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Markus Egg, Diether Kramer, Krieger - Feste - Totenopfer. Der \etzte Hallstattfiirst von Kleinklein in der 

Steiermark. Mosaiksteine - Forschungen am Romisch-Germanischen Zentralmuseum Band 1 (Mainz 

2005). 41 Seiten, 29 Abbildungen. Preis 12,50 €. ISBN 3-88467-089-1.

Jiingst ist der erste Band einer neuen Reihe des RGZM erschienen, genannt „Mosaiksteine - For

schungen am Romisch-Germanischen Zentralmuseum'4, die uber die wissenschaftliche Arbeit des 

Forschungsinstitutes anhand von aktuellen Ergebnissen der Restaurierungsarbeiten an herausragen- 

den und fachgeschichtlich bedeutenden Funden oder Altfunden, wie im vorliegenden Fall, berich- 

ten soli.

Der plakative, dramatisch klingende Titel, zugleich Motto einer zweimonatigen Ausstellung in 

Mainz, ist medien- und publikumswirksam gewahlt und liegt im Trend seridser wie auch pseudo- 

wissenschaftlicher Publikationen und Veranstaltungen zu archaologischen Themen.

Gegenstand des Buches sind die hallstattzeitlichen Sulmtalnekropolen und ihr Umfeld mit der tem- 

porar befestigten Hohensiedlung Burgstallkogel bei Kleinklein in der Steiermark. Im Mittelpunkt 

der Ausfuhrungen steht jedoch die Separatnekropole mit den vier bekannten Grobgrabhiigeln Pom- 

merkogel, den beiden Tumuli 1 und 2 des Hartnermichelkogels, insbesondere aber das erstmals 

komplett restaunerte Inventar des friiher Schmied- und heute Krollkogel genannten Grabhiigels, 

des bislang reichsten Fiirstengrabes des Osthallstattkreises.

Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass unter demBegriff „Osthallstattkultur“ kulturmorphologisch 

keine homogene Erscheinung zu verstehen ist. Im Gegenteil: Sarkastisch, aber wohl zutreffend, wird 

bemerkt, „die Osthallstattkultur (lage) dort, wo Beamte und Wissenschaftler der osterreichisch-un- 

garischen Doppelmonarchie tatig waren“ (S. 1). Einige wemge verbindende Elemente wie gewisse 

Keramikformen, insbesondere Stierkopfgefafie, oder die Beilbewalfnung sind in den Regionen Nie- 

derdsterreich, Burgenland, Steiermark, Karnten, in Teilen der Slowakei und Westungarns, im GroB- 

teil Sloweniens und im Osten Kroatiens vertreten. Damit ist geographisch ein Raum umschrieben, 

der besonders an seiner Peripherie die unterschiedlichsten Einfliisse erkennen lasst, die zur Heraus- 

bildung eines Kulturkonglomerates beigetragen haben, das man als Osthallstattkreis bezeichnet.

Die raumliche Verbreitung der genannten Sachgiiter kann aber bei Einzelbetrachtung der zahlrei- 

chen Kulturgruppen nicht uber trennende konzeptionelle Kulturelemente hinwegtauschen. Aus 

praktischen und terminologischen Griinden scheint es dennoch sinnvoll zu sein, diese Bezeichnung 

als modus operand! weiterhin beizubehalten.

Die sich aus der Urnenfelderkultur im 8. Jahrhundert v. Chr. entwickelnde Osthallstattkultur reicht 

in den westlichen Bereichen, an der Nahtstelle zum Westhallstattkreis, bis ans Ende der Hallstattzeit 

im 5. Jahrhundert v. Chr. und endet dagegen in den restlichen, ostlich gelegenen Teilen bereits Mitte 

des 6. Jahrhunderts v. Chr.

Aufgrund erheblicher Unterschiede in Grabbrauch und Beigabensitte lassen sich mehrere Grup- 

pen beschreiben, die sich dadurch auszeichnen, ranghohe Personen - wechselweise als „Fiirsten“, 

Kriegerfiirsten, Eliten oder gar als oberste Eliten (!) bezeichnet - unter monumentalen Grabhiigeln 

zu bestatten, wobei regional und bei den verschiedenen Gruppen erhebliche Unterschiede in der 

Ausstattungsqualitat und -quantitat zu verzeichnen sind.

Im Gegensatz zur Separatnekropole von Kleinklein mit extrem individualisiertem und prunkvollem 

Ausstattungsmuster sei hier lediglich der Riesengrabhiigel GroBmugl in Niederdsterreich erwahnt, 

wo keramische Beigaben iiberwiegen und Metallgegenstande kaum eine Rolle in der Rangbewer- 

tung der Sach- und Symbolgiiter spielen. Genannt seien auch die Familien/Sippen-Grabhugel der 

unterkrainischen Hallstattgruppe Sloweniens, wo die Verstorbenen konzentrisch angeordnet in der 

Hiigelschuttung beigesetzt wurden; wenn Zentralgraber vereinzelt auftreten, dann unterscheiden sie 

sich in den Ausstattungen kaum von Nachbestattungen. Im Gegensatz zum slowenischen und nord- 

ostalpinen Hallstattraum, wo sich allmahlich die Korperbestattung durchzusetzen beginnt, bleibt 

die hallstattzeitliche Sulmtalgruppe uber den gesamten Belegungszeitraum urnenfelderzeitlichen 

Grab- und Bestattungssitten, auch der Brandbestattung, verpflichtet.
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Deutlicher lasst sich wohl kaum die Heterogenitat eines „Kulturkreises“ vor Augen fiihren, so dass 

sich die Frage aufdrangt, ob die Diskrepanz der Ausstattungsmuster und -regeln, die Unterschied- 

lichkeit der Begrabnisrituale, in besonderem Mafic auch der Grabarchitektur ausschlieblich auf so- 

ziologische oder chronologische Entwicklungen zuriickzufiihren ist. Denn offensichtlich kommen 

im Osthallstattkreis nicht nur diverse Sozialgefuge mit den ihnen eigenen Traditionen und Werte- 

vorstellungen zur Geltung, vielmehr zeigen sich deutlich die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit 

und Intensitat adaptierten Einfliisse benachbarter, mediterran gepragter Kulturraume Ober- und 

Mittelitaliens, des bis in hellenistische Zeit als ,Barbarikum‘ betrachteten makedonisch-griechischen 

Balkanraumes und in genngerem Umfang auch aus dem nordostalpinen Hallstattbereich. Leider 

nicht nur in den Arbeiten von Markus Egg etwas in den Hintergrund der Forschung geraten sind 

Impulse, moglicherweise auch die Prasenz reiternomadischer Verbande aus dem pontischen Bereich, 

gerade was Bedeutung und Stellenwert des Reiterkriegers betrifft. Vielmehr ist der Blick auf das 

mittelitalische Picenum und den etruskischen Raum gerichtet.

Dies mag fur Sachgiiter durchaus zutreffen, im mentalen Bereich, archaologisch im Bestattungs- und 

Grabkult fassbar, sind Einfliisse aus dem skytho-thrakischen Kulturraum jedoch nicht zu iiberse- 

hen.

Bei dem Versuch einer allgemeinen Charakterisierung des Osthallstattkreises vor dem Hintergrund 

seiner Sepulkralkultur kommen doch auch verbmdende Grundziige zum Vorschein. Dies sind das 

starke Nachwirken urnenfelderzeitlicher Gesellschaftsstrukturen und, auf diesem Substrat aufbau- 

end, ein ausgepriigtes Imitationsverhalten und erne auberordentliche Aufnahmebereitschaft gegen- 

tiber externen Einfliissen.

Eingangs weisen die Autoren zu Recht auf die einmalige Situation eines Kleinraumes in der Steier- 

mark hin, die durch erne mittlerweile klassisch zu nennende Konstellation von befestigten Hohen- 

siedlungen und umliegenden Nekropolen gekennzeichnet ist. Dabei stellen die vier Fiirstengraber 

von Kleinklein lediglich einen Teil der urspriinglich ca. 2000 Grabhiigel umfassenden, vom 10. bis 

zum 6. Jahrhundert v. Chr. belegten Nekropolenlandschaft dar, wie die Autoren aus topographi- 

schen Erwagungen und aus Griinden widriger Erhaltungsbedingungen in der ackerbaulich genutz- 

ten Tallandschaft meinen interpolieren zu kbnnen.

Die im Westhallstattkreis, genauer gesagt an der Heuneburg bei Hundersingen an der Oberen Do- 

nau mit ihren Nekropolen entwickelte Trias Fiirstensitz - Fiirstengraber - mediterrane Sachgiiter 

samt aufgegnffenen Ideenkomplexen dienten auch der vorhegenden Veroffentlichung modellhaft 

als Interpretationsgrundlage. Sie lasst sich jedoch keineswegs auf die archaologische Situation im 

Sulmtal iibertragen.

Eine weitere Textpassage ist dem 458 Meter hohen Burgstallkogel gewidmet, einer zentral gele- 

genen kuppenartigen Anhbhe inmitten der 100-170 Meter tiefer liegenden Grabhiigelfelder. Zwar 

sehen Kenner der brtlichen Topographic in der naturraumlichen Lage des Ortes einen nicht beson- 

ders begiinstigten Platz, dennoch diirfte die Hohensiedlung im vielschichtigen Beziehungsgeflecht 

Siedlung - Nekropole - Umland epocheniibergreifend immer wieder eine zentralbrtliche Rolle 

gespielt haben.

Mehrere archaologische Untersuchungen erlauben nur eine vage Vorstellung von der Siedlungsge- 

schichte des Berges zu vermitteln. Der Besiedlungsablauf mit Schwerpunkten in der Spaturnenfel- 

derzeit und dann wieder in der Spathallstattzeit folgt dem bekannten mitteleuropaischen Belegungs- 

muster befestigter Hbhensiedlungen, was besonders in der Jiingeren Hallstattzeit zur Entstehung 

„wichtiger iiberregionaler Zentren“ (S. 6) fiihrte.

Starke Erosion, Weinbau, Steinbriiche und Eisenerzabbau im 19. und 20. Jahrhundert, freilich ohne 

Hmweis auf eine altere Eisenerzgewinnung, haben dem Gelande so schwer zugesetzt, dass bei archa- 

ologischen Untersuchungen in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kaum noch intakte 

Schichten auf dem Plateau angetroffen wurden. Grabungsaktivitaten am Nordhang vermochten 

zwar machtige urnenfelderzeitliche Schichtpakete des 10. und 9. Jahrhunderts v. Chr. freizulegen, 

die unzweifelhaft auf eine dichte Besiedlung hmweisen, aber die im Kontext der Fiirstengraber 

interessierenden Schichten am Ubergang der Alteren zur Jiingeren Eisenzeit waren als oberflachen-
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nahe Straten grbfttenteils schon der Erosion zum Opfer gefallen. Gegen Ende der groEflachigen 

Siedlungstatigkeit scheinen auf dem Plateau und an den Hangen des Burgstallkogels umfangreiche 

Grabenwerke angelegt worden zu sein (S. 7), wie wir sie mittlerweile von der Heuneburg und dem 

Mont Lassois kennen. Weitere Hinweise auf Befestigungswerke sind zumindest obertagig nicht 

mehr erkennbar, was bei den erwahnten Erhaltungsbedingungen auch nicht weiter iiberraschen 

darf.

Beriicksichtigt man den bruchstiickhaften Kenntnis- und Forschungsstand am Burgstallkogel und 

vergegenwartigt man sich auch die jiingsten archaologischen Entdeckungen im Bereich der west

lichen Hallstatt-/Friihlatenekultur, wo durch gezielt eingesetzte Prospektions- und Grabungsme- 

thoden unbekannte, kaum erwartete Baustrukturen zum Vorschein kamen, scheint es sicherlich 

verfriiht zu sein, sich auch nur annahernd ein Bild der ehemaligen Siedlungsaktivitaten und Siche- 

rungsvorkehrungen auf dem Burgstallkogel machen zu kbnnen.

„Hinweise auf herrschaftlich.es Leben“ (S. 7), was auch immer darunter zu verstehen ist, fanden sich 

bislang nicht.

Von Interesse in diesem Zusammenhang ist jedoch der Hinweis der Autoren, dass unter den Schlacht- 

tieren Kalber und Jungrinder iiberwiegen, was einen grohziigigen, um nicht zu sagen „luxuribsen“ 

Umgang mit tierischen Ressourcen belegt und fur einen bemerkenswerten Wohlstand spricht.

In einer kurzen Schilderung wird die Geschichte der Funde von Kleinklein skizziert. Eine besondere 

Rolle spielten die Schwiengkeiten bei der Restaurierung der enormen Mengen an stark fragmen- 

tierten Metallfunden. Vorausgegangen war eine erfolgreiche Kooperation des Steiermarkischen Lan- 

desmuseums loanneum mit dem Rbmisch-Germanischen Zentralmuseum im Zusammenhang mit 

dem Projekt „Das Fiirstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark“. Diese positive 

Erfahrung, wie auch erfolgreiche Nachgrabungen 1995 am Krbllkogel und ergiebige Recherchen in 

den Museumsbestanden in Graz waren dann schliefilich Anlass, die Metallfunde in Mainz sowie die 

Keramik und Knochenfunde in Graz zu restaurieren und wissenschaftlich zu bearbeiten.

Bewegt und zugleich verwirrend stellen sich Entdeckungs- und Ausgrabungsgeschichte des Krbll- 

kogels dar. 1860 wurde er zum ersten Mai vom Grundbesitzer Stiegler angegraben, wobei Bronze- 

zisten, Deckel und die zwei Bronzehande zum Vorschein kamen. 1905 entdeckte Schrei, Besitzer 

des Krbllhofes, daher der Name Krbllkogel, beim Entfernen von machtigen Steinpackungen auf 

seinem Acker zahlreiche Metallgegenstande, die er dem Museum loanneum in Graz verkaufte. 

1906 wurden die Grabungen fortgesetzt, die durch die Aufzeichnungen eines Lehrers niitzliche 

Informationen ergaben. 1917 fanden durch W. Schmid weitere Untersuchungen statt, wobei auch 

Teile der Kammer freigelegt wurden. Dieses Unternehmen fiihrte in der Fachwelt durch seine 

unzureichende und missverstandliche Dokumentation zu einer erheblichen Irritation, nicht zuletzt 

durch die ,Erfindung‘ eines fiktiven fiinften Hiigels namens „Schmiedkogel“, der in Wahrheit der 

langst bekannte Krbllkogel ist (S. 8).

Erst die drohende Zerstbrung durch mtensiven Ackerbau, Pliinderungsversuche von Raubgrabern 

wie auch ein langst iiberfalliges wissenschaftliches Interesse in der Fachwelt fuhrten zunachst zu ge- 

ophysikalischen Prospektionen und schlieftlich 1995 zu einer abschliefienden Nachuntersuchung. 

Dabei wurden weitere Keramikfragmente geborgen, die teilweise an Altfunde angepasst werden 

konnten, wodurch sich die stattliche Anzahl von 80 in der Kammer wie im Dromos deponierten 

Tongefahen ergab. Wie etliche Scherbenfunde zeigten auch einige Bronzefragmente starke Hitze- 

einwirkung, die die Metallgefafie verklumpen oder zu Tropfen verschmelzen hefi. Folglich wurden 

die Beigaben teils auf dem Scheiterhaufen verbrannt tells gelangten sie unversehrt in die Grabkam- 

mer. Da ein Teil der Metallbeigaben bis zur Unkenntlichkeit zerstbrt ist, lasst sich der Umfang der 

originaren Grabausstattung defmitiv nicht mehr erschliehen.

Gekliirt werden konnte gliicklicherweise aber die Frage der Bestattungsart und der Anzahl der 

menschhchen und tierischen Individuen in Kammer und Dromos des Krbllkogels.

Bei der Nachuntersuchung konnten auch wichtige Beobachtungen zum Hiigelaufbau, seiner Grb- 

fie, zur steinernen Grabkammer und zum Bestattungsritual gewonnen werden. Demnach besab 

der Hiigel einen urspriinglichen Durchmesser von ca. 40 Metern bei einer geschiitzten Hbhe von

herrschaftlich.es
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12 Metern. Die noch recht gut erhaltene Grabkammer mafi 8x8 Meter und bestand ebenso wie der 

12 Meter lange und 4,8 Meter breite Zugang (Dromos) aus Trockenmauerwerk. Die Kammer selbst 

war durch zwei schmale Trockenmauerchen dreigeteilt, die als Unterziige fur einen Holzboden 

dienten. Beim etwa zeitgleichen Fiirstengrab von Sfitto in Ungarn konnten Holzpfosten nachgewie- 

sen werden, die eine dachartige holzerne Kammerabdeckung trugen, was auch in diesem Fall Sinn 

machen wiirde, um ein auch nach oben geschlossenes Gehause zu erhalten.

Steinkammergraber, auch solche mit Dromos, sind in den hallstattzeitzeitlichen Ffirstengrabern 

Sloweniens, Kroatiens, Westpannoniens, der Steiermark und Mahrens keine Seltenheit; ob sie sich 

ausschliefilich von etruskischen Grabanlagen ableiten lassen, wozu die Autoren neigen, oder ob 

nicht doch auch Einfliisse aus dem ostlichen Steppenraum mit eine Rolle gespielt haben, bedarf 

vergleichender Studien, die die Grabarchitektur im ostlichen Balkan- und Schwarzmeergebiet mit 

berficksichtigt.

Zwei Leichenbrandkonzentrationen in der Nord- und Siidecke der Kammer konnten als die Uber- 

reste von drei Individuen identifiziert werden. Ein Erwachsener und eine jugendliche Person war

den vermutlich in einer Urne mit Zinnapplikationen in der Siidecke beigesetzt, eine weitere er- 

wachsene Person in der Nordecke (S. 10). Durch die hohe Verbrennungstemperatur von iiber 800 °C 

war nach Aussage der Anthropologin K. Wiltschke-Schrotta eine Geschlechtsbestimmung nicht 

mehr moglich.

Verbrannte Tierkadaver traf man in zwei Konzentrationen im Dromos und im Eingangsbereich 

der Kammer an. Die osteologischen Untersuchungen durch C. Grill sprechen fur mindestens drei 

Pferde und die Uberreste von Rind, Schwein und Schaf/Ziege.

Nahezu ein Idealbild friiheisenzeitlicher Schutz- und Angriffswaffen stellt das Inventar der Kroll- 

kogelkammer dar, wobei es sich nicht um das Waffenarsenal eines einzigen Kriegers handeln kann. 

Zieht man zeitgendssische Bilddarstellungen etwa auf Giirtelblechen heran, so reicht die vorhande- 

ne, nicht einmal vollstandig erhaltene Ausstattung fur drei Kampfer.

Das Waffeninventar besteht aus Flelm, Brustpanzer, Bronzeschwert, sechs bis sieben eisernen Lan- 

zenspitzen, drei eisernen Ttillenbeilen und einer eisernen Pfeilspitze mit Widerhaken aus Eisen- 

blech, die aber ebenso gut als Jagdwaffe dienen konnte, wie bildliche Darstellungen auf Situlen nahe 

legen. Auf Abbildung 10 - Rekonstruktion der Waffenausstattung - ist gestrichelt ein Ovalschild 

dargestellt, der durchaus bei diesem Waffenensemble einen Sinn macht, sich aber als organisches 

Objekt bei der Kremation nicht erhalten konnte, wie fibrigens ja auch ein Bogen zu erganzen ware. 

Die zeitgenossische Bildersprache iiberliefert jedenfalls den Einsatz von Schilden bei Kriegern ver- 

gleichbarer Waffenausstattung.

Der aus zwei Bronzeblechen (Brust- und Rfickenschale) plastisch und korpergerecht („mafige- 

schneidert“ S. 11) gearbeitete Glockenpanzer besitzt ungewohnliche Mabe und lasst auf eine fur 

hallstattzeitliche Verhaltnisse fiberdurchschmttlich groEe Person von 1,8 m Grofte und mit leichtem 

Bauchansatz schlieBen. Der von griechischen Vorbildern ableitbare Panzertypus ist im Ostalpen- 

raum recht haufig vertreten wie die Panzergraber von Novo mesto und Sticna zeigen. Allein in der 

Sulmtalnekropole kamen fiinf Exemplare zum Vorschein. Glockenpanzer treten seit dem 8. Jahr- 

hundert im ostalpinen Bereich auf, wo sie auch hergestellt wurden. Urspriinglich aus dem agaischen 

Raum stammend, ist man sich noch nicht ausreichend im Klaren darfiber, ob sie vom mittelitalischen 

Picenum oder direkt fiber den Balkan vermittelt wurden.

Ein weiteres exklusives Stiick stellt der aus einem Krempen- und Kalottenteil bestehende Doppel- 

kammhelm dar. Die fiber den Scheitel laufenden Stege dienten der Aufnahme eines Rosshaarkam- 

mes wie bei griechischen und etruskischen Helmen. Entwickelt wurden diese als einteilige Helme 

im ausgehenden 7. Jahrhundert in Mittelitalien und gelangten von dort fiber das caput adriae in den 

Ostalpenraum, wo sie als weiterentwickelte zweiteilige Helme im 6. Jahrhundert chronologisch die 

Jiingere Hallstattzeit (Ha D) anzeigen.

Neben diesen herausragenden, immerhin im kulturellen und zeitlichen Kontext moglichen Waffe- 

nensembles, fallt das beigegebene Bronzeschwert vom Typus Giindlingen in dreierlei Hinsicht vol- 

lig aus dem Rahmen des zu Erwartenden. Zum einen losten im osthallstattischen Bereich spatestens
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im 7. Jahrhundert Streitaxte die Schwerter als Nahkampfwaffe ab. Des Weiteren setzte sich der neue 

Werkstoff Eisen bei Angriffswaffen seit dem 8./7. Jahrhundert durch. Und schlieftlich ist das Giind- 

linger Schwert eine typische Waffe des Westhallstattkreises und der nordwestlichen Nachbarraume 

bis nach Bntannien gewesen und war im Osthallstattkreis niemals vertreten. Das Schwert ist also 

ein fossiler, zweihundert Jahre alter Fremdling in diesem Milieu und im 6. Jahrhundert, nachdem 

sich die Streitaxt durchgesetzt hatte, auch nicht mehr Bestandteil der Bewaffnung. Wie die Autoren 

meinen, diente der exotische, vor der Niederlegung zerbrochene Gegenstand, exklusiv als Element 

der Erinnerung an die Graber der Kriegerkaste der Urnenfelder- und Alteren Eisenzeit und als An- 

kniipfung an die fruher praktizierte Sitte der Schwertbeigabe. In diesem Fall ist das Schwert ein the- 

sauriertes Symbol, vielleicht auch ein vererbtes Statuszeichen, das herrschaftliches Selbstverstandnis 

belegen soil. Archaologisch gesehen ist es aber auch ein weiterer Beleg fur die recht friihen Kontakte 

mit dem sudwesthchen Mitteleuropa.

Ganz ungewohnlich ist diese anachronistische Beigabensitte jedoch nicht, wie weitere Fiirstengraber 

des 7. Jahrhunderts im Siidostalpenraum zeigen, wo in einem Streitaxthorizont weiterhm Schwerter 

als Beigaben auftauchen. Neu ist dagegen die Tatsache der Langlebigkeit dieser Beigabensitte uber 

das 7. Jahrhundert hinaus.

Sehr aufschlussreich hinsichtlich der sozialen Stellung der Zentralbestattung und der chronologi- 

schen Stellung des Grabes sind eine an der Kammerriickwand gefundene eiserne Pferdetrense und 

zwei zum Vorschein gekommene bronzene Riemenknopfe, die zur Kopfschirrung eines Pferdes 

gehdren. Auch sie sind typische westhallstattische Formen der Stufe Ha D 1 und bestatigen neben 

dem zweiteiligen Kammhelm - fruher der einzige sichere chronologische Fixpunkt - die Datierung 

des Grabes in die erste Halfte des 6. Jahrhunderts und sind ein weiterer Beleg fur zeitgendssischen 

Kontakt mit der nordwestlich gelegenen Voralpenzone.

Die restlichen Waffen, lasst man den singularen Pfeil beiseite, sind, wie die Autoren zu Recht 

bemerken, sicher nicht nur der Zentralperson zuzuordnen, sondern, wenn man so will, auch dem 

Personal, worunter man sich nicht nur einen „Leibwachter, Schildtrager beziehungsweise Knappen“ 

(S. 14) vorstellen darf, sondern einen Gefolgsmann, der festgelegte und bmdende Verpflichtungen 

in direkter Nahe zum Gefolgsherren wahrzunehmen hatte.

Es steht nicht fest, ob es sich bei dem zweiten Leichenbrand eines Erwachsenen in der Nordecke der 

Kammer um eine mannliche oder weibliche Person gehandelt hat, da der anthropologische Behind 

dariiber keine Aussage treffen kann.

Unbestritten weisen unter den weiteren Beigaben einige Gegenstande jedoch auf den weiblichen 

Bereich hin. Dies sind bandformige Spiralrollchen, die als Ohr- und Haarschmuck dienten und zwei 

Bernsteinperlen mit Tierkopfprotomen, zahlreiche Perlen aus teilweise mit Goldfolie iiberzogener 

Bronze und unbestimmbare Bernstein- und Glasfragmente, die allesamt nach Befundlage zu emem 

Kollier gehort haben dtirften. Ebenfalls der weiblichen Sphare zuzurechnen sind tonerne Spinn- 

wirtel. Die Schmuckgarnituren lagen in der Nahe der Urne, die die zwei Leichenbrande enthielt. 

Archaologisch begriindbar konnte man folglich beim Leichenbrand der jugendhchen Person von 

einem Madchen oder einer jungen Frau ausgehen.

Zur Mannertracht schliefilich gehdren ein rhombischer bronzener Giirtelhaken und sechs mit Ring- 

chen versehene Giirtelbeschlage. Dieser Typ Leibgurt hat seine Hauptverbreitung nordlich der Al- 

pen und stellt eine Leitform von Ha D 1 dar.

Als Kuriosum im gesamten Hallstattraum anzusehen ist ein Ensemble, bestehend aus einer Maske 

und zwei linken Handen (!) aus Bronze. Die Schauseite der Maske ist im Stirn-, Augen- und Mund- 

bereich in Punzbuckelzier gearbeitet, die angenieteten Ohren ebenfalls. Auch die Tatau artig ver- 

zierten Hande sind in derselben Technik hergestellt. Offensichtlich dienten sie nicht als Totenmaske 

bzw. Handbedeckung des Verstorbenen, da die Proportionen fur emen Erwachsenen einerseits zu 

klein ausfallen, andererseits war, wie es scheint, die Maske mit Bronzenageln auf einem Holzkdrper 

befestigt, von dem sich im Inneren der Maske noch gennge Reste erhalten haben. Die Autoren re- 

konstruieren daraus eine idolartige Kleinplastik des Verstorbenen oder eines Ahnen desselben (S. 21 

und Abb. 28). Als Modell fur diese Interpretation dienen Darstellungen von Biisten in Adoranten-
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haltung auf einer Bronzeziste (Abb. 15) desselben Grabes und es wird auf ahnliche Erscheinungen 

in Etrurien des 7. Jahrhunderts verwiesen, wo Bronzemasken auf Tonurnen appliziert wurden, nicht 

aber kombiniert mit Bronzehanden. Diese wiederum fanden sich gleichfalls in Etrurien verbunden 

mit anthropomorphen Kleinplastiken.

Es sollte jedoch in diesem Zusammenhang auf die ins 6. bis 5. Jahrhundert, also wohl etwasjiinger 

datierte, etwa gleich grobe, bier eher als Totenmaske ansprechbare Gesichtsmaske aus punziertem 

Goldblech aus einem reichen Fiirstengrab der Nekropole von Trebeniste am Ochndsee in Make- 

donien erinnert werden. Einen geistesgeschichtlichen Zusammenhang im Sinne einer Heroisierung 

exponierter Personen konnte man durchaus in Erwagung ziehen.

Das Gros der Beigaben, was toreutische und kiinstlerische Raffinesse angeht, stellen die 27 heute 

noch erhaltenen Bronzegefafie zur Aufnahme alkoholischer Getranke dar, deren Anzahl urspriing- 

lich noch grbher gewesen sein muss. Es sind hauptsachlich Situlen und Zisten unterschiedlicher 

Grbfie, Techmk und Dekor. Die grbhte Situla erreicht immerhin die beachtliche Hbhe von 76,5 cm. 

Einige symbolische Verzierungen, wie Wasservbgel oder Sonnenbarken, gehen unzweifelhaft auf 

urnenfelderzeitlich.es Symbolgut und Glaubensvorstellungen zuriick, die einige Jahrhunderte spater 

zumindest als Ikonen einer mythischen Vergangenheit bildsprachlich verstanden wurden.

Einige der Bronzetassen, Schbpfkellen und Siebfragmente eines nicht komplett erhaltenen Services 

dienten der Aufbereitung der mit Ingredienzien versehenen Fliissigkeiten und sicherten den er- 

folgreichen Ablauf eines solchen Festes, um emen Begriff des Buchtitels aufzugreifen, das wohl ein 

symposion im klassisch-antiken Sinne hinsichtlich Prunkgebaren und Zurschaustellung weit iibertref- 

fen mag.

Das Trmkgeschirr der archaisch-barbarischen Gesellschaft der Alteren wie der Jiingeren Hallstattzeit 

ist elementarer Bestandteil festlicher Gelage mit religids-rituellem Hintergrund, verbunden mit 

sportlichen und musischen Wettkampfen, mitunter auch mit erotischen Inszenierungen und aben- 

teuerlichen Jagderlebnissen (Abb. 22-25).

Diese Aktivitaten sind in zahlreichen Varianten auf osthallstattischen Bronzearbeiten iiberliefert, im 

Westhallstattkreis auch auf der Kline von Hochdorf, und schildern plastisch festliche Zeremonien 

und agonale Veranstaltungen der damaligen hbfischen Gesellschaft.

Auf der sehr anschaulichen Abbildung 28 - Rekonstruktion der Grabausstattung - sind deutlich 

zwei Bratspiefie zu sehen, die jedoch im Text kaum zur Sprache kommen.

Sie sind wohl als Indiz daftir zu werten, dass neben dem recht gut iiberlieferten Trmkgeschirr aus 

Metall hiermit ein Hinweis auf die Sphare des Speisens gegeben ist. Die Befunde im Fiirstengrab 

von Hochdorf haben diese selbstverstandliche Zusammengehbrigkeit sinnlicher Geniisse deutlich 

gemacht. Zu erwarten waren demnach diinnwandige bronzene Becken und Schiisseln, die natiirlich 

rasch ein Opfer der immensen Glut des Scheiterhaufens geworden waren.

Auf den Seiten 27 f. mit Abbildung 21 wird erne gewisse Regelhaftigkeit der Zusammensetzung des 

Metallgeschirrs beschneben. Im Mittelpunkt der Gefafiensembles stehen eine oder zwei Situlen um- 

geben von sieben bzw. vierzehn Zisten, meist mit Deckeln versehenen Eimern. Dieses im Krbllkogel 

vorhandene Ausstattungsmuster fmdet seine Entsprechung auch im benachbarten Pommerkogel, in 

dem bekannten Grab von Kurd in Westungarn, in der Bycf-skala-Hbhle in Mahren, an weiteren Or- 

ten und, besonders iiberraschend, auch in dem Fiirstengrab im Hiigel 3 von Kappel am Oberrhein 

in Baden - also im Westhallstattkreis, dort mit zwei Situlen und neun Zisten.

Nach Meinung der Bearbeiter ist die Herkunft dieses speziellen Geschirrarrangements im mitteli- 

talischen Picenum zu vermuten. Uber die Art der Vermittlung und die kulturellen Hintergriinde 

derartiger Gelage wird nichts geaufiert.

Die Nachuntersuchungen des Krbllkogels 1995 fiihrten auch zu einer realistischen Vorstellung iiber 

den Umfang der im Grab deponierten Keramikgefafie. Obwohl auch diese der Hitze des Schei

terhaufens ausgesetzt waren, gehen die Autoren von etwa 80 Tongefafien aus, die grbfitenteils vor 

dem Verbrennungsgeschehen zerbrochen wurden, da etliche Gefafie schlackenartig verklumpt wa

ren. Die wenigen Uberreste, die sich formenkundlich und chronologisch noch ansprechen lassen, 

deuten, wie nicht anders zu erwarten, auf ein edles Festtagsgeschirr hin.

urnenfelderzeitlich.es
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Die in umfangreichen Geschirrsatzen, zu Servicegruppen zusammengestellten Gefafie, Schiisseln, 

Schalen und Tassen unterschiedlichster Gestaltung, sind rot engobiert und graphitiert, teilweise auch 

mit Hornerzier versehen (Abb. 26).

Mit Kreisaugen und Maandern verzierte Knochenschnitzereien gehdren ebenfalls zur Grabausstat- 

tung des Krollkogels. Sie lagen auch auf dem Scheiterhaufen und entziehen sich einer naheren 

Ansprache. Am ehesten konnte man sie als Bestandteile der Frauenausstattung werten.

In einem weiteren Abschnitt gehen die Autoren „trotz einiger Unsicherheiten“ (S. 33) auf die Lage 

der Funde ein (Abb. 27). Graphisch sehr anschaulich dargestellt, gewinnt man nach der vorausgegan- 

genen Lektiire eine recht konkrete Vorstellung vom Arrangement der diversen Sachgiitergruppen 

in der Grabkammer.

Im Folgenden wird kurz der mogliche Ablaut des Bestattungszeremonials geschildert (S. 34). Die ar- 

chaologisch nicht nachweisbare Reinigung, Preparation, Aufbahrung des Leichnams und [wohl in An- 

lehnung an skythische Bestattungszeremonien; d. Rez.] die letzte Reise durch das Herrschaftsgebiet. 

Nun wird mit dem Bau einer vierten Grabstatte mit Dromos und einer groBen Steinkammer in der 

Nahe der bereits bestehenden drei alteren Hugel begonnen. Dann wird ein groBer Scheiterhaufen 

errichtet und die BronzegefaBe fur die Grabausstattung angefertigt, was ich bei dem toreutischen 

Aufwand fur etwas fraglich halte. Es sei denn, man misst der Beobachtung doch mehr Gewicht bei, 

dass alle Zisten ohne Henkel und Boden hergestellt waren, also „potemkinsche“ GefaBe (S. 27) dar- 

stellen, die mit geringerem Aufwand speziell fur die Bestattungszeremonie hergestellt wurden.

Zwei in enger Bindung zum Verstorbenen stehende Personen werden getotet, um ihrem Herrn 

ins Grab zu folgen und ihm tm Jenseits zu Diensten zu sein. Ebenfalls totet man mindestens drei 

Pferde. Sie sind lebenswichtige Begleiter eines Reiterkriegers und stellen zugleich Status- und Pres- 

tigeobjekte dar. Auch Haustiere werden geschlachtet, die dem Verstorbenen als Wegzehrung und 

den Hmterbliebenen als Leichenschmaus dienen sollen. Dann bahrt man die Leichname auf dem 

Scheiterhaufen da auf, wo sich die Hitze am starksten entwickeln kann. Die Tierkadaver werden an 

dessen Seiten niedergelegt. Symbolisch zerbricht man das Schwert und ein GroBteil der Tongefafie 

wird zerschlagen. AnschlieBend entziindet man den Scheiterhaufen. Nach der Einascherung und 

dem Aussortieren der verbrannten menschlichen Gebeine und der Tierknochen findet eine feierli- 

che Deponierung mit den Beigaben im Dromos und der Kammer statt. Ein machtiger Erdhtigel wird 

aufgeschtittet und es werden Leichenspiele zur Ehren des Toten abgehalten (S. 34).

Soweit die Vorstellung der Autoren, die schlieBlich noch anregen, zu versuchen, den Verbrennungs- 

platz ausfmdig zu machen und ihn archaologisch auszugraben, um weitere Aufschliisse zu gewin- 

nen.

Bei der Frage der Herrschaftsform wird auf einige Charakteristika der Hallstattkultur im Ostalpen- 

raum hingewiesen wie das „militarische Gehabe“ (S. 34) als Bestandteil der Selbstdarstellung. Selbst 

im Grab hatte die „oberste Elite“ noch Anspruch auf militarische Fiihrung erhoben (ebd.). Da bislang 

kein Fiirstengrab mit rein weiblichen Beigaben bekannt geworden ist, batten nur Manner Zugang 

zur obersten Ausstattungsgruppe gehabt. Zur Selbstdarstellung eines Reiterkriegers gehorte regel

haft auch die Beigabe eines oder mehrerer Pferde und, haufig im Osthallstattkreis praktiziert, die 

Totenfolge einer oder mehrerer Personen weiblichen und/oder mannlichen Geschlechts. Darin soli 

eine Demonstration der Macht fiber Leben und Tod der Untergebenen des Fiirsten zum Ausdruck 

kommen (S. 35). Charakteristisch fur die steierischen Fiirstengraber sind prunkvolle BronzegefaBe 

in beachtlicher Zahl. Wie die Verf. memen, kennzeichnet dies „den Fiirsten als Veranstalter groBer 

religids motivierter Feste und damit als religidses Oberhaupt“ (ebd.). Damit ist das Mode-Thema 

„sakrales K6nigtum“ angesprochen.

Die gegenwartige Diskussion versucht den forschungsgeschichtlich umstrittenen Begriff „Fiirst“ 

wenn mcht zu ersetzen, so doch mhaltlich und funktional zu erweitern, indem man diesem Perso- 

nenkreis insbesondere auch sakrale Aspekte der Herrschaft zusprechen mochte.

Auf die kontrovers diskutierten soziologischen und ethnologischen Interpretationen kann hier mcht 

naher eingegangen werden, auch wenn die abschlieBenden Ausfiihrungen in ihrer gedrangten Form 

Kritik erfordern (S. 39).
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Den Autoren ist zu Recht daran gelegen, den kulturellen und zivilisatorischen Stellenwert des Ost- 

hallstattkreises mit seinen zahlreichen Stammesgesellschaften und beeindruckenden Prunkgrabern 

Fachkreisen wie auch einer interessierten Offentlichkeit naher zu bringen. Deshalb werden auch 

gegen Ende des Buches die Besonderheiten der Osthallstattkultur und ihre Unterschiede zum West- 

hallstattkreis aufgefiihrt:

Die Grabarchitektur mit ihren spezifischen, aufwandigen Steinkammern und Zugangen, die sicher- 

lich eine beachtliche bauliche Leistung erfordern und emdrucksvolle Grabmonumente darstellen, 

die den Vergleich mit Grohgrabhiigeln des Westhallstattkreises nicht zu scheuen brauchen.

Dagegen besteht ein wesentlicher Unterschied bei den Beigaben, insbesondere was die Ausstattung 

mit aus Gold angefertigten Schmuckgegenstanden und Rangabzeichen angeht. Dieses Edelmetall 

taucht bekanntlich kaum in osthallstattischen Grabern der Fiihrungsschicht auf, was damit erklart 

wird, dass man dem Gold „keine so vordergtindige Bedeutung zu[mafi]“ wie „in Fiirstengrabern des 

Westhallstattkreises“ (S. 35).

Em wesentlicher Unterschied ist auch im kulturellen Flabitus zu sehen. Dem hofisch eleganten und 

geselligen Eindruck, den die westlichen Fiirstengraber erwecken, steht eine kriegerische, um nicht 

zu sagen martialische Aura der ostlichen Prunkgraber gegeniiber, was durchaus Schliisse auf die 

dahinter stehende Herrscheridentitat und Herrschaftsform erlaubt - ein fruchtbarer Boden fur die 

Mentalitatenforschung.

Es wird weiter festgestellt, dass sich zwar direkte Importe aus dem Mittelmeerbereich in Kleinklein 

im Gegensatz zu spathallstattzeitlichen Grabern und auch Siedlungen in Siidwestdeutschland, der 

Schweiz und Ostfrankreich nicht nachweisen lassen, dass aber die im Land hergestellten Objekte 

Panzer, Helm, Maske und Hande als Adaptionen aus dem Bereich der mediterranen Hochkulturen 

anzusehen sind und zeigen, dass man nicht „isoliert gelebt“ hat. Diese Anregungen konnen nur 

iiber Kontakte zustande gekommen sein; in diesem Zusammenhang werden auch die vielfach be- 

legten Beziehungen zur Este-Kultur Oberitaliens und zum mehrfach erwahnten Westhallstattkreis 

angesprochen. Wie man sich allerdings diese Kontakte vorzustellen hat, ob durch personliche Be- 

gegnungen oder iiber einen gut organisierten Zwischenhandel, bleibt offen und beriihrt generell ein 

zentrales Problem des Kultur- und Giitertransfers.

Die Autoren weisen darauf hin, dass die Siedlungs- und Machtzentren im Osthallstattkreis, wie in 

diesem Fall der Burgstallkogel, an natiirlichen Verkehrsverbindungen liegen, was weit gespannte 

Kontakte erst ermoglichte. In diesem Zusammenhang wird einem der desolate Forschungsstand am 

Burgstallkogel nochmals in Erinnerung gerufen, iiber dessen zentralortliche Bedeutung man gerne 

mehr wiisste.

Eine grofiere Klarheit scheint sich bei den Nekropolen abzuzeichnen. Einmal die Tatsache, dass es 

sich bei den Grobgrabhiigeln um Separatbestattungsplatze handelt, die deutlich abgesetzt sind vom 

Gros der anderen Graberfelder, und zweitens, dass sich eine zeitliche Belegungsabfolge feststellen 

lasst.

Der Hartnermichelkogel 1 diirfte der alteste Grabhiigel der Nekropole sein, gefolgt von Pommer- 

und schliehlich vom Krollkogel. Unklar ist die Zeitstellung des Hartnermichelkogel 2, wo nur ein 

nicht naher datierbares Panzerfragment iiberliefert ist. Bei alien Grabhiigeln sind nur die Zentralbe- 

stattungen (mit ihren Begleitpersonen) bekannt, iiber immerhin mogliche Nachbestattungen liegen 

keine Erkenntnisse vor. Die Autoren gehen davon aus, dass injeder Generation nur ein Fiirstengrab 

angelegt wurde, d. h. dass der Angehdrige der fiinften Generation anderenorts bestattet wurde, die 

Grablegung der vierten Generation erlebte oder gar „das Grab seines Vorgangers noch errichtet“ 

hat (ebd.). In diesem Zusammenhang interessant ist auch die Beobachtung, dass von Generation zu 

Generation der Beigabenreichtum zunimmt, bis nach etwa 150 Jahren, um die Mitte des 6. Jahr- 

hunderts, die Fiirstengraber abbrechen, die Hohensiedlung Burgstallkogel aufgegeben wird und das 

Herrschaftssystem schlagartig verschwindet.

Ob die Belegungsabfolge von einem dynastischen, also blutverwandtschaftlich, familienbezogenen 

System oder von einem funktionsbezogenen Herrschaftskonzept ausgeht, bleibt vage durch Formu- 

lierungen wie „die Htigel standen mit groftter Wahrscheinlichkeit in einer Beziehung zueinander,
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was etwas mit Abstammung und mit der Legitimation von Herrschaft zu tun haben durfte“ (ebd.) 

oder es ist die Rede von einer „Sippe von fiinf Generationen“ (S. 37).

Es wird freilich auch kaum moglich sein, allein mit archaologischen Methoden eine solche Frage 

zu klaren.

Als Ausweg aus diesem Dilemma wird ein „funktionierender Hofstaat von Beratern und Wiirdentra- 

gern“ als Modell vorgeschlagen. Da eine Sippe nicht fiber fiinf Generation hinweg in der Lage ware, 

„standig charismatische Anfiihrer“ hervorzubringen, miisse man fur vorgeschichtliche Verhaltnisse 

mit einem holien Grad einer „Institutionalisierung der Ftihrungsrolle“ rechnen, die in Kleinklein 

entwickelt worden sei. Dadurch konnten auch schwachere Herrscher unterstiitzend beraten werden, 

ohne dass die Gefahr bestiinde, dass das gesamte System kollabiere (ebd.).

Diese eher rationalistisch-moderne, an dynastischen Vorstellungen orientierte Sichtweise teilen zu 

wollen, fallt einigermafien schwer. Sie diirfte kaum den archaisch-alteuropaischen Herrschaftsfor- 

men und Legitimationsvorstellungen entsprechen, wie sie noch in der friihen antiken Literatur 

durchscheinen.

Skepsis ist auch bei dem Versuch angebracht, ethnographische Studien, wie hier fiber das sakrale 

Komgtum in Zentralafrika, als Interpretationshilfe heranzuziehen. Auf Grund zeitlicher, raumlicher 

und kultureller Distanz entstehen hierbei unwillkiirlich Probleme soziologischer und terminologi- 

scher Natur, die bestenfalls auf einem sehr allgemein gehaltenen Niveau Aussagen erlauben und dem 

Phanomen der hallstattzeitlichen Prunkbestattungen in Kleinklein nicht gerecht werden konnen. 

Der auftergewohnhche und miihevoll rekonstruierte Behind verdient es jedenfalls, sich eingehend 

mit der Person und Funktion eines hochgestellten Reiterkriegers zu befassen, der sich in einer Um- 

bruchzeit im Randbereich zu antiken Zentren ranggemaft in einer pomposen Selbstinszenierung 

bestatten liefi.

Die knappe, ausstellungsorientierte Darstellung eines komplexen Themas anhand auhergewohnli- 

cher Funde und Befunde darf als gelungen gelten. Farbfotos, Grafik und Karten stehen zum Text in 

einem ausgewogenen Verhaltnis und liefern zusatzlich niitzliche Informationen (lediglich der zwei- 

malige Abdruck der inhaltlich und grafisch identischen Karten Abbildung 4 und 29 „Hallstattnekro- 

pole Sulmtal [Steiermark]“ irritiert ein wenig). Ein fliissiger und verstandlicher Text weckt Erwar- 

tungen auf weitere Bande „Mosaiksteine“ und natiirlich auf die endgiiltige monographische Vorlage 

von Kleinklein. Ihr ist zu wiinschen, dass sie der Hallstattforschung in Ost und West neue Impulse 

gibt und Einblicke in die wechselseitigen Beziehungen der beiden Hallstattkulturen ermoghcht. 

Der neuen Reihe des RGZM ist mit ihrem ersten Band ein guter Start gelungen.
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