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Otto Kunkel, Die Jungfernhohle bei T i e f e n e 11 e r n , eine neolithi- 

sche Kultstatte auf dem frankischen Jura bei Bamberg. Mit Bei- 

tragen von Konrad Arneth, Gisela Asmus, Florian Heller, Hans Jakob, Oskar Kuhn und 

Bruno Muller. Miinchner Beitrage zur Vor- und Friihgeschichte Bd. 5, hrsg. von Joachim 

Werner. Miinchen 1955. VI u. 138 Seiten mit 25 Textabbildungen und 50 Tafeln.

Schon die ersten Nachrichten liber die Entdeckungen und Untersuchungen in der Jung

fernhohle in den Jahren 1951 und 1952 erweckten den Eindruck, daB dort etwas Ungewohn- 

liches und nicht Alltagliches zutage kame. Die rasche Veroffentlichung muBte daher sehr 

willkommen sein. Sie ist es um so mehr, als sie in einer sehr gediegenen und umfassenden 

Form erfolgt ist. Sie ist bewuBt vom Verf. darauf abgestellt, unter Beiziehung einer ganzen 

Anzahl selbstandiger Beitrage uber die Geologie, einschlieBlich der Entstehung der Hohle, 

die Geschichte und Volkskunde der Gegend, die sehr aufschluBreiche Phosphatuntersuchung, 

die Fauna und die menschlichen Skelettreste zu den archaologischen Funden und zur Deu- 

tung des Befundes zu gelangen und das, was die Hohle und ihre Umgebung hergegeben 

haben, als ein Phanomen zu betrachten, dem von verschiedenen Seiten beizukommen ist. 

Diese Absicht ist auf das beste, vorbildlich fiir zukiinftige ahnliche Arbeiten, gelungen.

Die Hohle im Dolomit des frankischen Jura hat ihre Gestalt, auch nach Ausweis der Fauna, 

vornehmlich in der letzten Eiszeit erhalten; die humosen Ablagerungen beginnen etwa mit 

ihrer Benutzung durch den Menschen der jiingeren Steinzeit. Zwar war durch einen ’Schatz- 

sucher1 schon viel Material aus der Hohle geschafft, aber es blieb noch genug fiir planmaBige 

Ausgrabungen. Der Hohleninhalt war nach Farbe und Struktur homogen, ohne sterile 

Zwischenschichten. Erde, Hinterlassenschaften des Menschen, Versturz von der Hohlen- 

decke, Tierknochen, darunter offenbar viele von in der Hohle verendeten (Klein-) Saugern, 

lagen in wirrem Durcheinander. Die Phosphatuntersuchung schloB aus, daB der Hohlen

inhalt nachtraglich durcheinandergebracht sein konnte. Vielmehr war der Kulturschutt 

sichtlich mit Schwung hineingeworfen und hatte sich, dem Gefalle und den Unebenheiten 

des Hohlenbodens folgend, ausgebreitet, allenfalls durch Deckenschuttbrocken nachtraglich 

verschoben und umgelagert. So war die Hohle allmahlich bis zu 2 m Machtigkeit angefiillt 

worden; unter den etwa 100 cbm Inhalt waren 70—80 cbm erdige Bestandteile. Unter den 

menschlichen Hinterlassenschaften nimmt Tonware den groBten Platz ein. Ihre Hauptmasse 

ist bandkeramisch, vorwiegend jiingerer Stilart mit Beziehungen nach Westen, nicht etwa 

nach Bohmen. In erheblich geringeren Mengen fanden sich Rossener und Michelsberger 

Keramik sowie etwas Schnurkeramik, alter- und spatbronzezeitliche, schlieBlich eisenzeit- 

liche Tonware. Dazu treten Steingerate, wobei unter den Beilen wiederum bandkeramische 

vorherrschen, Geweih- und Knochengerat und wenige Bronzegegenstande. GewiB mit der 

Bandkeramik, vielleicht auch mit Michelsberger, schwerlich aber mit jiingeren Funden, 

gemischt waren menschliche Skelettreste. Nach der eingehenden Untersuchung von G. Asmus 

sind es mindestens 41 Individuen, mehr Kinder als Erwachsene. Bei letzteren sind die 

Knochen zerbrochen, bei Rohrenknochen die Gelenkenden zerschlagen oder in der Mitte 

geoffnet, Becken und dergleichen zertriimmert, bei alien aber die Schadel absichtlich 

geoffnet. Auffallend ist das Fehlen einwurzeliger Zahne. Auch Brandspuren lassen sich 

beobachten. Typologisch weicht das Skelettmaterial vom sonst bekannten bandkeramischen 

ab und ist eher nordisch-cromagnoid bestimmt. Die Frage ist nicht so abwegig, ob daraus 

auf eine andere, vielleicht altere, noch mittelsteinzeitlich bestimmte Bevolkerung geschlossen 

werden kann, die als Opfer herhalten muBte.

Dieser sorgsam und kritisch gehobene und bearbeitete Befund muBte zu seiner Deutung 

geradezu herausfordern. Der Verf. und seine Mitarbeiter haben vorsichtig abwagend, aber 

auch kiihne Ausblicke nicht scheuend, diese Konsequenz gezogen. Ware das Wort nicht so 

abgegriffen, mochte man sagen, in ganzheitlicher Betrachtung sind sie den Spuren gefolgt, 

die das Material anzeigte. Was bedeutet zunachst der Fundort auf dem kargen frankischen 

Jura, der bisher nur wenige bandkeramische Siedlungsplatze erbracht hat, so daB Tiefen- 

ellern der reichste Fundplatz ist? Hat sich die Bandkeramik bisher verborgen, ist sie hier 

noch zu entdecken? Dafiir spricht ein neuer, durch eifriges Auflesen und mit Hilfe der 

Phosphatmethode festgestellter b'undplatz im benachbarten Hohenellern. Oder ist die Jung

fernhohle, damals wie spater, von weither aus bestimmtem AnlaB zur Ausiibung bestimmter 

Gebrauche aufgesucht worden? Auch diese Moglichkeit wird mit Recht erwogen. Was sich 

in ihr oder genauer gesagt vor ihr abgespielt hat, gehort in den weiten Bereich des Kult- 

gebrauches, bei dem u. a. Menschen getbtet, ihre Leichen zerstiickelt, vielleicht auch ver- 

zehrt wurden, um dann mit GefaBen und Geraten in den Schlund der Hohle geworfen zu 

werden. Offenbar kamen also Kultgebrauch und Kultstatte zusammen. Ein umfassender 

Uberblick des Verf. zeigt, daB die Hohle von Tiefenellern doch nicht so ganz allein steht,
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wenn sie auch durch die Eindeutigkeit ihres gut untersuchten Befundes hervorsticht, son- 

dern in anderen Hohlen der Umgebung wie auch anderswo, sowohl in Hohlen wie auch in 

Gruben, Schachten, Tumpeln und Mooren, ahnliches vor sich gegangen sein muB. Ethnolo- 

gische Vergleiche und antike Uberiieferung, die besonnen herangezogen werden, machen auf 

die Weitschichtigkeit der Vorgange und Vorstellungen aufmerksam. DaB sie sich von der 

Steinzeit bis zur Eisenzeit in ihrem Ideengehalt wie in ihrer Intensitat geandert haben, macht 

auch der Befund in Tiefenellern hochst anschaulich. Jedenfalls haben sie bei der Band- 

keramik eine besonders wichtige Rolle gespielt, ’in einem friihbauerlichen Milieu, bei dem 

Menschenopfer mit anthrophagem Einschlag nicht so sehr als Gabe an eine Gottheit wie 

als magisch-zauberisches Arkanum wesentlich waren, durch welches man Fruchtbarkeit 

und Lebenskrafte, auch eigene, bezweckte' (S. 130).

Ein groBer Bogen von der umsichtigen Mitteilung der Grabungsergebnisse und der Fund- 

vorlage bis zu diesen schwierigen, fast prekaren Fragen ist geschlagen. Genauigkeit verbin- 

det sich mit fliissiger, manchmal fast spannender Diktion, die das Buch auch — freilich 

durchaus nicht nur — einem weiteren interessierten Leserkreis verstandlich und anziehend 

macht.

Bonn. R. v. U s 1 a r.




