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Kurt Bittel, Reisen und Ausgrabungen in Agypten, Kleinasien, Bulgarien und Griechenland 1930-1934. 

Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1998, Nr. 5. Akademie 

der Wissenschaften und der Literatur Mainz (Stuttgart 1998). Franz Steiner Verlag, Stuttgart. 510 

Seiten, 16 Abbildungen. Kart. Preis 74,00 €. ISBN 3-515-07328-0.

Veroffentlichte personliche Aufzeichnungen eines international anerkannten und geehrten Archa- 

ologen vom Range Kurt Bittels sind eine Seltenheit, und es ist einer gliicklichen Fiigung zu ver- 

danken, dass sein nur wenige Jahre umfassendes Tagebuch zuganglich geworden ist. Denn in diesen 

vier erlebnisreichen Jahren seiner Stipendiatenreise ist der weitere berufliche Werdegang Bittels 

entscheidend gepragt worden.

Das Tagebuch beginnt im April 1930 mit seinem Dienstantritt in Frankfurt a. Main als Wissenschaft- 

licher Hilfsarbeiter bei der Romisch-Germanischen Kommission des Archaologischen Instituts des 

Deutschen Reiches und endet unvermittelt nut der zweiten Reise nach Troia im April 1934.

Ein gutes Jahrzehnt spater, im Sommer und Herbst 1945, hat Bittel die anhand von Tagebiichern 

und sonstigen Notizen entstandenen Darstellungen der Sekretarin der befreundeten Familie Dr. 

Werner Walz in Heidenheim diktiert.

Bittel, zuletzt Direktor beim Archaologischen Institut des Deutschen Reiches, Zweigstelle Istan

bul (1942-1945), und Lektor fur Vor- und Friihgeschichte an der Universitat Istanbul (1942-1944), 

war nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Tiirkei und 

Schliefiung der Zweigstelle dutch die Tiirkische Republik im August 1944 nach Heidenheim zu- 

riickgekehrt.

1993 wurden die Tagebuchaufzeichnungen als Xerokopie von einem Durchschlag des nicht mehr 

verfugbaren Originals von seinem Sohn Dr. Christoph Bittel fur eine Veroffentlichung der „Main- 

zer Akademie der Wissenschaften und der Literatur“ zur Verftigung gestellt und von Bernard An- 

dreae in einer Plenarsitzung am 24. Juni 1995 der Akademie vorgelegt. Das Manuskript wurde noch 

in derselben Sitzung genehmigt und ist schliehlich 1998 in unveranderter Form, versehen mit einem 

etwas knappen, dennoch aufschlussreichen Vorwort und ausgestattet mit einem sehr niitzlichen Per- 

sonen- und Ortsregister als Band 5 der „Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen 

Klasse“ erschienen. Der Band umfasst 510 Seiten, ist mit 15 Abbildungen versehen und dankenswer- 

terweise ausgestattet mit einem sehr niitzlichen Personen- und Ortsregister.

Folgende Zeilen sollen kerne Buchbesprechung im herkommlichen Sinne sein, vielmehr sind sie als 

Hinweis auf ein aufiergewohnliches und fur Fachkreise aufschlussreiches Dokument zu verstehen. 

Es ist an dieser Stelle auch nicht erforderlich, die wissenschaftliche Leistung des Gelehrten zu wiir- 

digen. Dies ist bereits mehrfach geschehen.

Mir ist vielmehr daran gelegen, auf das kontinuierliche wissenschaftliche Wirken im Okzident und 

Orient und auf das von politischen Irritationen distanzierte Leben eines schwabischen Archaologen 

von internationalem Format hinzuweisen, insbesondere auch auf seine bis ins hohe Alter konse- 

quent erfolgten Tatigkeiten fur die Landesarchaologie.

Doch zunachst ist wahrzunehmen, dass die Tagebuchaufzeichnungen Bittels in Prahistorikerkrei- 

sen nahezu unbemerkt geblieben sind, wofiir nicht nur das geographisch und archaologisch abgele- 

gene Thema verantwortlich zu machen ist.

Auf den ersten Blick mag diese Anzeige in den „Fundberichten aus Baden-Wiirttemberg“ unge- 

wohnlich erscheinen, insofern „Reisen und Ausgrabungen“ die Vor- und Friihgeschichte des ostli- 

chen Mittelmeerraumes und des anatolischen Hochlandes zum Inhalt hat. Dennoch ist es nicht fehl 

am Platz, Bittels Tagebuch hier anzuzeigen, zumal es auch aufschlussreiche Beziige zur friihen 

wiirttembergischen archaologischen Forschung enthalt.

Em weiterer Grund ist in der aus Heidenheim an der Brenz stammenden Person Bittels selbst zu 

sehen, dessen 100. Geburtstag sich am 5.Juh 2007 jahrt.

Sein 1934 erschienenes Werk fiber „Die Kelten in Wiirttemberg“ hat die siiddeutsche Forschung 

zur Latenezeit in ihrer archaologischen, historischen und kulturgeschichtlichen Tiefe nachhaltig 

beeinflusst.
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Bittels friih entwickelte Weltoffenheit und Gewandtheit waren niemals ein Hinderungsgrund ge- 

wesen, zeitlebens seme Heimat aufzusuchen, dort seinen Lebensabend zu verbnngen und sich in 

spateren Jahren Forschungen im keltischen Kernland zuzuwenden.

Mogen die genannten Eigenschaften durchaus nicht typische Mcrkmale schwabischen Naturells 

sein, so ist die Uberraschung umso groher, zu lesen, wie es bei einer Exkursion ins oberagyptische 

Faijum zu einer denkwiirdigen Begegnung kam.

Der Geograph Robert Gradmann, der Geologe Georg Wagner, beide Hochschullehrer und Ko- 

ryphaen auf ihrem Gebiet, und ein geologisch interessierter Lehrer aus Schwabisch Gmiind waren 

soeben aus den Wiistengebieten Transjordaniens gekommen und planten eine Besichtigung des Fai- 

jums, wohin auch Bittel aufbrach. Dabei erneuerten Bittel und Wagner ihre alte Bekanntschaft, 

die 1922 von einer gemeinsamen Exkursion entlang des Obergermanischen Limes unter Leitung 

von Peter Goessler herriihrte. Bittel kommentiert diese Begegnung in der Fremde: „Wir freuten 

uns alle an dem zufalligen Zusammentreffen von vier schwabischen Landsleuten“. Es folgen dann 

sprachlich meisterhafte Schilderungen der einzigartigen Landschaft und der archaologischen Denk- 

maler. Bereits hier zeigen sich seine Begabung und personliche Auffassung, Landschaften, geologi- 

sche Formationen, klimatische Gegebenheiten, im weiten Sinne also die naturraumliche Umgebung, 

in einen Zusammenhang mit dem archaologischen Denkmal zu bringen und literarisch vollendet 

in Form zu giefien.

Es sind friihe Ansatze einer ganzheitlichen Archaologie unter Embeziehung auch der Naturwissen- 

schaften, wie schon seine ersten Grabungskampagnen in Anatolien zeigten, wo Palaozoologie und 

Palaobotanik zum festen Bestandteil der archaologischen Untersuchungen gehorten.

Durchwoben sind die Aufzeichnungen des bei Antritt der Stipendiatenreise nicht einmal Dreiund- 

zwanzigjahrigen mit einer Fiille von Eindriicken, Beobachtungen und Schilderungen von Personen 

und Institutionen aus dem Kreis des Archaologischen Instituts des Deutschen Reiches, von Mit- 

arbeitern der Romisch-Germamschen Kommission in Franfurt am Mam und dem universitaren 

Umfeld des damals noch recht jungen Faches im In- und Ausland. In Marburg promovierte Bittel, 

angeregt durch Peter Goessler, 1930 im Alter von 22 Jahren bei Gero Mehrhart von Bernegg 

fiber „Latene in Wiirttemberg“.

So gesehen, sind die Tagebuchaufzeichnungen eine zeitgeschichtlich aufschlussreiche Dokumenta- 

tion der 20er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und ein gehaltvoller Beitrag zur Fach- 

und Wissenschaftsgeschichte. Die Aufzeichnungen kommen daher einem Vademekum der frtihen 

Altertumsforschung und verwandter Disziplinen gleich, welche jiingeren Generationen emen au- 

thentischen Eindruck vermitteln konnen. Durch die seinem Tagebuch eigenen zeitlichen Riickgriffe 

auf Jugend- und Studienzeit, auf die ersten Monate bei der RGK, immer schon verbunden mit Aus- 

grabungen an vorgeschichtlichen und provinzialromischen Denkmalern im In- und Ausland, erfahrt 

man Wissenswertes fiber Personen, Forschungstatigkeiten und Organisationsformen einer mafigeb- 

lichen Institution. Bei den ihm gestellten Aufgaben konnte Bittel schon friih detaillierte Fachkennt- 

nisse sammeln. Erinnert sei an die Ausgrabung am Zangentor des Oppidums „Burgstall“ bei Fins- 

terlohr im Taubergrund, die viel beachtete archaologische Aufschliisse erbrachte, zugleich aber auch 

das Problem spiitkeltischer, stadtartiger Anlagen hmsichtlich ihrer Funktion ins Bewusstsein der For- 

schung riickte. Auch fiihrte der Umgang mit den damals entscheidenden Personlichkciten zu einer 

fur Menschen dieses Alters ungewohnlichen menschlichen und intellektuellen Reife. Dabei kommt 

ein wesentliches Merkmal der Personlichkeit Bittels zum Vorschein, namlich seine Gabe, Personen 

und Sachverhalte prazise und in emem hohen Mahe objektiv zu betrachten und wiederzugeben. Dies 

gelingt ihm selbst bei Charakterstudien fiber bekanntermahen schwierige Personlichkeiten.

Subtil sind auch die Bemerkungen Bittels fiber die erstaunlich rasch erfolgten personellen und 

ideologischen Veranderungen in den auswartigen Niederlassungen des Deutschen Reiches nach 

1933 in Athen und Istanbul. Gedanklich vertieft und um einige Erfahrungen reicher, werden sie 

10 Jahre spater niedergeschrieben.

Aus verstandlichen Griinden besitzt das Buch fur die Vorderasiatische Archaologie und die Altorien- 

talistik einen hohen Stellenwert und wurde von diesen Fachern auch dankbar zur Kenntnis genom-
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men. Gerade fur diese Fachbereiche sind seine Aufzeichnungen uber Ausgrabungen, ihre Methoden 

und Ergebnisse, antike Statten, Landschaften, Personen und Institutionen ein hochkaratiges und 

unentbehrhches Quellenmaterial aus erster Hand.

Das Tagebuch kann auch heute noch uneingeschrankt zur Standardlektiire eines Jeden zahlen, der 

sich mit vorderorientalischen Kulturen der Antike wie auch mit den zeitgendssischen Gesellschaften 

des dstlichen Mittelmeerraumes befasst. Dies kommt besonders emdringlich bei Passagen zum Aus- 

druck, die die damaligen archaologisch-wissenschaftlichen wie auch politischen, gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Verhaltnisse in der Tiirkei zur Bliitezeit des Kemalismus schildern. Auch seine 

Einschatzungen und Prognosen zur zukiinftigen politischen und kulturellen Entwicklung in der 

Levante zeugen von einer enormen Vertrautheit mit dem Land und einer intimen Kenntnis vom 

Wesen seiner Bewohner.

Bittels Interesse an den Denkmalern des Altertums wurde durch das Elternhaus geweckt und 

gepflegt. Schon in der Jugendzeit machten ihn sein Grofivater und der ebenfalls in Heidenheim 

wirkende Gymnasialprofessor Friedrich Hertlein mit den Denkmalern der naheren Umgebung 

vertraut, hauptsachlich mit Grabhtigeln und Viereckschanzen, aber auch mit romischen Hinterlas- 

senschaften. Immerhin stand das elterliche Haus inmitten des romischen Kastells Aquileia. 1921 

begleitete Bittel seinen Vater auf einer mehrtagigen Exkursion des Wiirttembergischen Anthro- 

pologischen Vereins an die Obere Donau, zur GroBen und Kleinen Heuneburg, zur Alten Burg bei 

Langenenslingen und zum Bussen, zu Viereckschanzen und zahlreichen Grabhiigelgruppen und 

Grofigrabhtigeln. Dabei bot sich ihm die Gelegenheit, wichtige Personen der wiirttembergischen 

Altertumsforschung kennen zu lernen, besonders Peter Goessler.

Die seinerzeit gemachten Beobachtungen und Erfahrungen scharften den Blick des Jugendlichen fur 

topographische und naturraumliche Gegebenheiten. Er erkannte die spezifischen Zusammenhange 

von Landschaft und archaologischem Monument, wie auch die Wechselbeziehung von Mensch und 

Landschaft.

Bittels Sichtweise geschichthcher Entwicklung von Kulturraumen erinnert an Fernand Braudel 

(1902-1985), den groBen franzosischen Historiker, profunden Kenner der Geschichte der Mittel- 

meerwelt von der Antike bis in die Friihe Neuzeit und Begriinder der „Annales“. Auch er sieht in 

den Wechselbeziehungen von Mensch und naturraumlichen Faktoren langfristige kulturelle Wand- 

lungsprozesse und Geschichtablaufe („longue duree“) im Gegensatz und in Erganzung zur historisch 

fixierten Ereignisgeschichte („histoire evenementuelle“).

Diese friih gewonnenen Erkenntnisse kamen dem Stipendiaten, der sich innerlich auf ein intensives 

Kennenlernen Italiens eingestellt hatte, aber in seiner Anstellung vertraglich anders verpflichtet 

wurde, bei seinen Aufenthalten in Agypten, Kleinasien, Bulgarien und Griechenland, also in einer 

ihm zunachst fremden Welt auBerordentlich zugute. Ebenso ermoglichte ihm seine umfassende hu- 

manistische Bildung mit ihrem soliden kulturanthropologischen und historischen Fundament neue 

Aufgaben in einer neuen Umgebung zu erfullen.

In seiner Ttibinger Zeit, zuerst als AuBerordentlicher, dann als Ordentlicher Professor und Leiter 

des Instituts fur Vor- und Friihgeschichte (1946-1951), fanden 1950 auch die ersten Grabungen 

mit Studenten, gemeinsam mit Adolf Rieth, dem Vertreter der Denkmalpflege in Tubingen, auf 

der Heuneburg bei Hundersingen statt. Nicht nur Reminiszenzen an friihere Exkursionen haben 

Bittel und andere Personen dazu bewogen, an diesen denkwtirdigen Ort zuriickzukehren, um in 

zwei Kampagnen archaologische Untersuchungen durchzufiihren. Die Ergebnisse waren durch die 

Entdeckung ernes bislang unbekannten Mauertyps (der beriihmten Lehmziegelmauer) und eines 

Scherbens eines aus dem Siiden importierten GefaBes so Erfolg versprechend, dass sich bis heute, 

abgesehen von wenigen Unterbrechungen, ein groBes Forschungsunternehmen daraus entwickelt 

hat.

Nach den Jahren als Ordentlicher Professor fur europaische und vorderasiatische Vor- und Friihge- 

schichte an der Universitat Istanbul (1951-1960) und als President des Deutschen Archaologischen 

Instituts in Berlin (1960-1972) kehrte Bittel nach Heidenheim in den Ruhestand zuriick. In den 

folgenden zwei Jahrzehnten kniipfte er an seme friiheren Tatigkeiten und Erfahrungen auf dem
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Gebiet der Vorgeschichte und der Provinzialromischen Archaologie an. Zu erwahnen sind die von 

Bittel ms Leben gerufenen Grabungen im romischen Kastell Phoebiana - Faimingen in Bayerisch- 

Schwaben und die Ausgrabungen im spatkeltischen Oppidum auf dem Donnersberg in der Pfalz.

Neben seinen publizistischen Verpflichtungen und Interessen im Zusammcnhang mit seinen Ausgra

bungen in Kleinasien, insbesondere der Erforschung der hethitischen Hauptstadt Bogazkoy/Hattusa 

in Zentralanatolien, standen Publikationen und Forschungsvorhaben zur geistigen und materiellen 

Welt der Kelten im Vordergrund. Dabei sah Bittel schon friih eine Kontinuitat von der Alteren zur 

Jiingeren Eisenzeit. Seine Gedanken hicrzu flossen auch ein in die langjahrigen Vorbereitungen und 

Arbeiten am Atlaswerk fiber die keltischen Viereckschanzen in Baden-Wiirttemberg. Dabei kamen 

seine langjahrigen Erfahrungen auf dem Gebiet der archaologischen Topographic umfassend zur 

Geltung und trugen mahgeblich zum Gelingen des Vorhabens bei.

Wie eingangs erwahnt, brechen die Aufzeichnungen 1934 abrupt ab, was auf eine Unterbrechung 

in dem Sinne hindeuten konnte, sie spater fortzusetzen. Die personlichen Absichten Bittels sind 

jedoch nicht bekannt geworden, so dass man sich auch die Frage stellen kann, ob erne Veroffentli- 

chung iiberhaupt vorgesehen war.

Die Tagebiicher der Jahre 1930-1934 sind nun zuganglich, was man ihrer wissenschaftsgeschicht- 

lichen Bedeutung wegen als groften Gewinn betrachten darf. Was aber die Lektiire des Buches 

dariiber hinaus so einzigartig macht, sind Sprache und Stil Bittels. Wenige Forscher und Gelehrte 

vermochten ihre beruflichen Tatigkeiten und personlichen Wahrnehmungen textlich so vollendet 

und auf einem so hohen intellektuellen Niveau zu vermitteln, wie es Bittel gelungen ist.

Bittels Buch „Reisen und Ausgrabungen“ ist Literatur und ein seltenes Zeugnis von Wissen- 

schaftsprosa.
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