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Jean Clottes und David Lewis-Williams, Schamanen. Trance und Magie in der Hohlen- 

kunst der Steinzeit. Spelao 2 - Kunst und Kultur der steinzeitlichen Jager. Von Peter Nitt- 

mann aus dem Franzosischen iibertragen und mit einer Einleitung versehen, Sigmaringen, 

Thorbecke, 1997. Format 27 cm x 31,5 cm, 120 S., 114 Abbildungen, davon 93 in Farbe, 4 

Karten und Schaubilder, Leinen mit farbigem Schutzumschlag

Beim zweiten Band der Reihe thorbecke SPELAO handelt es sich um eine Ubersetzung 

der franzosischen Ausgabe „Les Chamanes de la Prehistoire. Transe et Magie dans les 

Grottes omees“, die ein Jahr zuvor - im November 1996 - in Paris (Editions du Seuil) 

erschienen ist. Die Publikation ist dem schwierigsten Thema der Eiszeitkunst, der Interpre

tation der Darstellungen, gewidmet. Basierend auf ethnographischen und neuropsycholo- 

gischen Kenntnissen wird vermutet, dab die Kunstwerke im Schamanismus griinden.

Bereits in der Einleitung (S. 5-6) wird auf das Thema „Schamanismus“ eingestimmt und 

die Rolle des Schamanen erklart, ein Begriff, der aus der tungusisch/ewenkischen Sprache 

stammt. Seine besondere psychische Befahigung soil dem Schamanen die Kraft verleihen, 

vor allem als Mittler zwischen den Menschen und den Gottheiten bzw. Geistem aufzutre- 

ten.1 P. Nittmann zitiert Ausziige aus einem schriftlichen Bericht von E. W. Pfizenmayer 

iiber eine schamanistische Seance, wie sie Anfang dieses Jahrhunderts bei den Lamuten im 

nordbstlichen Sibirien stattfand.

Im anschliebenden Vorwort (S. 7-9) erlautem die beiden Felsbildspezialisten - der 

Franzose J. Clottes (Direction Regionale des Antiquites Prehistoriques, Foix) und der 

Siidafrikaner D. Lewis-Williams (Rock Art Research Unit, Department of Archaeology, 

University of Witwatersrand, Johannesburg) - die Anfange, die Grundlagen und den For- 

schungsansatz ihres gemeinsamen Projektes.

Der Hauptteil des Werkes ist in fiinf Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel (S. 10-35) 

gibt einen Uberblick iiber die neuropsychologischen Grundlagen und nennt einige Merk- 

male des Schamanismus. Es wird von den ersten nach Europa gelangten Erzahlungen 

von schamanistischen Seancen, iiber die veranderten BewuBtseinszustande, die verschie- 

denen Phasen der Trance, die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten im Schamanismus, den 

Werdegang eines Schamanen, den Flug und die Unterweltsfahrt der Schamanen berichtet 

und der schamanistische Kosmos beschrieben. Die zahlreichen Illustrationen zeigen 

Felsbilder der Buschmanner in Siidafrika, von Indianem im Westen der USA (Kalifor- 

nien, Neu-Mexiko, Utah, Washington), die Fotografie einer Heilungszeremonie bei den 

Tschimschian in der Provinz Britisch-Columbia (Kanada), die Skulptur eines in einen 

Baren verwandelten Schamanen mit Trommel bei den Inuit (Eskimo) und die Gravierung 

eines Menschen mit Trommel auf einem Felsen bei Skabberged nahe Tromso (Norwegen). 

Ein langerer Abschnitt ist der Kunst der San-Schamanen in Siidafrika gewidmet. Einige 

der wichtigsten Bilder konnten zu Beginn des 19. Jh. noch von Buschmannem erklart wer- 

den, die die letzten Kiinstler gekannt hatten. Die umfangreichen miindlichen Schilderungen 

sind von dem deutschen Philologen W. Bleek und seiner Schwagerin L. Lloyd niederge- 

schrieben worden. Auch auf die Berichte von Augenzeugen, z. B. der Missionare 

T. Arbousset und F. Daumas, die schamanistische Praktiken und Rituale beobachtet haben, 

wird hingewiesen sowie auf die zahlreichen ethnologischen Studien des 19. und 20. Jh.
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Im zweiten Kapitel (S. 36-59) wird die Kunst der Hohlen und Abris in Europa behan- 

delt, mit Schwerpunkt auf dem franko-kantabrischen Raum. Als Grundlage dienten ins- 

gesamt zwblf Hohlen in den franzdsischen Departements Ariege (Niaux, Le Portel, 

Fontanet, Les Trois Freres, Tuc-d'Audoubert), Haute-Garonne (Marsoulas), Hautes- 

Pyrenees (Gargas), Lot (Pech-Merle, Cougnac, Pergouset) und Dordogne (Lascaux, 

Gabillou) mit Darstellungen aus dem mittleren und spaten Jungpalaolithikum (Gravet- 

tien, Solutreen und Magdalenien). Insgesamt werden 74 der bisher bekannten Fundorte 

palaolithischer Kunst im Text erwahnt und einige der dort gefundenen Malereien, Gra- 

vierungen und Kleinkunstgegenstande exemplarisch abgebildet. Eine Karte (Abb. 32) 

zeigt die geographische Verteilung der Fundorte mit ihrer Konzentration in Frankreich 

und ihrer relativ geringen Zahl in Spanien, Portugal und Deutschland. Auf einem weite- 

ren Schaubild (Abb. 52) wird die chronologische Abfolge der jungpalaolithischen „Kul- 

turgruppen“ (Technokomplexe) und die zeitliche Einordnung einiger der wichtigsten 

Fundplatze mit Wandkunst in Frankreich und Spanien dargestellt. Die Autoren weisen auf 

die auffallend gut unterscheidbaren Themen in der franko-kantabrischen Kunst hin. So 

gibt es Darstellungen von Tieren, aber auch von Menschen, verschiedene Zeichen und 

„geheimnisvolle Linien“. Mit wenigen Ausnahmen (z. B. in der Grotte Chauvet) wurden 

am haufigsten Pflanzenfresser (Pferde, Boviden, Steinbbcke, Cerviden etc.) abgebildet. 

Dagegen sind einige Tierarten vermutlich absichtlich unberiicksichtigt geblieben oder nur 

auBerst selten wiedergegeben worden, so z. B. Insekten, Nagetiere, Vogel und Schlangen. 

Markant ist auch die unterschiedliche Art der Darstellung, z. B. die sehr realistisch dar- 

gestellten Tiere im Gegensatz zu den seltenen, kaum naturgetreuen und fast immer 

unvollstandig wiedergegebenen Darstellungen von Menschen. Ferner wird darauf hinge- 

wiesen, dab sich eine Kunst der tiefen Hohlen, der Abris und der auf Felsen im Freien 

sowie eine differenzierte Funktion der Statten unterscheiden laBt. Bemerkenswert sind 

sicherlich die vielfaltigen Belege dafiir, daB der jungpalaolithische Mensch in den tiefen 

Hohlen auch sehr weitlaufige Galerien erkundet, sich durch enge Durchgange gezwangt 

hat, an Kluften emporgeklettert ist, enge und gefahrliche Simse iiberwunden hat und 

mehrere Meter in tiefe Schachte hinabgeklettert ist, um Darstellungen und Zeichen anzu- 

bringen.

Das dritte Kapitel (S. 60-79) beschaftigt sich mit den Forschungen zur Bedeutung der 

Hbhlenkunst. Die meisten Interpretationen der Kunst basieren auf dem Inhalt der Darstel

lungen, dem archaologischen Kontext und vblkerkundlichen Vergleichen. Es werden zahl- 

reiche Details der Hbhlenkunst dokumentiert und ausgewertet, wie z. B. die vom Kiinstler 

ausgewahlte Oberflache, die Bildfelder, die Standorte der Figuren und ihre Beziehung zur 

Topographic der Hbhle. Die Tierarten, die GrbBenverhaltnisse, die Statur, das Geschlecht 

und die Herstellungstechnik werden analysiert. Natiirlich fehlt nicht der Hinweis, daB die 

Kunst nur noch in Resten erhalten ist und der Symbolgehalt der Bilder nicht unterschatzt 

werden darf. Auch zusatzliche Informationsquellen wie die Spuren menschlicher Hand- 

lungen in den Hohlen (z. B. FuBabdrticke, deponierte Gegenstande, Wohnreste), andere 

Hinterlassenschaften von Mensch und Tier sowie naturwissenschaftliche Datierungen der 

Malereien werden genannt. Sehr anschaulich und von vielen Illustrationen begleitet wer

den die bisherigen Erklarungsmodelle far die eiszeitliche Kunst erlautert und die Grunde 

fur die allgemeine Unzufriedenheit mit den vorgelegten Deutungen dargelegt. Bei den 

ersten Ansatzen im 19. Jh. hat man die Kunst auf Gegenstanden noch als ,,1'art pour l'art“ 

zu erklaren versucht. Ab dem 20. Jh. wurde sie in Verbindung mit Totemismus und Magie 

gebracht (S. Reinach). Die magischen Praktiken sollten die Jagd (H. Breuil, H. Begouen),
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aber auch die Fruchtbarkeit sowie die Vemichtung von Feinden (z. B. gefahrliche Raub- 

tiere) gtinstig beeinflussen. In den 40er Jahren warden die ersten Versuche untemommen, 

die palaolithische Kunst strukturalistisch zu erklaren (M. Raphael). Dieser neue For- 

schungsansatz wurde von A. Laming-Emperaire und A. Leroi-Gourhan Ende der 50er 

und Anfang der 60er Jahre weiterentwickelt, in dem sie die einzelnen Darstellungsele- 

mente zahlten und statistisch auswerteten. Es wurde festgestellt, dab bestimmte grundle- 

gende Einheiten vorhanden sind (z. B. das Wisent oder der Auerochse und das Pferd), 

dab die Wanddarstellungen auch eine sexuelle Symbolik enthielten und dab Zeichen als 

Determinative gebraucht wurden. M. Eliade, W. La Barre und J. Halifax haben Paralle- 

len zum Schamanismus gesehen.

Im vierten Kapitel (S. 80-99) untemehmen J. Clottes und D. Lewis-Williams den 

emeuten Versuch, eiszeitliche Kunst und Schamanismus in einen Zusammenhang zu 

bringen. Es wird vermutet, dab manche Menschen im Jungpalaolithikum schon alle Pha- 

sen der Trance bis zu den tiefen Halluzinationen durchlaufen haben, dab diese Zustande 

in gewisse Rituale gekleidet waren und von anderen Mitgliedem ihrer Gruppe gemab 

ihrer Lebensweise als Jager und Sammler gedeutet wurden. Insbesondere der Kontext 

der Bilder erlaube es, nahere Aufschliisse tiber bestimmte schamanistische Praktiken zu 

erhalten. Ferner vertreten Clottes und Lewis-Williams die Auffassung, dab die Malereien 

und Gravierungen nicht isolierte, individuelle Kunstwerke sind, sondem die Hohle selbst 

als Ensemble betrachtet werden mub, und zwar weniger als ein aus Bildwerken zusam- 

mengesetztes Gesamtkunstwerk, sondem als eine Anordnung von Raumen, in denen 

jeweils bestimmte Rituale abgehalten wurden. Den Wanden, Gewolben und Boden in 

der Hohle wird dabei eine eigene Bedeutung zugedacht. Die naturlichen Felsreliefs - 

Felsspalten, Ausbuchtungen, Kanten, Hohlraume, Wolbungen - wurden auch in die Dar- 

stellungen einbezogen („Felsen mit lebenden Oberflachen“). Form und Beschaffenheit 

der Hdhlenwande haben offensichtlich haufig einen entscheidenden Einflub auf die Art 

der Tierdarstellungen ausgeiibt. Die „schwebenden Bilder“ (keine Bodenlinie, keine 

Darstellung der umgebenden Landschaft oder Pflanzenwelt, keine Riicksicht auf die 

Grdbenverhaltnisse der Here) sind nach Meinung der Autoren typische Merkmale fiir 

Halluzinationen in der dritten und tiefsten Phase der Trance. Auch die geometrischen 

Zeichen und die Mischwesen (z. B. der Zauberer von „Gabillou“ oder der von „Trois 

Freres“) lassen sich als Wahmehmungen im Trancezustand deuten, bei denen sich ein 

Mensch in ein Tier verwandeln kann. Aus dieser Sicht betrachtet, konnten die Bilderhdh- 

len der Durchgang zur untersten Stufe des schamanistischen Kosmos gewesen sein. Die 

Abdriicke von Handen mit teilweise umgeknickten oder scheinbar verstiimmelten
■ 0

Fingem konnten auf eine Zeichensprache mit symbolischer Aussagekraft hinweisen. 

Einige Fubabdriicke (z. B. in der Hohle von Tuc-d'Audoubert) stammen von Kindem, 

die also demnach nicht von den Ritualen der Schamanen ausgeschlossen waren.

Das funfte Kapitel (S. 100-114) versucht die Welt der jungpalaolithischen Schamanen 

zu erschlieben und die Faktoren zu ermitteln, die bei der Benutzung und Ausschmuckung 

jeder Bilderhohle zusammenwirkten. Am wichtigsten ist die Topographic der Hohle mit 

ihren Gangen und Salem Es wird deshalb auf die Kunst im Tageslicht, die mit Darstellun- 

gen versehenen Sale, die Gange mit und ohne Darstellungen und die entlegenen Nischen 

eingegangen. Die Kleinkunst kbnnte dem gleichen Zweck wie die Wandkunst gedient 

haben. Die Autoren geben zu bedenken, dab der Schamanismus ein vielschichtiges 

System von Glaubensinhalten darstellt, das sich aus verschiedensten Elementen zusam- 

mensetzt. Einschrankend raumen sie ein, dab auch nicht jede Figur in der Wand- oder
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Kleinkunst auf Riten oder Glaubensinhalte des Schamanismus zuriickgehen muB. Trotz- 

dem stellen sie einen einheitlichen Charakter der Wandkunst fest, der auf gemeinsame 

Rahmenbedingungen schlieBen laBt. Ein Parallelisieren von neuropsychologischen 

Erscheinungen und vblkerkundlichen Belegen soil eine ubergreifende, zusammenhan- 

gende und flexible Sichtweise mdglich machen.

Im Anhang befmden sich ein Verzeichnis der Anmerkungen und eine Tabelle uber das 

Vorkommen von palaolithischer Kunst in tiefen Hdhlen und am Tageslicht. Es sind 150 

Hbhlen und Abris in Frankreich aufgefuhrt. Das Buch schlieBt mit einer ausfuhrlichen 

Bibliographic von hauptsachlich englisch- und franzdsischsprachigen Publikationen.

Insgesamt betrachtet ist der Versuch, archaologisches und ethnologisches Material 

zusammenzubringen, kein neuer Forschungsansatz und auch nicht immer ganz unbedenk- 

lich.3 Die Literatur zum Thema Schamanismus fLillt Bucherregale. Schon friiher wurde die 

jungpalaolithische Kunst mit Schamanismus und Magie in Verbindung gebracht.4 Ebenso 

ist die facheriibergreifende Deutung von Felskunst mit Hilfe neuropsychologischer Kennt- 

nisse bereits mehrmals untemommen worden? J. Clottes und D. Lewis-Williams haben in 

einem auch fur den Laien gut lesbaren Werk die Komplexitat der verschiedenen Erkla- 

rungsmodelle fur die eiszeitliche Wandkunst in den Bilderhbhlen aufgezeigt. Trotz aller 

Vorbehalte, die man bei einer solchen „cross-cultural“ Studie haben mag, ist es den Auto- 

ren gelungen, anschaulich und in spannender Erzahlweise etwas uber die mbgliche Gedan- 

kenwelt eiszeitlicher Menschen zu vermitteln, die wahrscheinlich nicht nur lange Zeit bei 

Wildbeutem in vielen Regionen der Welt, sondem offensichtlich auch bis heute bei uns 

rudimentar erhalten geblieben ist: die Einteilung der Welt in eine Unterwelt, die Erde und 

in eine iiberirdische Sphare (Himmel) sowie Menschen, die sich zwischen diesen Spharen 

bewegen. Fiir die Interpretation der Felskunst kbnnte allerdings auch ein - wenn auch unbe- 

friedigendes - „anything goes“ gelten.6 Dieser Band ist eine sehr willkommene Erganzung 

zu den bisher in der Reihe SPELAO erschienenen Publikationen. Leider laBt das Literatur- 

verzeichnis die in Europa immer noch vorhandenen Sprachbarrieren erkennen. Vielleicht 

hatte der Verlag Thorbecke einen deutschen Wissenschaftler bitten sollen, in einem 

Anhang einige der in deutscher Sprache erschienenen Arbeiten zum Thema zu erganzen. 

Wichtig fur den deutschen Leser ware z. B. der Hinweis gewesen, daB das Standardwerk 

von Andre Leroi-Gourhan „Prehistoire de fart occidental" (1965) im Jahr 1971 auch in 

deutscher Sprache unter dem Titel „Prahistorische Kunst" erschienen ist. Auch von 

M. Raphael ist 1993 eine Auswahl von veroffentlichten und bislang unverdffentlichten 

Studien und Briefen von W. E. Drewes zur palaolithischen Hbhlenmalerei in deutscher 

Ubersetzung herausgegeben worden.7

Halle (Saale) Judith M. Grtinberg

Anmerkungen

1 Hartwig 1989

2 Kirchner 1959 - Narr 1960 - Crone 1979

3 Narr 1955 - Lewis-Williams 1991

4 Narr 1974 - Narr 1983

5 Bednarik 1990 - Bahn 1998, S. 235-242

6 Bahn 1998, S. 242-253

7 Raphael 1993
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