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Bodo Anke, Studien zur reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Beitrage 

zur Ur- und Friihgeschichte Mitteleuropas 8, Verlag Beier und Beran, Archaologische 

Fachliteratur, WeiBbach 1998, 2 Bande, Text- und Kartenband (222 Seiten, davon 9 Sei- 

ten Karten), Katalog und Tafelband (156 Seiten und 139 Tafeln)

Der Titel der beiden Bande beschreibt genau den Inhalt der Arbeit. Es handelt sich um 

Studien, nicht aber um eine vollstandige Bearbeitung des gesamten Phanomens der „rei- 

ternomadischen Kultur” in Westasien und Europa wahrend des 4. und 5. Jh. Mit einer 

derartigen Aufgabenstellung ware wohl auch ein Doktorand iiberfordert gewesen. Die 

vorliegende Arbeit stellt eine Dissertation der Freien Universitat Berlin (1995) dar.

Der Promovent geht als Archaologe folgerichtig von der grundlegenden Arbeit J. Wer

ners aus.1 Weiter wurden die archaologischen Standardwerke von K. Bbhner, I. Bona, 

N. Fettich, J. Hampel, R. Harhoiu, K. Horedt, I. Ionita und M. Parducz besonders heran- 

gezogen. Das umfangreiche Literaturverzeichnis enthalt alle einschlagigen Titel. Auch die 

Alte Geschichte wurde beriicksichtigt, wie z. B. die Arbeiten von F. Altheim, dessen bril- 

lante und temperamentvolle Vorlesungen uber die Hunnen Rez. noch mit groBem Gewinn 

besuchen konnte.

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel zu erkunden, aus welchen Elementen sich 

die reiternomadische Kultur bstlicher Provenienz in der Vblkerwanderungszeit zusam- 

mensetzte „...und welche Sachgiiter sich erst im Zusammenspiel von germanischer und 

steppennomadischer Kultur, unter nicht unerheblichem EinfluB der spatrbmischen Zivili- 

sation herausbildete” (S. 2). Dabei war es das Bestreben des Verfassers, die vor 40 Jahren 

von J. Werner durchgefiihrte Erfassung des reiternomadischen archaologischen Fundma

terials zu komplettieren.

Die Arbeit ist in sieben groBe Teile untergliedert:

I Einleitung

II Zu den Stammesgruppen bstlicher Provenienz bis zum Beginn der Vblkerwande

rungszeit aufgrund schriftlicher Quellen

III Forschungsstand und chronologische Grundlagen

IV Der Fundstoff

V Die reiternomadischen Kulturgruppen

VI Anhang mit Literaturverzeichnis und Fundlisten zu den neun Verbreitungskarten

VII Alphabetischer Katalog und Tafeln

Die reiternomadische Kultur umfaBt in der friihen Vblkerwanderungszeit drei groBe 

Stammesgruppen: die Alanen, die Sarmaten und die Hunnen, wobei letztere als der 

historisch-politisch bedeutsamste Teil agierten und fur die Geschichte Europas von gro- 

Ber Bedeutung waren.

Als zeitlicher Rahmen wurde die zweite Halfte des 4. und das 5. Jh. gewahlt. Archaolo- 

gisch steht am Anfang „das Ende der Cemjachov- und der westlich angrenzenden Sin tana 

de Mure§-Kultur.“ Rez. mbchte darauf hinweisen, daB manche Autoren beide Gruppen 

synonym gebrauchen, andere die Sintana de Mure^-Gruppe lediglich als westliche Facies 

der Cernjachov-Kultur betrachteten.
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Geographisch bewegt sich der Verfasser im Gebiet zwischen Rhein, Donau und Dnjestr. 

Das von ihm herangezogene archaologische Quellenmaterial stammt zu liber 90 % aus 

Grabfunden.

Den grdBten Teil der Arbeit nimmt die Besprechung der archaologischen Funde mit 

120 Druckseiten ein. Ein wichtiges Indiz stellen die Metallspiegel dar, die unterschieden 

werden in sarmatische Spiegel mit seitlicher Handhabe und solche mit zentraler Griffose 

(Osenspiegel). Letztere werden unterteilt in sechs Typen. Die nachste Sachgruppe bilden 

goldene, mit Gias- und Edelsteineinlagen versehene Diademe sowie Hauben- und Schla- 

fenanhanger und Ohrringe, von denen erstere bei den Steppenvolkern eine lange Tradi

tion als Herrschaftssymbol aufzuweisen haben. Eine jahrhundertealte Tradition besitzen 

auch die Metallkessel im steppennomadischen Milieu. Ihr Vorkommen reicht bis nach 

Mittel- und Ostasien sowie nach Sibirien. Hier im Arbeitsgebiet handelt es sich um 

zylindrische Metallkessel, deren Datierung auch durch das Auffinden von Bruchstiicken 

solcher Kessel in Siedlungs- und Brandschichten rbmischer Befestigungen an der mittle- 

ren und unteren Donau gesichert ist.

Knbcherne Auflagen von Reflexbogen, von denen einige sogar Goldblechverkleidung 

aufweisen, wurden einzeln oder zusammen mit dreifliigeligen eisernen Pfeilspitzen, Spa

then mit massiveiserner oder cloisonnierter Parierstange, Schmalsaxen, Trensen und 

Pferdegeschirr in Grabern, Depots und Resten von Totenopfern gefunden. Der Verfasser 

nennt nur die eisernen dreifliigeligen Pfeilspitzen, fuhrt aber im Katalog auch bronzene 

Exemplare auf. Es erhebt sich nun die Frage, ob letztere durch rbmische Militareinheiten 

bstlicher Provenienz vermittelt worden sind. Dieser gesamte Aspekt verdient eine griind- 

liche Untersuchung. Von den sabelartigen Schmalsaxen wird nur der lange Typ als 

„schmaler Langsax” (Rez. wiirde diesen Typ konsequenterweise lieber als „langen 

Schmalsax” bezeichnen) besprochen und dessen Exemplare im Katalog erfaBt. Die zahl- 

reicheren kiirzeren Schmalsaxe, die mehrfach bei germanischen Stammen, die mit ostli- 

chen Reiternomaden Kontakt hatten, gefunden wurden, werden nicht behandelt. Die von 

J. Werner als magische Schwertanhanger bezeichneten perlenartigen Schwertanhanger 

werden hier als „Schwertperlen” vorgestellt. Sie bestehen aus Bernstein, mehrfach aus 

verschiedenfarbigem Gias, aus Chalcedon, Kalkstein, Bergkristall, Meerschaum oder aus 

einem cloisonnierten oder andersartigen Zierknopf.

Zur Terminologie der Grabbezeichnung mochte Rez. anregen, die oft gebrauchte 

Bezeichnung eines mit Waffen bestatteten Mannes als „Kriegergrab” in „Mannergrab” 

zu andern. Der Mann der damaligen Zeit, ob Bauer oder Viehziichter, trug Waffen, auch 

wenn der „Krieg” nicht seinem Broterwerb diente.

Ein wichtiges Thema bilden die mit meist goldenem Zierblech beschlagenen Reitsat- 

tel, deren Holzbestandteile zwar meist vergangen, aber durch die Lage der Zierbleche zu 

rekonstruieren sind. Die Beigabe der Reitpeitsche („Nagaika”) konnte in Grabern mehr

fach anhand von Griffhiilsen und Beschlagen, wie sie an teilweise in Grabern erhaltenen 

Exemplaren noch in originaler Befestigung aufgefunden wurden, nachgewiesen werden. 

Lediglich das Lasso, dessen Gebrauch Ammianus Marcellinus in seiner Romischen 

Geschichte (31. Buch, 2. Kapitel) bei den Hunnen beschreibt, konnte verstandlicher- 

weise archaologisch noch nicht nachgewiesen werden. Uberhaupt bildet die umfang- und 

kenntnisreiche Rbmische Geschichte des Ammianus Marcellinus, der etwa zwischen 332 

und 400 n. Chr. lebte und vieles hier Interessierende aus eigenem Erleben kannte, die 

schriftliche Hauptquelle jener Zeit bis zum Tode des Kaisers Valens (378). Sie ist 

anschaulich geschrieben und bildet eine wertvolle Erganzung der archaologischen Quel-
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len. Leider berichtet er nichts uber die kiinstliche Deformierung der Schadel bei Kleinst- 

kindem im reiternomadischen Bereich. Hier sind wir voll und ganz auf die Grabfunde 

angewiesen. Dieser Sitte hat der Verfasser zwolf Druckseiten gewidmet. Sie gewahrt 

einen Einblick in die geistig-kultische Welt, aber auch in die Migrationsbewegungen von 

Stammen und einzelnen Stammesangehbrigen.

Diese kiinstlichen Schadeldeformierungen lassen sich im germanischen Bereich sowohl 

an europiden Schadeln der Reihengraberzivilisation als auch an mongoliden Schadeln des- 

selben germanischen Graberfeldes, wobei letztere sogar germanische Tracht und Beigaben 

aufweisen, wie auch gemischt europid-mongoliden Schadeln nachweisen. Bei der Frage 

nach der Ursache dieser sonderbaren Erscheinung fiihrt der Verfasser die bisherigen Erkla- 

rungen wie Rangabzeichen, Modeerscheinung, Sippenmerkmal, Religiositat, Geschlechts- 

spezifik an. Aber alle diese einzelnen Erklarungen und Motivationen halten dem Vergleich 

mit den archaologischen Befunden nicht stand. Auch die vom Verfasser angebotene Deu- 

tung, „daB sich die Trager der deformierten Schadel aus Griinden, die mit archaologischen 

Mitteln nicht mehr faBbar sind, von den Angehdrigen der Sippe oder Familie unterscheiden 

wollten” (S. 125), halt Rez. fur zu nichtssagend und nicht stichhaltig. Rez. ist der Meinung, 

daB im menschlichen Bereich die gleiche Erscheinungsform unterschiedlicher Motivation 

entspringen kann.

Die Feststellung des Autors, daB „kunstlich deformierte Schadel in Grabern aller Aus- 

stattungskategorien zu finden” sind, kann Rez. unterstreichen - aber nur dem auBeren 

Schein nach. Diese Frage muB getrennt nach einzelnen Stammen, Reiternomaden und Ger- 

manen gepriift werden. Die Gesellschaftsverfassung beider ist zu unterschiedlich. Histori- 

sche Ereignisse zu Lebzeiten eines Menschen mit kiinstlicher Schadeldeformierung 

kbnnen Veranderungen in seinem sozialen Stand bewirken. Historische Ereignisse konnen 

Erkenntnismbglichkeiten verwischen, iiberlagem. So waren bei den Thuringern die beiden 

mongoliden Frauen des Graberfeldes von Obermollern, Ldkr. Burgenlandkreis, nach ihrer 

Tracht und ihren Beigaben als vollwertige „Thuringer” Hofbauerinnen zu interpretieren. 

Dagegen gehbrt die Frau mit deformiertem Schadel der Adelsnekropole von GroBomer, 

Ldkr. Mansfelder Land, Grab 18, nach Ausstattung, GrabgrbBe und -tiefe, sowie nach der 

Lage auf dem Friedhof zu den Servi, den Magden des Adelshofes. Da die Grablegung erst 

nach Abschiittelung der JTunnenherrschaft (454) erfolgt sein diirfte, ware eine soziale Min- 

derstellung infolge politischer Ereignisse durchaus in Erwagung zu ziehen.

Die Aussage des Autors, daB deformierte Schadel „annahernd gleich haufig bei Mannem 

und Frauen” zu finden seien (S. 134), muB wenigstens fur Herrschaftsgebiet und Stamm 

der Thiiringer revidiert werden. In deren Bereich wurden bislang 23 deformierte Schadel 

gefunden. Die davon noch erreichbaren Schadel wurden mit einer Ausnahme als weiblich 

diagnostiziert. Lediglich der Schadel von Ingersleben, Ldkr. Erfurt (Katalog S. 53), wurde 

von D. Drost als „eher mannlich als weiblich (mit 70%iger Wahrscheinlichkeit)” 

bestimmt. Davon konnte sich Rez. am Original selbst iiberzeugen. Nun gibt es, auch nach 

den Untersuchungen des Anthropologen C. Muller, im Bereich der Thiiringer des 5./6. Jh. 

gelegentlich grazile Manner und recht maskulin erscheinende Frauen. Das einzelne Skelett 

sollte mit der Kenntnis ganzer, zugehdrender Skelettserien interpretiert werden. Leider ist 

die einzige Beigabe des Grabes von Ingersleben, ein TongefaB, geschlechtsindifferent. 

Zum deformierten Schadel von TheiBen, Ldkr. Burgenlandkreis, Grab 1 (Katalog S. 135), 

ist zu bemerken, daB die Graber von Arbeitem aufgedeckt und offensichtlich Skelettreste 

aus mehreren Grabern „einem Grab” zugeordnet worden sind.3 Die Zuordnung der Skelett

reste zu den Beigaben ist deshalb mehr als unsicher.
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Das Phanomen der kiinstlichen Schadeldeformierung vom Tienschan bis zum Genfer 

See im Bereich von Hunnen, Sarmaten, Alanen und Germanen scheint durch seine histori- 

sche Transparenz von solcher Wichtigkeit, daB eine groBangelegte komplexe Untersu- 

chung versucht werden sollte. Kompliziert wird die Interpretation nach Meinung des Rez. 

auch dadurch, daB einzelne als europid bestimmte Schadel im germanischen Bereich auch 

alanischer oder sarmatischer Provenienz sein kbnnten, so daB auch deren gesamte Skelett- 

serien zu uberpriifen waren.

In seiner SchluBbetrachtung resiimiert der Verfasser die historischen Ereignisse im Ver- 

lauf von rund drei Generationen reiternomadischer Einflusse auf Zentraleuropa. Als Ergeb- 

nis wertet er nicht nur die Einwirkungen auf das kulturelle Leben, sondern er weist auch 

auf die Veranderungen hin, „die sich im iibergeordneten sozialen und gesellschaftlichen 

Gefiige bemerkbar machten” (S. 150). Rez. mochte vor allem auf die umfangreichen politi- 

schen Veranderungen hinweisen, die durch den Hunneneinfall bewirkt bzw. in Gang 

gesetzt wurden. Der Autor schreibt diesen Ereignissen die Bildung neuer germanischer 

Kbnigreiche, die Schwachung und letztendlich den Niedergang des westrbmischen Imperi

ums zu. Er schlieBt mit den Worten: „Es ist verlockend zu sagen, ohne den hunnischen Vbr- 

stoB hatte diese Entwicklung wesentlich spater eingesetzt” (S. 150).

Auf neun Verbreitungskarten und Listen sind die reiternomadischen Kulturerscheinun- 

gen vom Baikalsee bis nach Mitteleuropa festgehalten. Leider wurden die kiinstlich 

deformierten Schadel dabei nicht kartiert. Das Fehlen eines Registers erschwert die 

Benutzung der Arbeit. Wenigstens im Katalogteil hatte vermerkt werden sollen, auf wel- 

chen Seiten des Textes der Fund, bzw. der Fundplatz abgehandelt wird.

Band 2 enthalt den alphabetisch gegliederten Katalog der als reiternomadisch erkann- 

ten Kulturerscheinungen. Alle Fundorte sind mit einer naheren politischen oder geogra- 

phischen Einordnung versehen, lediglich der Fundort Bern-Rossfeld nicht. Rez. konnte 

ihn auch nicht in einem Ortsverzeichnis finden.

Die erreichbaren einschlagigen Funde bzw. Abbildungen aus alten Publikationen wur

den auf 139 Tafeln zusammengestellt. Die Qualitat dieser Strichzeichnungen ist je nach 

der verwendeten Vorlage unterschiedlich. Die vorliegende Arbeit bietet den jetzigen 

Stand des einschlagigen Fundstoffes und seine Interpretation. Der mehrfach gebrauchte 

Begriff „materielle Kultur” sollte vermieden werden, denn Kultur ist etwas Geistiges. 

Wenn beim Studium dieser beiden Bande manche Fragen offen bleiben, so kann und soli 

dies zu weiterer interessanter Forschung anregen.

Halle (Saale) Berthold Schmidt

Anmerkungen

1 Werner 1956

2 Drost 1955

3 z. B. Schmidt 1970, S. 44, Nr. 11
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