Zerstiickelung 

schon auBerhalb des Kbrpers geraten sind. Sie gehdren zu dem Kbrper, befinden 

sich aber nicht mehr mit ihm in einem anatomischen Verband.

Unter diesem Gesichtspunkt diirfte man auch die iibrigen in den Hbhlen isoliert 

fiir sich angebrachten Farbtupfenansammlungen betrachten. Die am Anfang der 

Hbhlen beginnenden Punktreihen wiirden dann wohl als Wegweiser zu den zer- 

stiickelten, ihres Fleisches und sogar der Skelette beraubten Tierseelendarstellungen 

zu verstehen sein.

Zerstlickelungsdarstellungen gibt es auch unter den westsibirischen Bronzen. Sie 

stellen, ebenso wie bei den Felsbildern, die kleinste Motivgruppe dar. Eines der 

besten Beispiele ist ein kleines, in Bewegung dargestelltes Tier aus dem bekannten 

Istjackie-Fund 36, bei dem sich die einzelnen Zerstiickelungsabschnitte sogar auf 

die Beine und den Schwanz erstrecken (Bild 21,1).

34 Ozols, Kolner Jahrb. f. Vor- u. Friihgesch. 11, 1970, 19.

35 G. V. Ksenofontov, Legenden und Erzahlungen von Schamanen bei Jakuten, Burjaten und 

Tungusen. In: Schamanengeschichten aus Sibirien. Hrsg. v. A. Friedrich u. G. Buddruss (Mtinchen 

1955) 28. 30. 131-155. — Findeisen a. a. O. 50 ff. — Harva a. a. O. 440 f. u. 444. Es ist in 

diesem Zusammenhang interessant, dab die bbsen neun Geister, die den werdenden Schamanen 

zerstiickeln, keine Nase oder wenigstens keine Nasenlbcher besitzen (Findeisen a. a. O. 52), 

denn bei einer Reihe der sogenannten palaolithischen ’Venusstatuetten' fehlen sie auch. Mbgli- 

cherweise sind mit diesen Darstellungen diese bbsen Geisterwesen gemeint.

36 V. I. Cernecov, Bronza Ust’-Polujskogo vremeni. MIA 35, 1953, 162 ff.
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23 1 Museum Teheran (6.-5. Jahrhundert v. Chr.)/Iran. - 2 Privatsammlung in Genf (5. Jahr- 

hundert v. Chr.)/Iran.

Nach Katalog, 7000 Jahre Kunst in Iran (Essen 1962) Nr. 337; Nr. 327.

Die Darstellungen des Istjackie-Fundes sind besonders interessant im Hinblick 

auf die miteinander kombinierten Rontgenstilmerkmale. Samtliche Figuren stam- 

men dem Stil und der Gufttechnik nach aus einer Werkstatt und diirften zeitlich 

auch ziemlich gleich sein. Eine bestimmte Auswahl oder wiederholt miteinander 

kombinierte Rontgenstilmerkmale sind bei ihnen jedoch mcht zu erkennen. Einige
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Tiere weisen eine Wirbelsaule, die Rippen und ein inneres Organ auf (Bild 21,5), 

die meisten aber zwei dieser Elemente in verschiedenen Variationen (Bild 21,2-4). 

Es ist dies dasselbe Ergebnis, das man auch bei den im Rontgenstil durchgefiihrten 

Felsbilderdarstellungen feststellen konnte. Auch dort war keine bestimmte gegen- 

seitige Zuordnung der einzelnen Stilelemente erkennbar.

Eine Frage stellen noch die in einigen Tierfiguren auftretenden kreis- und spiral- 

formtgen Zeichen (Bild 2,2.4). Sie fur einfache Ornamente zu halten, ware ver- 

fehlt, denn ornamentgeschmiickte Tierdarstellungen sind in der Felsbildkunst 

sonst nicht bekannt. Ein unmittelbarer Bezug auf die Wiederbelebungsvorstel- 

lungen ist aber auch nicht erkennbar. Die einzigen Parallelen sind bei den Sonnen- 

symbolen oder Labyrinthdarstellungen zu linden, und waren jene Zeichen nicht in 

den Tierkorpern aufgetreten, hatte man sie auch fur nichts anderes halten kon- 

nen 37.

Regelrechte Sonnensymbole sind aber auch dem Schamanismus nicht fremd. Als 

konzentrische Kreis-, Strahlen- und Radkreuzscheiben sind sie auf den Schamanen- 

trachten und in Zeichnungen auf den Trommeln zu linden 38. Dementsprechend 

muB man bei den erwahnten Felsbilderdarstellungen mit der unmittelbaren Ver

bindung von Hirsch und Sonnensymbolen rechnen. Das ware nach dem schama- 

nistischen Erzahlungsgut der sogenannte ’Sonnenhirschc, der aber nicht nur die 

Sonne auf seinem goldenen Geweih liber das Himmelsgewdlbe tragt, sondern 

auch das symbolische Tier der oberen Welt ist 39.

Die Tiere der oberen Welt gehdren jedoch nicht der im Palaolithikum gepragten 

Vorstellungsschicht an. Sie sind erst nach dem Bekanntwerden der mit der Sonnen- 

verehrung verkniipften Religion in Nordasien bzw. nach dem Eindringen der 

friihen Viehziichter in den siidlichen Teil der Waldzone entstanden. Die neuartige 

Sonnenreligion mull bei den Jagervolkern einenso nachhaltigen Eindruck hinter- 

lassen haben, dab diese zu ihrem nur aus dem Diesseits und der Unterwelt be- 

stehenden Weltbild noch eine dritte Region, die Himmelsschicht, hinzugeftigt 

haben. So begegnet man seit der Bronzezeit unter den schamanistischen Symbolen 

auch dem Sonnenzeichen.

Ahnlich verhalt es sich mit den Hirschdarstellungen von Vingen und Sakaci-Aljan. 

In Vingen handelt es sich um ein spatbronzezeitliches und in Sakaci-Aljan um ein 

eisenzeitliches Felsbild. Beide sind also nicht, wie es gelegentlich geschieht, als 

nordische ’Waidmannskunstc in das Neolithikum zu datieren. Was die Elchgra- 

vierung von Askollen betrifft, so ist der fur sie typische ’drahtformige Stilc bei

37 A. P. Okladnikov u. V. D. Zaporozskaja, Petroglify Zabajkal’ja Bd. 1, Leningrad 1969, Taf. 

19-22. — O. Almgren, Nordische Felszeichnungen als religiose Urkunden (Frankfurt a. M. 1934) 

Abb. 1. — J. Bing, Der Kultwagen von Trundholm und die nordischen Felszeichnungen, IPEK. 

1926, Taf. 16,5 u. a.

38 Okladnikov u. Zaporozskaja a. a. O. Bd. 2, 1970, Abb. S. 142. - Harva a. a. O. Abb. 23; 

62-64;96.

39 So A. P. Okladnikov in seinem Buch ’Der Hirsch mit dem goldenen Geweih' (Wiesbaden 1972) 

12 f. Die Verbindung von Hirsch und Sonne tritt sehr deutlich in den Standarten der friihen 

Bronzezeit in Anatolien auf. U. Bahadir Alkim, Anatolien 1, 1968, Abb. 64; 66; 67; 69. Im 

Gegensatz zu diesem Hirsch der oberen Welt ist der Hirsch der Unterwelt mit einer Schlange 

gekennzeichnet. Boe a. a. O. Taf. 4 Nr. 61.
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24 1 Unbalania/Nord-Australien. - 2 Nordwest-Australien. — 3 West Neuguinea. - 4-5 Eskimo.

1 nach A. Lommel, Die Felsbilder Australiens. Kunst der Welt3 (Baden-Baden 1964) Abb. 91. -

2 nach Lommel, Friihe Jager, a. a. O. Abb. 154. — 3 nach L. Berger-Kirchner, Felskunst West-Neu- 

guineas. Kunst der Welt, a. a. O. Abb. 87. - 4 nach A. Lommel, Vorgeschichte und Naturvdlker. 

Schatze der Weltkunst Bd. 1, Gutersloh 1967, Abb. 72a. — 5 nach Lommel, Friihe Jager, a. a. O.

Abb. S. 153.

den westsibirischen Bronzen nicht vor dem 3. vorchristlichen Jahrhundert nach- 

weisbar; er diirfte auch in Skandinavien nicht friiher angesetzt werden. Das La- 

byrinthzeichen bedeutet nach der antiken Uberlieferung die Unterwelt und mit ihm 

bezeichnete Tiere die Unterweltstiere.

Neben diesen wenigen hier erwahnten zeugen noch viele andere Beispiele von 

einer erstaunlich gleichlaufenden kiinstlerischen Entwicklung im nbrdlichen Eura- 

sien uber langere Zeit hinweg. Wie stark ausgepragt die Ubereinstimmung auch 

auf formalem Gebiet sein kann, zeigt die gesichtslose kreisformige Kopfbildung 

der Skelettdarstellungen von Vingen. Ebenso wie sie dort an der westlichen Gren-
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ze des nordeurasischen Kontinents zu finden sind, erscheinen sie auch im ostlichen 

Teil dieses riesigen Gebietes, in den Skelettdarstellungen (Bild 20,2) der chinesi- 

schen Gefafimalerei der Yang-shao-Zeit (2200-1700 v. Chr. Geb.).

Der vorgeschichtliche Rontgenstil ist nicht nur in dem jungpalaolithischen franko- 

kantabrischen Kreis Westeuropas und danach in Eurasien allein zu finden. Er tritt 

gelegentlich auch in der ostspanischen Felsmalerei (Bild 22.1—4.6), unter den Fels- 

gravierungen Ostanatoliens (Bild 22,8) und in den Wandmalereien von Catal 

Hiiyuk (Bild 22,7) auf. Vereinzelt begegnet man ihm auch in den Felsbildern 

von Valcamonica (Bild 22,5), in den Darstellungen der luristanischen Bronzen, 

in dem ’TierstiF Irans (Bild 23,1.2) und in der sogenannten ’Nomadenkunstc Sud- 

osteuropas und Westasiens.

Eine weltweite Verbreitung hat der Rontgenstil in der ethnologischen Kunst ge- 

funden. Wie die naheren Untersuchungen zeigen, stehen auch hier hinter ihm die 

aus dem Schamanismus stammenden Wiederbelebungsvorstellungen 40.

Davon, dab der Rontgenstil nicht nur mit seinen Erscheinungsmerkmalen, son- 

dern mit seinem ganzen geistigen Hintergrund Beziehungen zu dem Rontgenstil 

des Palaolithikums aufweist, legt die Seehundzeichnung eines modernen Eskimo 

ein eindrucksvolles Zeugnis ab. Die mit einem inneren Organ ausgestattete Skelett- 

darstellung ist von einer gebogenen zweikopfigen Schlange umgeben (Bild 24,5). 

Die Schlange ist nach schamanistischen Vorstellungen ein Unterweltstier 41, und 

ihre Anwesenheit hier kann nur dadurch sinnvoll erklart werden, dafi mit ihr 

die Unterwelt bezeichnet werden soil. Die beiderseits des Seehundskelettes wieder- 

gegebenen anderen Skeletteile unterstreichen diesen Eindruck noch. Demnach hat 

der Eskimo seine Darstellung in der ’Unterweid angebracht. Das hat aber der 

Palaolithiker in der Hdhle Clotilde de Santa Isabel auch getan. Nur stieg er 

selbst dort ab, wo fur ihn die Unterwelt war, der Eskimo loste dasselbe Problem 

aber auf eine symbolische Art, indem er seine Zeichnung mit dem Zeichen der 

Unterwelt umgab. Zwischen beiden Darstellungen liegt ein ungefahr 30 000 Jahre 

langer Zeitraum. Dennoch haben beide Zeichner dieselben Vorstellungen, was die 

Zeichnung selbst und den Ort, an den sie hingehdrt, betrifft.

Die erwahnte Seehundzeichnung ist aber nicht der einzige Beweis fur die enge 

geistige Verwandtschaft der palaolithischen und der modernen ethnologischen 

Rontgenstildarstellungen. Eine aus Australien stammende Kanguruhzeichnung 

(Bild 24,2) vereinigt in sich alle aus den vorgeschichtlichen Darstellungen bekann- 

ten Rontgenstilmerkmale. Das kann nur dadurch erklart werden, dafi der Anfer- 

tiger dieser Zeichnung dieselben Vorstellungen von der Wiederbelebung aus dem 

Skelett, von den Organseelen und von der Zerstiickelung gehabt haben mufi. 

Da der Rontgenstil Australiens in Zusammenhang mit der Eingeborenenreligion zu 

sehen ist, mufi er sehr alt sein. Er ist auch in Australien wie uberall, wo er auftritt, 

ein Bestandteil und Uberbleibsel der ersten, alien friihen Jagern gemeinsamen Re

ligion.

40 Lommel a. a. O. 149.

41 Ozols, Kolner Jahrb. f. Vor- u. Friihgesch. 12, 1971, 29 Anm. 7.


