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Einleitung in die Problematik

Die in zahlreichen Kulturen zu beobachtende Rechts-Links-Polaritat kann zweifellos als 

Ausdruck eines auf Oppositionen und Polaritaten beruhenden Weltbildes gewertet wer- 

den. Zu einem Denken in Gegensatzpaaren, in Oppositionen, gehbren die haufig mitein- 

ander gekoppelten Polaritaten wie rechts - links, mannlich - weiblich, 0 - W, vorn - hin- 

ten, oben-unten, gut-bbse, hell-dunkel. Sie sind Bestandteile komplizierter Welt- 

bilder (v. Negelein 1928; Markey 1982; Meid 1987). Deshalb kann die Bedeutung von 

rechts und der rechten Kbrperseite sowie links und der linken Kbrperseite in den Spra

chen, insbesondere in den indogermanischen Sprachen, nicht isoliert von diesen Bezie- 

hungskomplexen betrachtet werden.

Die Rechts-Links-Polaritat wird oft mit einer dualistischen Gliederung der Gesell

schaft in Verbindung gebracht (Btihnen 1997; Jensen 1953; Ivanov 1968; Ivanov 1999; 

Levi-Strauss 1967; Muller 1994; Zolotarev 1964).

Die Bedeutung von Polaritaten, von rechts und links, hat seit jeher das Denken des 

Menschen in Anspruch genommen. Von J.W. v. Goethe ist das Konzept zu einem Vor- 

trag mit dem Titel »Polaritat« erhalten, welchen er am 02.10.1805 gehalten hat. Hier wer

den verschiedene Polaritaten angefiihrt, darunter »Dualitat der Erscheinung als Gegen- 

satz«, »Licht und Finsternis«, »Zwei Kbperhalften« sowie »Rechts und links« (Abb. 1; 

Ivanov 1983,17).

Uber die Problematik der Rechts-Links-Polaritat wurde u. a. bereits im Beisein von 

Virchow in der Berliner Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 

diskutiert (v. Meyer 1873). ln der Kulturgeschichte, darunter auch bei den indogerma- 

nisch sprechenden Vblkern, gilt, abgesehen von wenigen Ausnahmen (insbesondere 

China; vgL Granet 1953, 261-278; Granet 1973), rechts und die rechte Kbrperseite als 

stark, positiv. Sie wird mit dem mannlichen Element in Verbindung gebracht. Links und 

die linke Seite wird demgegeniiber mit dem weiblichen Element verkniipft und in der 

Regel mit negativen Beziigen versehen (Grimm 1853; Grimm 1899, 680-691; Markey 

1982; Haid/Hausler 2003).

Erbrterungen des Themas finden wir bei Hertz (1909; Hertz 1928; Hertz i960; Hertz 

1973) und Lerch (1940). Die Befunde aus dem Bereich der indoiranischen Mythologie 

wurden von Eitrem (1915), Weinreich (1921) und von Negelein (1928) behandelt. Caland 

(1896) analysiert die altindischen Totenbrauche, die sich auf rechts, links und die Him- 

melsrichtungen beziehen. Behm-Blancke (1989) hat fur die Kultur der Schnurkeramik
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Polaritat

Zwei Forderungen entstehen in tins bei Betrachtung der Naturerscheinungen: die 

Erscheinung selbst vollstandig kennenzulernen, und uns dieselben durch Nachdenken 

anzueignen. Zur Vollstdndigkeit fuhrt die Ordnung, die Ordnung fordert Methode, und 

die Methode erleichtert die Vorstellungen. Wenn wir einen Gegenstand in alien seinen 

Teilen ubersehen, rechtfassen und ihn im Geiste wieder hervorbringen kbnnen, so durfen 

wir sagen, dass wir ihn im eigentlichen und im hoheren Sinne anschauen, dass er uns 

angehdre, das wir darilber eine gewisse Herrschaft erlangen. Und sofiihrt uns das Beson- 

dere immer zum Allgemeinen, das Allgemeine zum Besondern. Beide wirken bei jeder 

Betrachtung, bei jedem Vortrag durcheinander.

Einiges Allgemeine gehe hier voraus.

Dualitat der Erscheinung als Gegensatz:

Wir und die Gegenstande

Licht und Finsternis

Leib und Seele

Geist und Materie 

Gott und die Welt 

Gedanke und Ausdehnung 

Ideales und Reales 

Sinnlichkeit und Vernunft 

Phantasie und Verstand 

Sein und Sehnsucht. 

Zwei Kbrperhalften 

Rechts und links 

Atemholen.

Physische Erfahrung:

Magnet...

Abb. i Konzept zu einem Vortrag, den Johann Wolfgang von Goethe am 

02.10.1805 gehalten hat.

Mitteldeutschlands aufgrund der archaologischen Befunde und der indoiranischen Mytho- 

logie (Hillebrandt 1897, 8yff.; Gonda i960) ein Weltbild rekonstruiert, in welchem die 

Gegensatzpaare rechts - links und mannlich - weiblich die zentrale Rolle spielen. Die Kultur 

der Schnurkeramiker soli uns im Verlauf der Darstellung noch ausfuhrlich beschaftigen.

Wichtige Beitrage zur Rechts-Links-Polaritat sind bei Needham (1973) zusammenge- 

stellt. Ferner sei auf Baumann (1955, 293 ff.), Ivanov (1968), Ivanov (1983) und Ivanov/ 

Toporov (1974,259 ff.) verwiesen. Von Leeuwen-Turnovcova (1990) stellt zahlreiche 

Belege fur die Rechts-Links-Polaritat, insbesondere aus Europa, zusammen. »Es ist eine 

... Auffassung fast universalmenschlicher Art, daE die rechte Seite als das Mannliche, die 

linke als die weibliche angesehen wird. Ausnahmen ... bestatigen die Regel.« (Baumann 

1955, 293 f.). »Die Rechts-Links-Theorie ist offensichtlich aus einem bei fast alien Vblker- 

gruppen der Erde auftretenden Glauben, daE Rechts mit dem Mann, Links mit Frau iden- 

tisch ist, erwachsen. Sie ist das Produkt der Systematisierung dieses Grundgedankens in 

einem Kulturraum, der alle wichtigen Dinge von Welt und Mensch in polarer Gegen- 

tiberstellung sieht.« (Baumann 1955, 309). Baumann stellt bei der kulturgeschichtlichen 

Zuordnung der Rechts-Links-Polaritat fest: »In Mutterrechtsgebieten kann das Links 

uber die magischen Funktionen geradezu das 'Richtige' werden.« (Baumann 1955, 296), 

wobei er auf den mediterranen Raum verweist. Nach vblkerkundlichen Belegen tritt die 

Bedeutung der rechten Seite insbesondere bei patrilinearen Gruppen hervor, wahrend 

bei agrarischen bzw. matrilinearen Gruppen die linke Seite am meisten geschatzt wird.
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Diese Thematik hat Bachofen (1859,171 ff.; Bachofen 1926, 273 ft.; daraus Beispiele 

bei Hausler 1971,112 f.) behandelt. Bachofen (1926,273 ft.) fasst seine Ergebnisse wie 

folgt zusammen: »Urspriinglich aber hatte die Wahl der linken Hand eine allgemeinere 

Bedeutung. Die linke Seite ist die weibliche, die rechte die mannliche. Das aktiv zeu- 

gende Prinzip, das in dem Manne ruht, wird durch die tatige rechte Hand, das passive, 

leidende, das dem Weibe zugewiesen ist, durch die weniger zum Verrichten als zum 

Festhalten geeignete linke Hand dargestellt. In dieser Allgemeinheit ist die linke Hand 

Symbol der stofflichen Miitterlichkeit iiberhaupt, der Ausdruck des weiblich gebaren- 

den, nahrenden, mehrenden Stoffes in alien AuEerungen seiner Tatigkeit. Das weibliche 

Naturprinzip als Ausdruck und Quelle des Rechts ist keine Agypten ausschlieElich ange- 

hbrende Auslassung ... Denn links ist die weibliche Seite und zugleich auch die Seite der 

Gerechtigkeit. Ist durch alle diese Zeugnisse die Verbindung der Gerechtigkeit mit der 

weiblich-stofflichen Naturseite auch in der Attribution der geraden Zahl und der linken 

Seite hergestellt, so ergibt sich zugleich, in welcher Weise diese als Dyas und als linke 

Seite gedachte Rechte aufgefaEt wurde«. Eine ausfiihrliche Wiirdigung der Bedeutung 

der linken Seite linden wir ferner in der Vorrede zum »Mutterrecht« (Bachofen 1926,11 f.). 

Gideon (1964,90) vertritt ebenfalls die Ansicht, die linke Hand wiirde die mutterliche 

Naturseite des Stoffes bedeuten, ebenso Hausler (1964, 59 f. mit weiteren Beispielen zur 

Bedeutung der linken Seite). Der Rechts-Links-Symbolik kommt in der Bibel sowie in der 

christlichen Architektur groEe Bedeutung zu. Hier sei auf ein Stichwort aus dem Lexikon 

»Christliche Ikonographie in Stichworten« (1980,296) verwiesen: »Rechts und Links, 

Richtungssymbolik, die der Symbolik der Himmelsrichtungen entspricht und in der 

Rechts wie Siiden (und Osten) die Bedeutung des Guten, Links wie Norden (und Westen) 

die Bedeutung des Bbsen hat. Rechts vertritt das NT, Links das AT. Diese Festlegung ist 

bei den Kirchenschriftstellern belegt, u. a. bei Hrabanus Maurus: 'Dextera Domini Testa

mentum Novum, Sinistra Vetus'. Im Kirchengebaude, das als Richtungsbau von Westen 

mit Blick nach Osten betreten wird, ist die Nordseite (links vom Eintretenden) die 

Region Satans, des Alten Bundes ..., des Gesetzes usw., die Siidseite (rechts vom Eintre

tenden) dagegen die Region Christi, des Neuen Bundes, der Erlbsung usw., bisweilen 

ablesbar an der Thematik der Bildausstattungen ... In Darst. der —> Kreuzigung Christi 

finden sich die bedeutenderen Personen, —> Maria und Ekklesia, immer auf der rechten 

Seite des Gekreuzigten, auf der linken Johannes und Synagoge ... Ein besonders gutes 

Beispiel der zugehbrigen Allegorienketten bietet die Kreuzigung im Uta-Evangelistar aus 

Regensburg (11. Jh.)...: rechts vom Kreuz Sonne - Ekklesia-Leben-Auferstehung und 

links Mond-Synagoge-Tod-zerrissener Tempelvorhang (—> Kreuzigung Christi). In 

der Darst. des Jiingsten Gericht befindet sich das —» Paradies rechts und die —> Hoile 

links vom Weltenrichter. In den protestant. Dogmenallegorien kehrt sich das Richtungs- 

verhaltnis zum Betrachter; links im Bild erscheint der —> Siindenfall, rechts die Erlbsung 

durch Christus«. Die in der Bibel, insbesondere im Alten Testament, betonte Bedeutung 

der Rechts-Links-Polaritat diirfte zweifellos auf altere Vorstellungen im semitischen 

Bereich zuriickgehen (vgl. Luft 2003).

Michajlova (1993, 59) fiihrt aus, dass in der christlichen Ikonographie die Heiligen in 

der rechten Hand das besonders wichtige Symbol halten, das jeweils minder bedeutende 

in der linken Hand (Kreuz und Buch; Buch und Kerze usw.). Michajlova (1993, 59 ft.) 

fiihrt ferner weitere Beispiele der Bevorzugung der rechten gegeniiber der linken Seite
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aus dem Bereich der Bibel sowie der christlichen Uberlieferungen an. Luft (2003) analy- 

siert die Bedeutung von rechts und links im gnostischen Denken seit der Zeit des Alten 

Testaments. Rechts gilt jeweils als die bevorzugte, die gute Seite, wiihrend links und die 

linke Seite vorwiegend mit negativen Beziigen versehen wurde.

Clenova (1984, 60 ff.) analysiert in einer Untersuchung fiber die so genannten Hirsch- 

steine des Nordkaukasus (7. Jh. v. Chr.) die Rechts-Links-Verteilung der auf ihren Seiten- 

kanten dargestellten Objekte (Axte, Schwerter, Dolche, Kocher, Schmuckbleche, Anhan- 

ger und Schleifsteine). Sie kommt zu dem Ergebnis, dass hier bestimmte Regeln befolgt 

wurden. Dabei diente die linke Seitenflache der Steine bevorzugt zur Anbringung von 

Darstellungen. Da bei der Bevblkerung, welche diese Stelen (Skulpturen von Kriegern) 

hinterlieE, die Toten jeweils als rechte Hocker bestattet wurden, wirft sie u. a. die Frage 

auf, ob sich bei der Bestattung die obere, linke Seite, besonders anbot, hier einen besonders 

groben Teil der beigegebenen Objekte zu platzieren. Kdnnte sich das vielleicht auf die 

Anfertigung der Skulpturen -Abbildungen von Kriegern - ausgewirkt haben?

Ein Weltbild, welches auf einem Denken in Oppositionen und Polaritaten, vor allem 

zwischen rechts - links, mannlich - weiblich, basiert, und in das auch die Himmelsrich- 

tungen integriert sind, ist von zahlreichen Stammen West- und Zentralafrikas uberlie- 

fert (Grau 1955; Baumann 1955, 294ff.). Es umfasst samtliche Bereiche des Alltags wie 

auch der religibsen Sphare einschlieElich der Grab- und Bestattungssitten. Dabei wird 

(mit einer Ausnahme, vgl. u.) rechts und die rechte Korperseite mit dem mannlichen Ele

ment, links und die linke Korperseite mit dem weiblichen Element korreliert.

So sind die Vorstellungen der Nuer von zwei Polaritaten gepragt. Auf der einen Seite 

stehen die linke Seite, Schwache, Weiblichkeit, Unheil, auf der anderen Seite rechts, 

Starke, Mannlichkeit und Gbttlichkeit. Ein Ehemann schlaft auf der rechten Seite der 

Hiitte, seine Ehefrau auf der linken Seite. Rechts wird mit dem O und links mit dem W 

gleichgesetzt. Damit steht die Rechts-Links-Polaritat nicht nur in der polaren Gegenuber- 

stellung von Leben und Tod, sondern auch zu den Kardinalpunkten O und W in Bezie- 

hung (Evans-Pritchard 1956, 234f.). Hier sei noch erwahnt, dass es bei den Nuer den Kna- 

ben nach der Initiation untersagt ist, Kiihe zu melken. Hier besteht eine Opposition 

zwischen Frau und Kuh auf der einen Seite und Mann und Ochse auf der anderen Seite. 

Der Mann wird mit dem Ochsen identifiziert.

Die Rechts-Links-Polaritat in der indoiranischen Mythologie und in den indo- 

germanischen Sprachen

Eine Zuordnung von rechts und links zu bestimmten Himmelsrichtungen und zu 

bestimmten Wertvorstellungen ergibt sich, wenn man als Beziehungspunkt einen nach 

O, zum Sonnenaufgang gerichteten Menschen nimmt. Von Negelein (1928) hat die 

damit zusammenhangenden Vorgange anhand der iranischen Mythologie anschaulich 

beschrieben. Hier sei Meid (1987,162) zitiert: »Die indogermanischen Einzelsprachen 

haben zum grohen Teil das alte Orientierungssystem erneuert; es ist aber bemerkens- 

wert - und ein Merkmal seines Archaismus dass es sich vornehmlich aus den Gegeben- 

heiten des Arischen und Keltischen noch faisbar machen laEt. Nur der aus der indischen 

Tradition bekannte Brauch der Hinwendung zur Sonne beim Morgenopfer gibt dem 

Orientierungssystem Sinn. Da diese Ausrichtung auch dem altirischen System zugrunde-
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liegt, ohne class wir fiber entsprechende Gebetsriten der druidischen Religion etwas wis- 

sen, muE dieses Orientierungssystem und mit ihm seine religibs-weltanschauliche Fun

dierung ererbt sein. Es sagt somit etwas aus uber die Beobachtung kosmischer Ablaufe 

durch die Indogermanen und ihre Bemiihungen, Analogien zwischen menschlichen und 

kosmischen Ablaufen herzustellen. Dies zeigt sich an den Assoziationen: Da 'rechts' der 

Sonnenhochstand, die Sonne in voller Kraft ist und Sonne Warme, Licht, Leben bedeu- 

tet, ist 'rechts'= Siiden, und die Richtung rechtsherum, gut und giinstig in jeglicher Hin- 

sicht. 'Links' = Norden dagegen ist Null-Sonne, ist Nacht, Finsternis, Kalte, Tod; die Asso

ziationen von 'links' sind ungiinstig, feindlich, die zugeordnete Farbe ist schwarz. Osten 

und Westen als Bereiche zunehmender oder schwindender Kraft der Sonne sind Uber- 

gangszonen und entsprechend ebenfalls positiv oder negativ markiert. Die Nacht, die 

Todeszone, beginnt im Westen und endet im Osten mit dem Wiederaufleuchten der 

Sonne. Die ungiinstigen Assoziationen der linken Seite = Norden bringen euphemisti- 

sche Ersatzbezeichnungen hervor, die indes wiederum, wie air. tuath, in den negativen 

Mechanismus geraten kbnne. Es ist methodisch falsch anzunehmen, 'links' hatte ur- 

sprunglich eine positive Konnotation gehabt, weil einzelne Bezeichnungen solche 

Bedeutungen haben. Diese sind vielmehr euphemistisch zu verstehen. Wie ahd. winistar 

fur ‘links' (= die freundliche Seite), ist auch die Bezeichnung Winter fur die kalte, im Nor

den durch das Fehlen der Sonne markierte Jahreszeit als die 'freundliche' (in Wirklich- 

keit unfreundliche) Jahreszeit ebenfalls ein solcher Euphemismus. Die Jahrszeiten sind 

ja ebenfalls dem Sonnenlauf unterworfen und gehbren daher auch in dieses Schema«.

»Wir wissen, dab beim vedischen Morgenopfer die Opferstatte nach Osten, d. h. zur 

aufgehenden Sonne hin, ausgerichtet war. Der Opferer verrichtete seine Gebete ange- 

sichts der aufgehenden Sonne, die er vorn vor sich sah. Darum ist, unter Bezug auf diese 

Grundposition, 'vorn' die bstliche Richtung und 'hinten' die entgegengesetzte westliche, 

wo die Sonne untergeht. Unbeschadet des Umstandes, daE Aufgangs- und Untergangs- 

punkt im Jahresablauf nicht ortsfest sind, folgt daraus doch, daE 'rechts'= Siiden und 

'links' = Norden (jeweils nicht im Sinne eines Punktes, sondern einer Region) ist. Die 

Sonne lauft, von dieser Position aus betrachtet, rechtsherum, und da der Lauf der Sonne, 

und im besonderen ihr Hochstand, mit allem Guten assoziiert wird, sind die rechte Seite 

und die Wendung rechtsherum gliickhaft, wiihrend der linken Seite und der Wendung 

linksherum ungiinstige Wirkungen zugeschrieben werden« (Meid 1987,160). Der Um- 

stand, dass bei der Rechts-Links-Polaritat rechts als das Gute, Richtige und Positive, links 

aber als das Schlechte, Unrechte und Negative gilt, hat verschiedene Folgen. Eine davon 

ist, dass in manchen indogermanischen Sprachen die Bezeichnungen fur rechts mit dem 

Sommer und diejenigen fur links mit dem Winter gekoppelt sind (Markey 1982,183 f.). 

Luhr hat aus den deutschen Mundarten zahlreiche Belege fur die negative Bedeutung 

von links bzw. der linken Hand und deren Ableitungen zusammengestellt. Das sind vor- 

wiegend Bezeichnungen, die mit »verkehrt, ungeschickt, tolpatschig, trage machen, 

hemmen, mtide werden, hindern, krumm, ungeschickt, stotternd, lahm, betriigerisch, 

etwas hinken, geneigt, schief, schlecht, bose« etc. in Beziehung stehen (Luhr 1987, 67ff.). 

Die mit links zusammenhangenden Wbrter haben auch sonst in der Regel mit Begriffen 

wie »mude, krank, schwach, die schlechte Seite« etc. zu tun. Die Bezeichnungen fur links 

wurden deshalb anscheinend schon frith im Indogermanischen oft stigmatisiert und 

tabuisiert und durch eine Vielzahl anderer Bezeichnungen ersetzt (Markey 1982). Es ist
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allerdings mbglich, dass links und die linke Seite bei gewissen Kultpraktiken, eben im 

Gegensatz zum Guten, Gutgeftigten, Richtigen, eine herausragende Rolle spielen und 

bevorzugt sind (Markey 1982,191).

Meid betont, dass die negative Bedeutung von links sowohl aus kultischen Griinden 

als auch wegen seiner Gefahrlichkeit bisweilen auch euphemistisch in das Gegenteil 

umschlagen kann, worauf sich natiirlich kein direkter Riickschluss auf den urspriing- 

lichen Inhalt ablesen lasst: »Hier sind wir mit einer interessanten, aber fur die Begriffe 

mit schlechtem Omen typischen Erscheinung konfrontiert: Weil die linke Seite von 

schlechtem Omen ist, wird sie, um dieses zu vermeiden, euphemistisch ‘die gute' 

genannt« (Meid 1987, 161).

Die Rechts-Links-Polaritat, noch dazu gepaart mit einer Polaritat der Himmelsrichtun- 

gen, ist also der konkrete Ausdruck eines bestimmten Netzwerkes, eines Beziehungsge- 

fiiges von Oppositionen, Zuordnungen verschiedener, aber verwandter und im letzten 

Grunde wesensgleicher Inhalte. Solche Zuordnungen diirften u. a. Ausdruck bestimmter 

Systeme im Denken, der Kosmogonie der betreffenden Kulturen sein, eines Klassifizie- 

rungssystems, in das alle bekannten Erscheinungen eingebaut und eingeordnet waren 

und das seinen Niederschlag im Mythos und Ritual fand.

Polaritaten, Oppositionen und die Entstehung des grammatischen Geschlechts bei 

den Indogermanen

Die Entstehung der grammatischen Kategorien in den indogermanischen Sprachen ist 

damit zweifellos im Zusammenhang mit den Erscheinungsformen von Polaritaten, 

Oppositionen und einem darauf beruhenden Weltbild zu sehen. Der Ursprung der gram

matischen Kategorien in den indogermanischen Sprachen ist Gegenstand einer lebhaf- 

ten Diskussion. Die Forschungsgeschichte wird bei Fodor (1959), Wienold (1967) sowie 

Corbett (1999) behandelt. An speziellen Beitragen seien Adrados (1985), Miranda (1975), 

Euler (1991), Shields (1977), Shields (1995), Priestly (1983), Beekes (1994) und Ostrowski 

(1985) genannt.

Bei dem Phanomen der grammatischen Kategorien handelt es sich um eine Form des 

sprachlichen Erfassens von Gegensatzen, die als das Produkt einer langeren Entwicklung 

gilt. Dabei wird betont, dass die Opposition Maskulinum/Femininum im Indogerma

nischen erst jungeren Datums sei (Adrados 1985, 30; Tich.y1.993; Meier-Briigger 2002, 

190 ff.).

Zu den Veranderungen im Genusbereich in den indogermanischen Sprachen sei auf 

Meier-Briigger (2002,190) verwiesen: »Die altindogermanischen Sprachen zeigen in der 

Regel eine Dreiheit von Mask., Fem. und sog. Neutrum... Die einzelsprachlich so gut etab- 

lierte Dreiheit darf aber nicht dazu verleiten, darin eine feststehende Trias sehen zu wol- 

len. Z. B. wurde in den romanischen Sprachen und im Litauischen unter Aufgabe der 

Neutra eine neue Zweiheit Mask. vs. Fem. herausgebildet. Das heutige Englisch kommt 

bei den Nomina sogar ohne Genus aus«.

Hinsichtlich der Entstehung der grammatischen Kategorien im Indogermanischen 

stehen sich zwei Auffassungen gegeniiber (vgl. Meier-Briigger 2002,190ff.). Gemaf der 

ersten verfiigte die indogermanische Grundsprache fiber die drei Genera Maskulinum, 

Femininum und Neutrum. Aus dem Hethitischen sind demgegentiber nur ein belebtes
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Abb. 2 Zwei alternative 

Moglichkeiten der Entste- 

hung des grammatischen 

Geschlechts in den indo- 

germanischen Sprachen.

Ursprache1

(»lndo-Hethitisch«)

B: genus commune + genus neutrum

Ursprache2 

(klass. Idg.)

Hethitisch

B: m + f + n B: genus commune 

+ genus neutrum

(idg. Einzelsprachen)

Oder: Das Hethitische hat diese Kategorien (also z. B. 

das Ferm.) urspr. auch gehabt und hat sie verloren - 

dann haben wir das klass. Schema ungestbrt, namlich:

Idg. Ursprache 

B: m + f + n

Hethitisch Germanisch. . . .

B: m + f m + f + n

zusammengefallen

und ein unbelebtes Genus bekannt. Danach hatte das Hethitische das Femininum als 

eigene Kategorie im Laufe einer langeren Sprachentwicklung eingebiiEt. Nach anderer 

Auffassung war das Indogermanische zunachst zweigeschlechtlich, wahrend das Femi

ninum als drittes Genus und Opposition zum Maskulinum erst spater, aber noch in der 

gemeinindogermanischen Zeit, hinzugekommen sei. Das ist der Fall, wenn man gemaE 

der »indo-hethitischen Hypothese« dem Hethitischen gegeniiber dem urspriinglich 

rekonstruierten Indogermanischen ein archaischeres Geprage attestiert. Dabei nimmt 

man also an, dass die Kategorien, die im Hethitischen fehlen, der Sprache aus dem einfa- 

chen Grunde nicht verloren gingen, weil sie diese nie besaE (Adrados 1985). Fur eine 

Gegeniiberstellung der beiden Auffassungen vgl. Abb. 2 sowie Seebold (1998, 283).

Bei der Kategorie des Genus geht es insbesondere um die Oppositonen belebt - unbe- 

lebt, aber auch innerhalb der ersteren um die Oppositionen Maskulinum - Femininum. 

Wie ist es zur Entstehung des grammatischen Geschlechts bei den indogermanischen 

Sprachen gekommen? »Offensichtlich liegt die Lbsung in einem Denken in Gegensatz- 

paaren« (Adrados 1985,4).

Das Auftreten des grammatischen Geschlechts stellt fur die Sprachen der Welt durch- 

aus keine Selbstverstandlichkeit dar (Ivanov 1983; Wienold 1967, i2ff.; Fodor 1959; Cor

bett 1991). AuEer solchen Sprachen, in denen die Genera Maskulinum, Femininum, z.T. 

auch Neutrum belegt sind, sind zahlreiche andere bekannt, die man unter dem Begriff 

der Klassensprachen subsumiert (Kahler-Meyer 1952; Wienold 1967,17 ff.; Corbett 1991, 

43ff.). Sie sind insbesondere in den Bantusprachen Afrikas verbreitet (Meinhof 1906; 

Meinhof 1936/37; Meinhof 1938; Herbert 1985), von denen im Laufe der vorliegenden 

Untersuchung noch die Rede sein soil.
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Es wurde bereits eingangs betont, dass das grammatische Geschlecht, welches als Pro- 

dukt einer langeren Entstehungsgeschichte gilt, in den indogermanischen Sprachen eine 

besondere Rolle spielt. Wir kbnnen es auf ein Weltbild zuriickfuhren, das auf Polaritaten 

und Oppositionen beruht. Deshalb sei nachstehend versucht, die archaologischen Be- 

funde in den vermuteten Entstehungsgebieten der Indogermanen, dariiber hinaus gro

wer Teile Nordeurasiens, nach positiven Belegen fur ein Denken in Polaritaten, in Oppo

sitionen, zu befragen. Es soli der Frage nachgegangen werden, in welchen kultur- 

geschichtlichen Konstellationen solche Polaritaten, insbesondere geschlechtsdifferen- 

zierte Bestattungssitten und die Bindung bestimmter Kbrperseiten an das mannliche 

oder weibliche Geschlecht, auftreten. Lassen sich die Verbreitungsgebiete solcher Pola

ritaten und Oppositionen mit den vermuteten Entstehungsgebieten der indogermani

schen Sprachen Eurasiens korrelieren? Anschliehend sollen die erzielten Ergebnisse mit 

den archaologisch-philologischen Befunden in weiteren Regionen (China, West- und 

Zentralafrika, Agypten) verglichen werden.

Zum Ursprung der Indogermanen

Es wird oft angenommen, die indogermanischen Sprachen wiirden auf eine real existie- 

rende indogermanische Gemein- oder Grundsprache zuriickgehen, die in einer konkre- 

ten, eng begrenzten Urheimat bzw. in raumlich und zeitlich versetzten Primar- und 

Sekundarheimaten der Indogermanen entstanden sei (vgL Hausler 2002; Hausler 2002a; 

Hausler 2003a, 84ff.). In Verbindung mit der »Urheimat der Indogermanen« wird hau- 

fig die von M. Gimbutas (im Anschluss an E.Wahle und H. Giintert) vertretene Hypo- 

these von drei verheerenden Invasionswellen von nordpontischen Reiterkriegern ge- 

nannt, welche die friedliebende Vorbevblkerung von Alteuropa besiegt und damit die 

indogermanische Kultur, Sozialordnung und Sprache in weiten Teilen Mittel-, Slid- und 

Nordeuropas verbreitet batten. Dafiir fehlen alle archaologischen Belege (Hausler 1998; 

Hausler 2001). Gleiches gilt fur die Annahme, die Bevblkerung der Halaf-Kultur Vorder- 

asiens sei, ausgeriistet mit Pferd und Streitwagen, vom Oberlauf zwischen Euphrat und 

Tigris aufgebrochen, um schliefilich, nach einem Zwischenaufenthalt in Mittelasien, als 

Kelten, Germanen und Balten in Europa anzukommen (Gamkrelidze/Ivanov 1995). 

Auch diese Konstruktion lasst sich durch die Befunde der Archaologie, Kulturgeschichte 

und Anthropologie nicht bestatigen. Eine Kritik aus sprachwissenschaftlicher Sicht 

aufierte Woodhouse (1995)- Sie stiitzt sich zudem in betrachtlichen Teilen auf die iiber- 

holten Hypothesen von M. Gimbutas, welche Makkay (1996,124) als »a semi-scientific 

model« bezeichnet hat.

In einem Areal, das sich zumindest von der Nordsee bis zum Kaspischen Meer 

erstreckt, diirften wir indessen mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 

alteingesessenen Bevblkerung seit dem Epipalaolithikum und Mesolithikum rechnen. 

Daraus kann auher auf Bevdlkerungskontinuitat auf ein seit dieser Zeit bestehendes 

Sprachkontinuum geschlossen werden, aus dem sich, ohne Eroberungsziige, Wande- 

rungen oder Bevblkerungsinfiltrationen, im Laufe der Zeit die indogermanischen Ein- 

zelsprachen herauskristallisiert haben. Fur die Entstehung eines solchen Sprachkonti- 

nuums gibt es mehrere alternative Erklarungsmodelle (Hausler 2002; Hausler 2003c; 

Hausler 2003d).
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Zu den biologischen Grundlagen der Rechts-Links-Polaritat und zur Dominanz der 

Rechtshandigkeit des Menschen

Nach den Schlussfolgerungen der Neuropsychologic gilt bei den Erwachsenen (in der 

iiberwiegenden Mehrzahl der Faile Rechtshander) die linke Hirnhemisphare als domi- 

nierend. Sie kontrolliert die Bewegungen der wichtigeren - der rechten- Hand und der 

Sprache. Die rechte Hirnhemisphare ist vornehmlich fur die anschauliche Wahrneh- 

mung der AuEenwelt zustandig, im Unterschied zur linken Hirnhemisphare, die vor

nehmlich die Sprache und die damit zusammenhangenden Prozesse steuert (Ivanov 

1983, 27 ff.). Die Asymmetric der Hemispharen des menschlichen Hirns und die vorwie- 

gende Dominanz der linken Hemisphare verursachten dementsprechend die Dominanz 

der rechten Hand. Die Rechts-Links-Symmetrie des tierischen Korpers, sein Zerfall in 

eine rechte und linke Halfte und die Rechts-Links-Symmetrie der Objekte muss dem 

Menschen schon sehr frtih bewusst geworden sein. Die Rechts-Links-Symmetrie der 

morphologischen Organismen der altesten Vorlaufer des Menschen und des modernen 

Menschen sind das Ergebnis einer langwierigen, in gewisser Weise vorprogrammierten 

Weges der evolutionaren Entwicklung. Fur die fossilen Vorfahren des Menschen beste- 

hen Hinweise darauf, dass diese Symmetric hinsichtlich der sagittalen Kdrperebene des 

Kdrperorganismus von einer funktionellen Asymmetric iiberlagert wurde. Sie auEerte 

sich in der dominierenden Verwendung der rechten Hand bei den Arbeitsvorgangen 

und in einer Gegeniiberstellung der rechten und linken Kbrperhalfte im Arbeitsprozess 

(Alekseev 1976,43).

Die oben erwahnte Symmetrie des menschlichen Korpers wird auch als wichtiger 

Faktor fur die raumliche Orientierung angesehen. Das wird im Verlauf der Anthropoge- 

nese bei komplizierten Jagdmethoden, bei der Ausbeutung groEer Jagdterritorien, bei 

der Verfolgung der Jagdbeute, der Riickkehr nach der Jagd usw. von groEer Bedeutung 

(Alekseev 1976,43). Man nimmt an, dass bereits bei den Primaten eine funktionelle Asym

metric der rechten und linken Kbrperhalfte vorlag, wobei diese Asymmetric weit gerin- 

ger als beim heutigen Menschen ausgepragt war. Die Verstarkung dieser Asymmetric bei 

den Vorfahren des Menschen wird auch als das Ergebnis bestimmter Arbeitsvorgange 

und als ein Nebenprodukt bestimmter bislang noch nicht aufgekliirter Vorziige angese

hen, welche eine funktionelle Asymmetrie im Arbeitsprozess bot (Alekseev 1976,44).

Der Mensch benutzt in der iiberwiegenden Mehrheit der Faile seine vorderen Glied- 

maEen ungleichmaEig, d. h. eine Hand ist die Hauptstiitze der Betatigung, wahrend die 

andere nur Hilfsfunktionen ausiibt. Das macht sich insbesondere bei der Verwendung 

von verschiedenen Arbeitsgeraten bemerkbar, welche in der Regel auf die Anspriiche 

eines rechtshandigen Individuums ausgelegt sind. Diese Tradition geht mit ihren Wur- 

zeln in das Palaolithikum zuriick, als die ersten Werkzeuge zur Bearbeitung von Holz, 

Bein und Leder erzeugt wurden. Sie waren auf die optimale Bewegung der rechten Hand 

ausgelegt (Michajlova 1993, 52). Das gilt bereits fur das Mousterien (Semenov 1961,18). 

Wie Semenov (vgl. auch Semenov 1957; Semenov 1968) aufgrund seiner Untersuchun- 

gen zur Produktion von palaolithischen Werkzeugen feststellte, ist es bei der Bevorzu- 

gung der rechten, der starkeren Hand im Arbeitsprozess nicht verwunderlich, dass die 

Rechte, die starke Hand, welche die Keule, den Wurfspeer, das Messer und das Schwert 

fiihrt, jeweils mit dem mannlichen Element assoziiert wurde.
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Fur die Rechtshandigkeit des Menschen im Palaolithikum diirfte auch die oft festge- 

stellte Dominanz von Abbildungen der linken Hand in der Hbhlenkunst des Jungpalaoli- 

thikums sprechen (Verbrugge 1958; Kirchner 1959; Muller-Karpe 1966, 255 f.). Es war 

die rechte, die aktivere Hand, welche das Blasrohr mit dem schwarzen bzw. roten Farb- 

pulver fiihrte, wahrend die linke, passivere Hand an die Unebenheiten der Hbhlenwand 

gepresst wurde, um die Negativbilder zu erzeugen.

Die zunehmende Gegenuberstellung der rechten und linken Kdrperhalfte im Laufe 

der Anthropogenese musste zusammen mit dem sich dazu parallel entwickelnden Den- 

ken in einem bestimmten Stadium zum Bewusstwerden der Gegenuberstellung der rech

ten und linken Hand, der rechten und linken Kdrperhalfte und damit zum Bewusstwerden 

der Rechts-Links-Asymmetrie fiihren. In der Sphare der Psychologic schuf dieses Be

wusstwerden die Grundlage fur die Entstehung der binaren Symbolik (Alekseev 1976,44).

Wie weit paarige Symbole bereits in der Antike eine Rolle spielten, kann anhand der 

Lehre des Aristoteles in seiner Metaphysik (hier zitiert nach Ivanov 1983, 105) vor Augen 

gefuhrt werden: »Es scheint also, dafi auch sie (die Pythagoraer) in den Zahlen eine Art 

Ursache sehen, und zwar nach der Weise des Stoffes alles Wirklichen und seiner Eigen- 

schaften und Zustande. Die Bausteine der Zahl wieder sind das Gerade und das Unge- 

rade, hierfur endlich das Unendliche und das Begrenzte; die Einheit, so lehren sie, leite 

sich aus beiden her, (denn sie sei sowohl gerade wie ungerade), die Zahlen wieder aus 

der Einheit, und die Zahlen bilden den ganzen Himmel, wie sie behaupten. Eine andere 

Richtung ihrer Gruppe lehrt, es gebe zehn Urformen, die sie paarweise entgegenstellen: 

Begrenztes und Unbegrenztes, Ungerades und Gerades, Eines und Vieles, Rechtes und 

Linkes, Mannliches und Weibliches, Ruhendes und Bewegtes, Gerades und Krummes, 

Licht und Finsternis, Gutes und Boses, Rationales und Irrationales«.

Die archaologischen Befunde

Die archaologischen Befunde aus dem Bereich der Grab- und Bestattungssitten Nord- 

eurasiens sowie Anatoliens liefern zahlreiche Aufschliisse liber die Praferenz der rech

ten bzw. linken Kbrperseite, ihre Koppelung mit dem mannlichen oder weiblichen 

Geschlecht, mit bestimmten Himmelsrichtungen sowie uber den Wandel der dahinter 

zu vermutenden Anschauungen im Laufe der Zeit.

Zum naheren Verstandnis der folgenden Ausfiihrungen sei erlautert, dass es nach 

Ansicht des Verfassers mbglich ist, von bestimmten spezifischen Strukturen der Bestat

tungssitten zu sprechen. Dabei ist zwischen lokal begrenzten Strukturen und zwischen 

weitraumig verbreiteten Strukturen zu unterscheiden, welche jeweils grofie Teile Europas 

bzw. Nordeurasiens umfassen kdnnen (Hausler 1998c). Ausschlaggebende Kriterien einer 

Struktur der Bestattungssitte bestehen im Faile von Bestattungen in der gestreckten 

Riickenlage in den spezifischen Orientierungsregeln der Toten, im Faile von liegenden 

Hockerbestattungen in der spezifischen Korrelation zwischen der Orientierung der Toten 

und der rechten bzw. linken Hocklage (Abb. 3). Da sich die Grab- und Bestattungssitten als 

besonders konservativ weitergefiihrte Kulturelemente herausgestellt haben, erstaunt es 

auch nicht, dass manche Strukturen der Bestattungssitten eine »Gesamtlebensdauer« (die 

Zeit vom ersten Auftreten einer bestimmten Struktur bis zu ihrem Nachleben in einigen 

Reliktgebieten) von ein, zwei oder drei Jahrtausenden haben kdnnen (Hausler 2004).
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Abb. 3 Schema von Bestattungen in der Hocklage nach den vier Haupthimmelsrichtungen, 52 Moglichkeiten 

(Struktur der Bestattungssitten).
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Erste Ansatze

Hinweise auf eine Rechts-Links-Differenzierung und ihre Verbindung mit dem mann- 

lichen bzw. weiblichen Geschlecht liegen bereits aus dem Jungpalaolithikum vor (Haus

ler 1971,116; Hausler 1990, 335; Ivanov 1983,106 ff.; Michajlova 1993, 52). Dafiir sei nur 

ein Beispiel angefiihrt. So konnte hinsichtlich der jungpalaolithischen Hdhlenmalereien 

von Lascaux folgendes festgestellt werden: In der Groben Galerie wurden in der linken 

Gruppe der dargestellten Tiere die Kbpfe rot gemalt, in der rechten Gruppe aber 

schwarz. Bei den Bildern von Lascaux hangt die Kontrastierung von Rot und Schwarz 

mit dem Unterschied der Darstellung von Pferden und Bisons zusammen, die selbst 

wahrscheinlich als Geschlechtssymbole dienten (Ivanov 1983,107 Abb. 28). Diese Erschei- 

nungen kdnnen als Ausdruck eines Denkens in binaren Oppositionen gewertet werden, 

welches dem Menschen bereits im Palaolithikum eigen war (Alekseev 1976).

In einigen Hockergrabernekropolen des Mesolithikums in Westeuropa, wie beispiels- 

weise in Teviec oder Hoedic (Narr 1956; Pequart/Pequart 1937; Pequart/Pequart 1954) 

sowie Muge (Roche i960), wie auch im Dneprgebiet (Vasil'evka, Volosskoe I, II: Aleksin 

1994; Hausler 1996, 63ff. Abb. 5-6; Griinberg 2000, 84) ist bei der Bestattung der Toten 

eine monopolare Hauptorientierung sowie eine Dominanz der rechten Seite festzustel- 

len. Die Dominanz der rechten bzw. linken Korperseite im Bestattungswesen des Neoli- 

thikums, Aneolithikums und der Bronzezeit soil uns in den nachfolgenden Ausfuhrun- 

gen noch haufig beschaftigen.

Betrachten wir anschliebend die archaologische Situation in den archaologischen 

Kulturen Nordeurasiens seit dem Mesolithikum. Fur das Epipalaolithikum und Mesoli- 

thikum Europas, wie auch allgemein ganz Nordeurasiens, fehlen alle Hinweise auf 

geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten (Griinberg 2000). In Nordeurasien lasst sich 

fur die Zeit vom Neolithikum bis zur Bronzezeit keine einheitliche Struktur der Bestat

tungssitten, kein einheitliches Grabritual mit den dahinter stehenden einheitlichen Jen- 

seits- und Seelenvorstellungen ermitteln, welches man einer »Urkultur der Indogerma- 

nen« in einer »Urheimat« zuweisen konnte (Hausler 1998a).

Siidost-, Mittel- und Nordeuropa

Anzeichen einer gewissen Rechts-Links-Polarisierung treten im Neolithikum Mitteleuro- 

pas schon recht frith auf. So wurden in Trebur bei Darmstadt im Mittelneolithikum bei 

den in der gestreckten Riickenlage bestatteten Toten der Hinkelstein-Kultur den Frauen 

Fleisch und Knochen vom Schaf in das Grab gelegt, und zwar meist die linke Korperhalfte, 

den Mannern dagegen die meist rechte Korperhalfte vom Schwein (Spatz 1999,185 ff.).

Eine geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitte ist fiir die Varna-Kultur Nordostbul- 

gariens gut belegt. Hier wurden die Manner, wie fiir die alteingesessenen Jager- und 

Fischergruppen typisch, als nach NO orientierte Strecker bestattet. Frauen wurden dage

gen zunehmend mit gleicher Hauptorientierung als rechte Hocker beigesetzt (Abb. 4; 

Todorova/Vajsov 1993; Lichter 2001, 87ff.; Hausler 1995a, 57ff. Abb. 4,9). Eine monopo

lare Hauptorientierung der Toten sowie deren gestreckte Riickenlage ist bereits fiir die 

Hamangia-Kultur Rumaniens (Comsa 1974,132ff.; Lichter 2001, 6off.) belegt, welche 

Todorova (1986,284) als ihre Grundlage bezeichnete. Verfasser (Hausler 1995a, 55) hat 

infolge der kontinuierlichen Bestattung der Manner als monopolar orientierte Strecker
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Abb. 4 Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten im Graberfeld von Varna, Nordostbulgarien (Manner nach 

NO orientierte Strecker, Frauen nach NO orientierte rechte Hocker).

in der Varna-Kultur von einer »Teilkontinuitat« im Bereich der Grab- und Bestattungs

sitten gesprochen.

Wenden wir uns anschlieEend den Kulturen des altesten Neolithikums in Europa zu, 

welches gemaE Renfrew (1987; in revidierter Fassung Renfrew 1999; Renfrew2003; vgl. 

Hausler 2002a) auf eine kontinuierliche Ausbreitung der Neolithiker Anatoliens seit 

dem 7. Jt. v. Chr. nach Siidost- und Mitteleuropa zuriickgeht. Von diesen Einwanderern 

soil auch die Kultur der Linienbandkeramik Europas (ab 5600 v. Chr.) weitgehend abstam-
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men. Allerdings nehmen die Hinweise zu, dass es sich bei der Kultur der Linienband- 

keramik weitgehend um das Ergebnis eines Kulturtransfers, um eine allmahliche Uber- 

nahme von Getreideanbau und Viehhaltung durch alteingesessene Jager- und Fischer- 

gruppen handelt (Kind 1998; Tillmann 1993; Tillmann 1994).

Fur die Linienbandkeramik ist die »altneolithische Struktur der Bestattungssitten« 

typisch, die sich in Europa zwischen Mittelitalien und den Niederlanden, vom Pariser 

Becken bis zum unteren Dnepr nachweisen lasst (Hausler 1996, 68ff. Abb. 9-15). Sie tritt 

auch in Pakistan auf (Lechevallier/Quivron 1985). Diese Struktur wird vom Verfasser 

deshalb als »altneolithische Struktur« bezeichnet, weil sie in groEen Teilen Europas mit 

dem erstmaligen Auftreten von Kulturen korreliert ist, welche auf Bodenbau und Vieh

haltung beruhen. Die »altneolithische Struktur der Bestattungssitten« besteht in einer 

geschlechtsneutralen, geographisch determinierten Hauptorientierung der Toten und 

der Dominanz der linken Hocklage (Abb. 5). Zur Frage, inwieweit die geographisch 

bedingte Hauptorientierung der Toten in den betreffenden Graberfeldern Europas mit 

der vorherrschenden Windrichtung korreliert ist, nahm zuletzt Bradley (2002, 25 ff.) 

Stellung. In dieser Struktur der Bestattungssitte weist bei dem Prinzip der Grablegung 

nichts auf eine Differenzierung zwischen der Bestattung von Mannern und Frauen. 

Unter Orientierung eines Toten wird hier stets die Lage des Schadels im Grab, z.B. W, 

nicht die Achsenrichtung des Grabes, z. B. O-W, verstanden.

Abb. 5 Struktur der Bestattungssitten im Graberfeld der Linienbandkeramik von Sondershausen, 

Ldkr. Sondershausen (monopolar, Manner und Frauen nach NO orientierte linke Hocker).

Verfasser (Hausler 197r) hat die Dominanz der linken Hocklage im Bestattungswesen 

der Linienbandkeramik mit einer hbheren Wertschatzung des weiblichen Elements in 

Verbindung gebracht. Diese Hypothese gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man die 

Situation in der postbandkeramischen Zeit beriicksichtigt.

Fur die Linienbandkeramik wurde bisweilen eine matriarchalisch organisierte Sozial- 

struktur vermutet (vgl. Rbder 1998; Rbder r998a; R6der2ooo; Rbder u. a.L966). Verfas

ser (Hausler r9/r, rr6ff.; Hausler 2003a, 7ff.) bezweifelt, dass jemals ein Matriarchat 

(Herrschaft der Frauen iiber die Manner) existierte. Dieser Mythos wird heute insbeson- 

dere mit dem Namen M. Gimbutas verkniipft (vgl. Meskell 1994; Haaland/Haaland 1995).
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Milisauskas (2000) betont, dass sich bier Gimbutas aus privaten Griinden einen »persbn- 

lichen Mythos« geschaffen hat.

Gimbutas (zu einer detaillierten Darstellung ihrer Thesen vgl. Benoist 1997) ging von 

einem ZusammenstoE zweier prinzipiell verschiedener Welten aus. Die friedliebenden 

matriarchalisch organisierten Kulturen »Alteuropas«, zu denen sie u. a. die Linienband- 

keramik stellte, seien von Priestergbttinnen regiert worden. In diese Idylle seien dann 

vom Osten her raubgierige, mit Streitaxten und neuartigen Waffen aus Arsenbronze 

bewaffnete, patriarchalisch organisierte Reiternomaden eingebrochen. Daraus resultiere 

die Indogermanisierung Europas, ein radikaler Wandel der Okonomie, Ideologic und 

Sprache. Zu diesem Thema ist ein Sammelband mit dem Titel »When Worlds Collide« 

(Markey/Greppin 1990; vgl. dazu Schlerath 1992) erschienen. Der bier konstruierte 

Gegensatz wie auch das gesamte Hypothesengebaude kann sich aber keinesfalls auf 

gesicherte Fakten stutzen, Verfasser (Hausler 2003a) halt es fur insgesamt verfehlt.

Postbandkeramische Zeit

In der Zeit der postbandkeramischen Kulturen weiter Teile Europas kommt es zu struk- 

turellen Veranderungen im Bereich der Bestattungssitten. Diese Kulturen sind durch 

eine verstarkte Zuwendung zur Viehhaltung sowie durch weitgespannte Handelsbezie- 

hungen, Bergbau, das Auftreten von Metallurgie, Streitaxte, Ochsenkarren und den Ein- 

satz des Pfluges gekennzeichnet. Viele der erwahnten Innovationen, die mit mannlich 

gepragten Tatigkeiten einhergehen, fallen in den Bereich der so genannten second pro

ducts revolution nach Sherratt (1981; Sherratt 1983; vgl. dazu Vosteeni996; Vosteen 

1996a). Seit dieser Zeit, von der 2. Halfte des 5. Jt. bis zur 1. Halfte des 2. Jt. v. Chr., sind 

zahlreiche Kulturen Europas von Bestattungssitten gepragt, in denen entweder sowohl 

Manner wie Frauen auf der rechten Seite bestattet werden oder die rechte Kbrperseite 

ausschlieElich Mannern vorbehalten bleibt (Abb. 6; Hausler 1998a, 151 ff.). Zu letzteren 

gehbren u. a. die altere Ockergrabkultur (Grubengrab-Katakombengrab-Kultur) des 

nordpontischen Raumes, die Majkop-Kultur des 4.-3. Jt.v. Chr. im Nordkaukasus (Haus

ler 1994; Markovin/Muncaev2OO3, 5iff.) sowie die Aunjetitzer Kultur in Mitteleuropa 

(Fischer 1956, iyoff.).

Eine Differenzierung bzw. Polarisierung zwischen der Bestattung von Mannern und 

Frauen tritt, anscheinend unabhangig voneinander, in verschiedenen postbandkerami

schen Kulturen Sudost- und Mitteleuropas auf (Hausler 1990, 336 f.). Das sind jeweils 

autochthone Kulturen, deren Genese nichts mit Kulturerscheinungen im Areal zwischen 

Dnepr, Ural und Mittelasien zu tun hat. In der Brzesc-Kujawski-Gruppe der Lengyel-Kul- 

tur an der unteren Weichsel wurden Manner als nach S orientierte rechte Hocker, 

Frauen als nach S orientierte linke Hocker beigesetzt (Abb. 7). Damit bestand sowohl 

hinsichtlich der Seitenlage der Toten (rechts bzw. links) als auch der Blickrichtung (W 

bzw. O) eine erklarte Opposition (Hausler 2000, 74 ft. Abb. 17-18).

Eine analoge Situation liegt in der Tiszapolgar-Kultur (ca. 4500/4400-4000/3900 v. 

Chr.) (Abb. 8) und der auf ihrer Basis entstandenen Bodrogkeresztur-Kultur Ungarns (ca. 

4000-3700 v. Chr.) vor (Abb. 9-10; PatayigyS; Primas 1977, 6f.; Lichter 2001, 267ff.; 

vgl. dazu Hausler2003b; Kalicz 1998a). In den meisten Nekropolen dieser Kulturen 

weist die Hauptorientierung der Toten nach O, wobei die Seitenlage geschlechtsdifferen-
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a - Maximale Ausdehnung neolithisch-aneolithischer Kulturen 

mit monopolarer Bestattungssitte und Dominanz der linken 

Hocklage (u. a. Linienbandkeramik, Gumelnita-Kultur, 

Usatovo-Kultur)

c - Tiszapolgar- und Bodrogkeresztur-Kultur mit monopolarer, 

geschlechtsdifferenzierter Bestattungssitte 

(Manner rechts, Frauen links)

b - Maximale Ausdehnung neolithisch-aneolithischer Kulturen 

mit monopolarer Orientierung und Dominanz der rechten 

Hocklage (u. a. Lengyel-Kultur, Baalberger Kultur, Rossener Kultur)

Areal der Brzesc-Kujawski-Gruppe

Areal der Graberfelder vom Typ Varna mit

geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten

Abb. 6 Struktur der Bestattungssitten von neolithisch-aneolithischen Kulturen Europas.

a - Bisher erkennbare maximale Ausdehnung neolithisch-aneolithischer Kulturen mit monopolarer Bestat

tungssitte und Dominanz der linken Hocklage (u. a. Linienbandkeramik, Gumelnija-Kultur, Usatovo-Kultur); 

b - maximale Ausdehnung neolithisch-aneolithischer Kulturen mit monopolarer Orientierung und Dominanz 

der rechten Hocklage (u. a. Lengyel-Kultur, Baalberger Kultur, Rossener Kultur);

c -Tiszapolgar- und Bodrogkeresztur-Kultur mit monopolarer, geschlechtsdifferenzierter Bestattungssitte 

(Manner rechte, Frauen linke Hocker).

ziert ist (Manner rechts, Frauen links liegend). Daraus resultiert eine kontrare Blickrich- 

tung, bei Mannern nach N, bei Frauen nach S. Dass es bier primar auf die Differenzierung 

zwischen Mannern und Frauen, zwischen Rechts und Links, nicht aber der Blickrichtung 

ankam, ersieht man daraus, dass bei einem geringeren Teil der Nekropolen beider Kultu

ren, so in Tiszapolgar-Basatanya (Abb. 8; Bognar-Kutzian 1963), die Hauptorientierung der 

Toten nach W verlief (Lichter 2001, 279 f.; vgl. Hausler 2003b). In diesen Fallen geht die 

Blickrichtung der Manner nach S, diejenige der Frauen nach N. Bei diesen beiden Kultu

ren liegen autochthone Erscheinungen vor, die man keineswegs mit Osteuropa, Vorder- 

oder Mittelasien in Verbindung bringen kann.

Als eine gewisse Parallelerscheinung in der Struktur der Bestattungssitten, welche die 

Blickrichtung der Toten betrifft, sei die Baalberger Kultur Mitteldeutschlands genannt.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 90 / 2006



POLARITATEN, GESCHLEC H T S D I FFERENZIERTE BESTATTUNGSSITTEN 87

Abb. 7 Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten auf dem Graberfeld von Brzesc-Kujawski 

(Manner nach SO orientierte rechte Hocker, Frauen nach SO orientierte linke Hocker).

Die Hauptorientierung der Toten weist hier nach O, wobei Manner und Frauen unter- 

schiedslos als rechte Hocker, mit dem Blick nach N, bestattet wurden. Dazu tritt in gerin- 

gerem Mabe die antipodische Nebenorientierung der Toten nach W auf. Auch hier wur

den Manner und Frauen als rechte Hocker, diesmal also mit dem Blick nach S, beigesetzt. 

Zwischen den Bestattungen in der Hauptorientierung und denjenigen nach der antipodi- 

schen Nebenorientierung liegt kein zeitlicher Unterschied (Muller 2001a, 317; vgl. dazu 

Hausler 2004,197 ff.). Im Fall der Baalberger Kultur war somit das Prinzip der rechten 

Hocklage der Toten, nicht die Blickrichtung das primare Element der Grablegung. Im 

Unterschied zur Tiszapolgar-Kultur, wo eine bestimmte, vielleicht auf altere regionale 

Traditionen zuriickgehende Differenzierung der Hauptorientierung in den Nekropolen 

vorliegt (Hausler 2003), scheint in der Baalberger Kultur hinsichtlich der Orientierung 

der Toten keine solche Regionalisierung bestanden zu haben.

Auch die Badener (Peceler) Kultur des Karpatenbeckens (ca. 3500-3000 v. Chr.), stellt 

eine durchaus eigenstandige Entwicklung Siidosteuropas dar (Nemejcova-Pavukova
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Abb. 8 Graberfeld Tiszapolgar-Basatanaya der Tiszapolgar-Kultur mit geschlechtsdifferenzierten Bestattungs- 

sitten (Manner nach W orientierte rechte Hocker, Frauen nach W orientierte linke Hocker).

1991; Kalicz 1989; Kalicz 1998; Kalicz 1998a; Hausler 2003a, 54ff.). Entgegen einigen 

Vermutungen ist in ihr aber keine geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitte belegt. In 

ihrer Friihstufe, der Boleraz-Stufe, sind zunachst Brandbestattungen iiberliefert. Das sei 

auch deshalb betont, weil Brandbestattungen fur das Neolithikum und Aneolithikum Ost- 

europas, speziell die nordpontischen Steppen, vollig untypisch sind - was natiirlich ent- 

schieden gegen eine bisweilen friiher vermutete Ableitung der Badener Kultur aus die- 

sem Areal spricht (zur Diskussion Maran 1998). Auch im Kaukasus gehbren noch in der 

Zeit vom spaten 3. bis in das 2. Jt. v. Chr. Brandbestattungen zu den Ausnahmen (Bert

ram 2003, i22f.). Zu einem spateren Zeitpunkt, in der klassischen Stufe, sind in der 

Badener Kultur etwa zu gleichen Teilen rechte und linke Hocker belegt (Maran 2004, 

267). Wie bei der damit partiell gleichzeitigen (auf der Basis der Trichterbecherkultur) 

entstandenen Kugelamphorenkultur Mitteleuropas ist zwischen der Orientierung der 

Toten, der rechten bzw. linken Seitenlage und dem Geschlecht keine Korrelation nach- 

zuweisen (Hausler 1989). Wie in zahlreichen Kulturen des Neolithikums und Aneolithi- 

kums in Vorderasien und Europa treten in der Badener Kultur zusatzlich Siedlungsbestat- 

tungen auf (zu den Siedlungsbestattungen allgemein Veit 1996; Hausler 2004,195 ff.; zu 

den Siedlungsbestattungen der Badener-Kultur Hausler 1991,44f.).
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Abb. 9 Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten in der Nekropole von Tiszavalk-Kenderfold der Bodrogke- 

resztur-Kultur.

Spatneolithikum und friihe Bronzezeit Mitteleuropas

Betrachten wir anschliehend die Situation im Spatneolithikum Mitteleuropas. Als Beispiel 

fur Hinweise auf ein Weltbild, das auf Oppositionen beruht, sei die Struktur der Bestat

tungssitten der schnurkeramischen Becherkulturen Mittel-, Nord- und Osteuropas ange- 

fiihrt (Hausler 1969; Hausler 1990, 336 ff.). Das einigende Band dieser Becherkulturen sind 

ihre kulturspezifischen Grab- und Bestattungssitten mit einer geschlechtsdifferenzierten 

Seitenlage und bipolaren Orientierung (Abb. 11-12). Die von Fischer (1956, 236; 252) an- 

hand eines seinerzeit noch bescheidenen Materials erkannte geschlechtsdifferenzierte 

Bestattungssitte in der mitteldeutschen Schnurkeramik (ca. 2900/2800-2300 v. Chr.) hat 

inzwischen eine glanzende Bestatigung erfahren (Bruchhaus u. a. 2002; Muller 2001, 

122ff.). Fur die mitteldeutsche Schnurkeramik ist eine bipolare und zugleich geschlechts

differenzierte Bestattungssitte spezifisch (Abb. 3, Typgy): Manner wurden als nach W 

orientierte rechte Hocker, Frauen demgegentiber als nach O orientierte linke Hocker (oft 

mit den entsprechenden geschlechtsspezifischen Beigaben) beigesetzt (Abb. 13-14).
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Abb. io Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten in der Nekropole von Tiszavalk-Kenderfbld der Bodrogke- 

resztur-Kultur (Manner nach SO orientierte rechte Hocker, Frauen nach SO orientierte linke Hocker).

In dieser gemeinsamen Struktur der Bestattungssitte, ihrem »rituellen Kern«, diirfte 

sich die neue »schnurkeramische Ideologie« (Religion), wie schon Maimer (1962, 810 ff.) 

feststellte, am besten widerspiegeln. Angesichts der oft vertretenen Ansicht, die Schnur- 

keramiker oder doch wesentliche Bestandteile ihrer Kultur gingen auf Eroberer aus den 

Steppen Osteuropas zuriick, sei betont, dass derartige bipolare Strukturen der Bestat

tungssitte -als Widerspiegelung des Weltbildes, der sozialen und religidsen Vorstellun- 

gen - im Areal zwischen Ural und Karpaten keine Vorbilder und in der betreffenden Zeit 

nichts Vergleichbares aufweisen.

Greifen wir als Beispiel die Schnurkeramik in Mitteldeutschland heraus. Fischer 

(L958, 275) hatte ihre Verwurzelung in den einheimischen Kulturen der vorangehenden 

Zeit wie folgt umrissen: »Der Charakter der schnurkeramischen Kultur wird also in man- 

cherlei Einzelziigen durch die iilteren Kulturformen gepragt, auf deren Gebiet sie empor- 

wuchs. Hugel- und Steinbau im Grabkult, die Streitaxt, das Kupfer, gewisse Ziige der 

Keramik und ihrer Ornamentik erleben autochthone Ableitung... Die Ausstattung der
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v. Chr.

Abb. 11 Abfolge von geschlechtsdifferenzierten Strukturen der Bestattungssitte in spatneolithisch- 

friihbronzezeitlichen Kulturen Mittel- und Osteuropas.

Abb. 12 Verbreitung von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten in spatneolithisch-friihbronzezeitlichen 

Kulturen Mittel- und Osteuropas. 1 - dolchzeitliche Graber in Schleswig-Holstein und Nordwestdeutschland;

2 - »spatneolithische« Graber Siidschwedens; 3 - Bootaxtkultur; 4 - Mitteldneprkultur, Nordgruppe;

5 - Fat'janovo-Kultur; 6 - Einzelgrabkultur; 7 - Aunjetitzer Kultur; 8 - Straubinger Kultur; 9 -Graberfeld 

Velky Grob; 10 - Graberfeld Hainbuch-Teichtal; 11 - Schnurkeramik; 12 - Chlopice-Vesele- und Mierzanowice- 

Kultur; 13 - Grabhiigel der alteren Ockergrabkultur; 14 - Mitteldneprkultur, Siidgruppe; 15 -Spatphase der 

alteren Ockergrabkultur; 16 - Brandbestattung in der alteren Bronzezeit; 17 - Periam-Pecica-Kultur.
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Abb. 13 Bipolare geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten in der Schnurkeramik Mitteldeutschlands 

(Manner nach W orientierte rechte Hocker, Frauen nach O orientierte linke Hocker).

Toten mit Beigaben folgt den Bahnen, die bei alien neolithischen Kulturen Mittel

deutschlands gegeben sind«. Bei Fischer (1958, 277; 292) heibt es dann zum »Kern der 

schnurkeramischen Erscheinungen«, tiber die »innere rituelle Geschlossenheit und kon- 

servative Haltung der schnurkeramischen Kultur«: »Im Kern der schnurkeramischen 

Erscheinungen, soweit er uns fabbar wird, kommt deren Eigenart am starksten zum Aus- 

druck ... Um so stabiler und konservativer wurde die soziale und religiose Struktur 

bewahrt. Der Bestattungsritus veranderte sich innerhalb Mitteldeutschlands kaum. Die- 

ser Ritus wie die hinter ihm stehenden ... religibsen Vorstellungen sind fur die schnur- 

keramische Kultur spezifisch, sie kbnnen weder aus vorausgehenden Kulturen abgeleitet, 

noch in nachfolgende weiterverfolgt werden«. Auf weitere Kontinuitatslinien hat Haus

ler (1998,22 ff.) hingewiesen. Muller (2003, 39 ff.) fuhrt zusatzliche Entwicklungstenden- 

zen an, welche auf eine kontinuierliche Entwicklung aus den vorangehenden Kultur- 

erscheinungen deuten.
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Grab 1

Blumentopfbecher

Grab 5

Grab 15

Becher 

Amphore 

Kanne 

Axt 

Knochennadel 

Spinnwirtel 

Flintklinge 

Muschelschmuck 

Tierzahnschmuck

Kupferschmuck 

M eta 11 oxy d 

Knochengerat

Abb. 14 Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten der Schnurkeramiker Mitteldeutschlands 

(Manner nach W orientierte rechte Hocker, Frauen nach O orientierte linke Hocker) und ihre 

geschlechtsspezihschen Beigaben.

Das oben erwahnte verbindende Band der gemeinsamen Bestattungssitten, die Ideo

logic (Religion), wird bei der herkdmmlichen, vorwiegend rein antiquarischen Betrach- 

tung der schnurkeramischen Becherkulturen zumeist iibersehen. Ferner wird angesichts 

einer auf Gefabverzierung und -formen ausgerichteten Betrachtungsweise (vgl. Benz u. a. 

1998) ungentigend beachtet, dass eine bipolare, geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitte 

(mit dem betreffenden religibsen Hintergrund) auch fur die Glockenbecherkultur ver- 

bindlich ist, die in weiten Teilen Mitteleuropas die schnurkeramischen Becherkulturen 

ablest. Bipolare, geschlechtsdifferenzierte Strukturen reichen im Westen mit vielfachen 

Auspragungen bis nach Grobbritannien hinein (Tuckwell 1975).

Wenden wir uns einer Darstellung von Lucas (1996) zu. Lucas behandelt die Grab- 

und Bestattungssitte in Ost-Yorkshire in der Zeit von ca. 3700-1700 v. Chr. Er konzen- 

triert sich auf das Friihneolithikum (ca. 3700-2900 v. Chr.) und auf das Spatneolithikum 

bzw. die friihe Bronzezeit (ca. 2500-1700 v. Chr.). Wahrend die O-W-(SW-NO-)ausge-
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richteten Grabkammern des Fruhneolithikums vorwiegend Uberreste von Sekundarbe- 

stattungen aufweisen, sind auch Beispiele fur intakte Kdrperbestattungen bekannt. Hier- 

bei liegt eine bipolare geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitte vor. Manner wurden als 

nach W orientierte rechte Hocker, Frauen als nach O orientierte linke Hocker beigesetzt, 

also mit ubereinstimmender Blickrichtung nach S (Lucas 1996, iooff.). Das entspricht 

also dem Bild, wie es uns aus der Schnurkeramik Mitteleuropas gelaufig ist.

In der zweiten Periode (ca. 2500-1700 v. Chr.) fallt auf, dass es sich bei uber 80 % der 

Primarbestattungen in Grabgruben um solche von Mannern handelt. Im 2. Jt. v. Chr. ver- 

starkt sich der Trend, Manner in Einzelgrabern zu bestatten. 73 % der Einzelgraber ent- 

halten nun mannliche Tote, wahrend nur 37% der Frauenbestattungen Einzelgraber 

sind. Dabei ubertrifft die GrbEe der Grabgruben fur Mannerbestattungen diejenige fur 

Frauenbestattungen. Dies wird mit einer Hdherbewertung des Mannerstatus in Zusam- 

menhang gebracht (Lucas 1996,109).

In diesem Zeitraum kann zwischen zwei Unterabschnitten unterschieden werden, 

der Beaker-Periode und der Food Vessel-Periode. In der Beaker-Periode wurde das Prin- 

zip der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten ziemlich streng befolgt. Manner 

wurden als nach O orientierte linke Hocker, Frauen als nach W orientierte rechte 

Hocker, also mit gleicher Blickrichtung nach S, niedergelegt (Abb. 3, Typ49). Nunmehr 

liegt also eine Geschlechtsdifferenzierung vor, wie sie fur die Glockenbecherkultur 

typisch ist. In der nachfolgenden Periode pflegte man demgegenuber Manner als nach 

W orientierte rechte Seitenhocker in D-Haltung (Lage der Hande vor dem Gesicht) beizu- 

setzen (also eine »Ruckkehr« zum geschlechtsdifferenzierten Prinzip der Schnurkera- 

miker). Bei Frauengrabern wurden die Bestattungsregeln hingegen weniger streng ge- 

handhabt. Bei ihnen ist eine gewisse Bevorzugung der Orientierung nach O zu ver- 

zeichnen, wobei ebenfalls die rechte Hocklage auftritt (Lucas 1996,111 Abb. 6). Hier fallt 

die sonst so seltene Blickrichtung nach N auf. Im Gegensatz zur Situation im Fruhneoli- 

thikum und in der Zeit der Beaker-Graber mit einer gleichgerichteten Blickrichtung der 

Toten ist diese nunmehr bei Mannern und Frauen entgegengesetzt. Es ist festzustellen, 

dass in Ost-Yorkshire zunachst der gleiche Wandel in der Seitenzuweisung fur Manner 

und Frauen wie in weiten Teilen Mitteleuropas erfolgt.

Die Links-Rechts-Polaritat der Beaker-Periode wurde dann weitgehend von der 

Rechts-Links-Polaritat, insbesondere was die Bestattung von Mannern betrifft, abgelbst. 

Die Umkehrung der Polaritat sowie der Blickrichtung ist mit einem weiteren Phanomen 

korreliert. In den Beaker-Grabern liegt das TrinkgefaE zu 80% hinter dem Kopf, wah

rend es sich bei den Grabern mit der Beigabe eines Food Vessel zu 74 % vor dem Gesicht 

befindet. Hier hat also anscheinend ein Wandel in der Bewertung von Ruck- und Vorder- 

seite stattgefunden. Es ist interessant, dass in dieser Region insgesamt ein dreifacher 

Wandel in der Seitenzuweisung fur Manner und Frauen eingetreten ist.

Zwischen den geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten des Fruhneolithikums 

und denjenigen mit den Beaker-Grabern und den Grabern mit einem Food Vessel durfte 

keinerlei Kontinuitat vorgelegen haben. Aus dem Zwischenabschnitt (2900-2500 

v. Chr.) sind bisher keine Bestattungen iiberliefert (Lucas 1996,105 f.). Zuvor hatte sich 

der Trend des Ubergangs von der Kbrper- zur Brandbestattung verstarkt.

Der gemeinsame Nenner der geschlechtsdifferenzierten und zugleich bipolaren 

Bestattungssitten der drei erwahnten Perioden besteht darin, dass trotz der jeweils wech-
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Abb. 15 Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten im Graberfeld Brane der Nitra-Kultur, Slowakei (Manner 

nach W orientierte rechte Hocker, Frauen nach O orientierte linke Hocker).

selnden Seitenzuweisung fiir Manner und Frauen die Blickrichtung der Toten, zumin- 

dest fiir Manner, jeweils nach dem S verlief. Erst in der Zeit der Beigabe eines Food Ves

sel ist der Blick der Frauen entgegengesetzt (nach N) gerichtet.

Im Osten Europas reicht das Areal der bipolaren geschlechtsdifferenzierten Bestat

tungssitten bis zur Fat 'janovo-Kultur in Mittelrussland (Brjussow 1957,103 ff.; Bader 

1963; Krajnov 1972; Hausler 1969; Hausler 1990, 339 ff-)- Diese Strukturen beginnen mit 

den schnurkeramischen Becherkulturen Mitteleuropas, setzen sich in der Zeit der 

Glockenbecherkultur fort und dauern in grofien Teilen Mittel- und Osteuropas bis zur 

Mitte des 2. Jt. v. Chr. an. Sie haben eine »Gesamtlebensdauer« von etwa anderthalb Jahr- 

tausenden (Abb. 11-12).

In der friihen Bronzezeit Mitteleuropas erfassen die bipolaren, geschlechtsdifferen

zierten Bestattungssitten weite Teile des Areals nbrdlich der Alpen und Karpaten, bis zur 

Theiss und bis nach Kleinpolen (Abb. 12). Dazu gehdren die Adlerberg- und Straubinger 

Kultur in Bayern (Schroter 1973; Ruckdeschel 1968; Ruckdeschel 1978; Ruckdeschel
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1985; Primas 1977, 51 ff.; Primas 1979; Hausler 1990, 341 f.), im Osten Kleinpolen bis 

zum oberen Dnestr mit der Chtopice Vesele-Kultur und der Mierzanowice-Kultur 

(Primas 1977, 2r f.; Hausler 1990, 342).

Als ein besonders markantes Beispiel fur friihbronzezeitliche Kulturen mit ge- 

schlechtsdifferenzierten Bestattungssitten seien die Flachgrabernekropolen von Brane 

(Vladar 1973) in der Westslowakei (Abb. 15) genannt. Sie stammen von der Nitra-Kultur 

(Novotna/Novotny 1984; Primas 1977, 25 ff.). Hier liegt eine lokale Kontinuitat von der 

vorangehenden Vesele-Gruppe vor. Manner wurden in Brane als nach W orientierte 

rechte Hocker, Frauen als nach O orientierte linke Hocker beigesetzt. Von dieser Struk- 

tur der Bestattungssitten weichen im Graberfeld Brane 1 nur 4 % der Graber ab, wahrend 

sich in der etwas jiingeren Nekropole Brane 2 mit 20 % Ausnahmen bereits Auflbsungser- 

scheinungen der althergebrachten Bestattungssitten bemerkbar machen. Ein derartiges 

Aufweichen eines ursprunglich nahezu kompromisslos durchgefiihrten Bestattungsritu- 

als wird uns im Laufe der Ausfiihrungen noch mehrfach begegnen.

Abb. 16 Plan des fruhbronzezeitlichen Graberfeldes Gelej-Kanalisdiilo, Kom. Heves, mit geschlechtsdifferen- 

zierten Bestattungssitten (Manner nach NW orientierte rechte Hocker, Frauen nach SO orientierte linke Hocker).
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Abb. 17 Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten des fruhbronzezeitlichen Graberfeldes von Pusztaszikszd, 

Kom. Heves (Manner nach SO orientierte rechte Hocker, Frauen nach NW orientierte linke Hocker).
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Das Karpatengebiet liefert zahlreiche Beispiele fur geschlechtsdifferenzierte Bestat- 

tungssitten. Uber die friihbronzezeitlichen Bestattungssitten der Periam-Pecica-Kultur 

des Karpatengebietes (vgl. auch Primas 1977,13 ff.) liegt eine detaillierte Ubersicht vor 

(Sandor-Chicideanu/Chicideanu 1989). Eine Ubersicht uber die friihbronzezeitlichen Gra- 

berfelder des Karpatengebietes mit geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten legt 

Schalk (1992) vor, ohne jedoch das Phanomen der betreffenden Bestattungssitten zu disku- 

tieren. Soweit feststellbar, war das Prinzip der Bestattungssitten jeweils bipolar, wobei 

Manner als rechte, Frauen als linke Hocker beigesetzt wurden, so in Gelej-Kanalisdiild 

(Abb. 16). In Pusztaszikszo, das der Fiizesabony-Kultur zugewiesen wird (Kbszegi 1968), 

ist die Kdrperachse so weit gedreht, dass die Manner als nach SO orientierte rechte 

Hocker, die Frauen als nach NW orientierte linke Hocker beigesetzt wurden (Abb. 17).

Eine geschlechtsdifferenzierte, bipolare Struktur der Bestattungssitte mochte Verfas- 

ser trotz z.T. divergierender anthropologischer Bestimmungen auch fiir die Nekropole 

von Mezbcsat an der Theih in Nordostungarn (Hiigelgraberbronzezeit) annehmen (Han- 

sel/Kalicz 1986). Sie gehdrt einer Endphase der Hiigelgraberbronzezeit (Reinecke Ci) an. 

Hier dtirfte eine Kontinuitat der Struktur der Bestattungssitten der Fiizesabony-Kultur 

(Reinecke A) vorliegen (Hansel/Kalicz 1986, 71 ff.). Mezbcsat ware also ein Beispiel fiir 

das jahrhundertelange Nachleben einer woanders schon lange aufgegebenen Struktur 

der Bestattungssitten.

Die bipolaren geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten des Spatneolithikums tre- 

ten unvermittelt auf; eine Kontinuitat von den eher punktuellen Vorkommen mit einer 

zwar geschlechtsdifferenzierten, aber noch monopolaren Bestattungssitte der postband- 

keramischen Kulturen wie der Brzesc-Kujawski-Kultur, der Tiszapolgar-Kultur und der 

darauf folgenden Bodrogkeresztiir-Kultur (Abb. 7-9) ist nicht zu belegen. Fiir Mittel- 

deutschland liegen vielleicht gewisse Vorlaufer in der Bernburger Kultur (Orientierung 

monopolar, nach S, Manner rechts, Frauen links liegend) (Muller 2001a, 366 Abb. 220) 

vor. Muller (2003,47) stellt fest, dass in der Trichterbecherkultur Mitteldeutschlands in 

der Phase MESV (Mittelelbe-Saale-Gebiet V), also in der Zeit der Bernburger Kultur, 

rechte sowie linke Hocker nachgewiesen sind. Hier handelte es sich also um eine noch 

monopolare geschlechtsdifferenzierte Struktur der Bestattungssitten. Dabei fallt auf, 

dass die rechten Hocker stark mit nichtkeramischen Beigaben ausgestattet sind, wah- 

rend die linken Hocker zahlreiche keramische Beigaben aufweisen kbnnen. Damit liegt 

hier eine Ausstattungstendenz vor, die sich in den Grabern der Schnurkeramiker ge- 

schlechtsdifferenziert fortsetzt.

Mbgliche einheimische Vorlaufer der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten in 

der Schnurkeramik Mitteldeutschlands, insbesondere in der Baalberger Kultur, wurden 

auch vom Verfasser (Hausler 1983) diskutiert. Hier ging es insbesondere um die noch 

akeramischen »Messergraber« der Kalbsrieth-Gruppe gemah Fischer (1956, nof.). Diese 

bestehen aus nach W orientierten rechten Hockern. Sie riicken jetzt in Verbindung 

mit der Diskussion um die autochthonen Wurzeln der Schnurkeramik Mitteldeutsch

lands durch Furholt (2003,124) wieder in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit. Dem- 

nach » ... ware da an einen mbglichen Kalbsrieth-Horizont zu denken, der bereits die 

geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten vorwegnimmt bzw. in dem nur die Manner 

auf diese spezifische Weise bestattet wurden« (Furholt 2003,124). Zu einem ahnlichen 

Ergebnis ist bereits Verfasser (Hausler 1983,19 ff.) gelangt.
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Im Zusammenhang mit der Entstehung und Verbreitung neuer Strukturen der Bestat

tungssitten, so auch im Faile der Schnurkeramiker, soil eine Feststellung von Brunton 

(1927, 74) erwahnt werden. Brunton hatte anhand der Graberfelder von Qau und Badari, 

welche in die Zeit von der 4.-12. Dynastie datiert werden, die kontinuierliche Evolution 

der Bestattungssitten von der Bestattung als nach N orientierte linke Hocker zum nach N 

orientierten Strecker verfolgt. Hierbei stellte er fest, dass dieser kontinuierlich verlaufende 

Prozess im Faile der Frauenbestattungen nur mit Verzbgerungen nachvollzogen wurde. 

Seidlmayer (1990) (vgl.w. u.) betont, dass in Altagypten die Ubernahme der jeweils 

neuen Bestattungspraktiken mit der sozialen Position der Verstorbenen gekoppelt war: 

Die sozial hdher stehenden Schichten waren bei der Ubernahme neuer Vorstellungen 

und Bestattungspraktiken fiihrend, wahrend die sozial tiefer stehenden Schichten die 

jeweiligen Veranderungen nur zbgernd, oft Jahrhunderte spater, rezipierten.

Setzen wir voraus, dass die Frauen sich in zahlreichen Gesellschaften konservativer 

verhalten als die eine hbhere soziale Position anstrebenden Manner. Diese manifestiert 

sich auch in der Art und Weise ihrer Bestattung. So kdnnen wir vielleicht erklaren, 

warum die qualitativ neuen, bipolaren und geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten 

zuerst bei den Mannerbestattungen augenfallig werden.

Fur zahlreiche ur- und friihgeschichtliche Kulturen ist damit zu rechnen, dass ohne- 

hin nicht alle Mitglieder der Gesellschaft eine archaologisch nachweisbare Bestattung 

erfuhren. Diese betraf nur eine bestimmte Auslese der Bevblkerung. Mit dem zahlenma- 

Eigen Verhaltnis der in den Graberfeldern nachweisbaren Manner und Frauen und den 

dahinter stehenden Griinden hat sich Verfasser (Hausler 1966,44ff.; Hausler 1968, 17 ff.; 

Hausler 1991,41 ff.) auseinander gesetzt. Nachstehend seien nur einige Beispiele fur die

ses Phanomen angefiihrt. Nach Nieszery (1995, i3ff.) wurden in der Linienbandkeramik 

Europas iiberhaupt nur 20% der Bevblkerung in einer archaologisch greifbaren Form 

der Bestattung in Nekropolen beigesetzt. Dabei handele es sich ausschlieElich um die 

Angehdrigen von angesehenen Familien. Wierzbicki (2003) behandelt die »fehlenden 

Graber« der Eupawa-Gruppe der Trichterbecherkultur Polens. Er weist auf das eklatante 

Missverhaltnis zwischen den nachgewiesenen Griibern und der zu erwartenden Anzahl 

hin. Deshalb seien Praktiken einzukalkulieren, bei denen bestimmte grbEere Bevblkerungs- 

gruppen keinen oder keinen nachweisbaren Begrabnispraktiken unterzogen wurden.

In der neolithischen Nekropole von Lenzburg, Kt. Aargau (Schweiz), betragt das Ver

haltnis zwischen Mannern und Frauen etwa 2:1 (Wyss 1998; Wyss 1999). Kirsch (1991, 82) 

gewann bei der Analyse von Bestattungen der Kugelamphorenkultur in den branden- 

burgischen Bezirken den Eindruck, dass mit den in den Boden eingetieften Kbrpergra- 

bern nur ein ausgewahlter Teil der Bevblkerung fassbar wird. Dabei handele es sich in 

der Mehrzahl um Manner. Fur die Nordische Bronzezeit Siidschwedens bzw. Danemarks 

wurde fur die Perioden I—III festgestellt, dass im Vergleich zu den Mannern nur halb so 

viele Bestattungen von Frauen auftreten. Aus der Periode I sind iiberhaupt nur Manner- 

graber belegt. In der Periode II betragt der Anted der Frauen nur 40%, wahrend erst in 

der Periode III die Zahl der Frauen fast 50% erreicht (Randsborg 1986,146). Die zahlen- 

maEige Dominanz der Mannergraber in der alteren Bronzezeit der danischen Inseln 

konnte Ille (1991,145 ff.) bestatigen. Ein Mangel an Frauengrabern kann ferner fiir die 

friihe Bronzezeit der Niederlande und auch ganz allgemein fiir die Glockenbecherkultur 

Europas konstatiert werden (Lohof1992/93,104;113; zu weiteren Beispielen Hausler
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1998c, 137 f. Anm. 2). Aus der Sogel-Stufe der friihen Bronzezeit Nordwestdeutschlands 

sind bisher anscheinend nur Mannergraber bekannt geworden (Bergmann 1968, 230). In 

der friihen Bronzezeit Siidostenglands scheinen in der Wessex-Kultur reiche Frauengra- 

ber der Wilsford-Serie etwas spater als die friihen Mannerbestattungen einzusetzen 

(Jacob-Friesen 1977). Die Zahl derartiger Beispiele lieEe sich beliebig vermehren. Sie 

zeigt uns, dass es insbesondere die Frauen sind, die hauhg aus dem Raster der archao- 

logisch nachweisbaren Bestattungen fallen.

Vor diesem Hintergrund wird verstandlich, dass sich die qualitativ neue, bipolare und 

zugleich geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitte der Schnurkeramiker nicht nur in 

Mitteldeutschland zunachst in Mannergrabern manifestiert. So fallt auf, dass in der 

Schnurkeramik Kleinpolens (Machnik 1966; vgl. Hausler 1968a) in der Phase I nach der 

Neugliederung durch Wtodarczak (vgl. Furholt 2003, 30), ausschliehlich nach W orien- 

tierte rechte Hocker nachgewiesen sind. Ein analoger Fall mit einem friihen, keramik- 

losen, nach W orientierten rechten Hocker eines Mannes scheint in Siiddeutschland vor- 

zuliegen (Furholt 2003,119). Fiir die Schnurkeramiker Kleinpolens hatte man bereits 

friiher den Eindruck gewonnen, dass die Primargraber der dortigen Grabhiigel aus- 

schlieElich Mannern, und dabei einer besonderen Elite, vorbehalten waren (Kempisty 

1968,34f.).

Die Entstehung der spezifischen Bestattungssitten der Schnurkeramiker Mitteleuro- 

pas (Abb. 3, Typ37) als das auhere Erscheinungsbild einer neuen Ideologic, die sich auf 

dem Hintergrund von sich allmahlich anbahnenden bkonomischen Wandlungen voll- 

zog (zu diesen zuletzt Furholt 2003,125ff.) harmoniert mit einer solchen Erklarung. 

Dabei kam die qualitativ neue Struktur der Bestattungssitten zunachst bei der Bestat- 

tung einer fiihrenden Schicht von Mannern zum Ausdruck. Frauen wurden erst mit 

einer gewissen Verzbgerung in den neuen Vorstellungskomplex mit einbezogen.

Diese Uberlegungen stimmen gut mit einigen Ergebnissen von Maimer (1962, 806 ff.) 

bezuglich der Genese der Streitaxtkultur Skandinaviens uberein. Er vermutete fiir den 

Innovationsverlauf, der in Skandinavien zum autochthonen Ubergang von der Trichter- 

becherkultur zur Streitaxtkultur fiihrte, eine auf dem Hintergrund von bkonomischen 

Wandlungen (Ubergang von Rinder- und Schweinezucht zur Schafzucht) sich vollzie- 

hende Anderung der sozialen und religibsen Anschauungen, die das Ergebnis einer sozi- 

alen Umwandlung war. Dabei wurde das neue Bestattungsritual am Beginn der Hinwen- 

dung zu der neuen Lebensweise und Kultur zunachst nur von einem Teil der 

Bevblkerung praktiziert (Maimer 1962, 814). Dabei batten also insbesondere die Manner 

die fiihrende Rolle gespielt.

Kehren wir zur Situation im Spatneolithikum Mitteleuropas zuriick. Zunachst, so in 

der Schnurkeramik Mitteldeutschlands, ist (nach einer gewissen Ubergangszeit, vgl. o.) 

die rechte Hocklage Mannern, die linke den Frauen vorbehalten. Angesichts einer 

adaquaten, jedoch geschlechtsspezifischen Ausstattung mit Beigaben (vgl. bereits Mai

mer 1962, 816 f.) kann hinsichtlich der Schnurkeramik von mannlichen und weiblichen 

Subkulturen gesprochen werden (Neustupny 1973). Mit der Glockenbecherkultur 

(Fischer 1956,161 ff.; Benz u. a. 1998) setzt eine plbtzliche Umkehr der bisherigen Seitenzu- 

weisung ein. In der Glockenbecherkultur, aber auch in der Streitaxtkultur Siidschwedens 

(Maimer 1962, i5off.; Maimer2002, i37ff.), wurden Manner als linke Hocker, Frauen 

als rechte Hocker beigesetzt (Abb. 3, Typ 32).
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Ein derartiges Umkippen einer bisherigen Symbolik in ihr Gegenteil, »verkehrte 

Welt«, »mundus invertus«, ist aus der Kulturgeschichte nicht unbekannt (Jensen 1953; 

Meyer-Orlac 1982, 51 ff.; Stubbe 1988). »In der Kulturgeschichte treten aufierordentlich 

oft solche Verschiebungen einer Bedeutung in scheinbare Gegenteile ein. Ist erst einmal 

die Unterscheidung zwischen rechts und links in gedanklichen Zusammenhang gesetzt 

mit dem mannlichen und weiblichen Geschlecht, so wird man bei vielen Vblkern die 

rechte Seite mit dem mannlichen, die linke als weiblich und bei vielen anderen das 

genau Umgekehrte bezeichnet finden« (Jensen 1936, 584).

Zu den Erscheinungen der »verkehrten Welt« gehbrt u. a. die Tauschung der bosen 

Geister. Das Verkehren von normalen Zustanden soli ausdriicken, dass es sich nicht um die 

bekannte Welt und das wirkliche Leben, sondern um eine andere Welt, eben das Reich der 

Damonen und die iiberweltliche Sphare, handelt. »In logischer Verfolgung dieser Phano- 

mene kann es deshalb nicht verwundern, wenn Ziige des Verkehrens eben die andere 

Welt, das Reich der Toten, das Jenseits, bezeichnen« (Stubbe 1988, 200). Wir kennen auch 

eine Fiille von ethnographischen Beispielen dafur, dass im Totenreich alles verkehrt 

geschehe, wie in einer Spiegelwelt, wobei auch links und rechts vertauscht sein kbnnen 

(Stubbe 1988, 200ff.). Die Vorstellung von der verkehrten Welt als Jenseits- und Toten

reich darf als ein sehr alter Vorstellungskomplex gelten. Zum Phanomen der Umkehrung 

im Bereich der altindischen Toten- und Bestattungsbrauche vgl. Caland (1896, 172f.).

Mbglicherweise hat diese Umkehrung der Rechts-Links-Polaritat zur Links-Rechts- 

Polaritat in Mitteleuropa und in den angrenzenden Regionen mit einer waffentech- 

nischen Neuerung zu tun: Bei den Schnurkeramikern wurde jeweils ein Teil der Manner 

mit Axten ausgestattet (vgl. Zapotocky 1966). Der Anteil der Axtgraber nimmt kontinuier- 

lich ab; Pfeil und Bogen scheinen wichtiger zu werden (vgl. bereits Fischer 1956, 128f.; 

vgl. die Armschutzplatten der Glockenbecherkultur). In der Glockenbecherkultur ge- 

winnt die linke Hand, die den Bogen fiihrt, an Bedeutung.

Ein ahnlicher Fall der Links-Rechts-Polaritat ist von den Nyamwezi, einem Bantuvolk 

in Tansania, uberliefert (Grau 1955,162). Bei ihnen symbolisiert die linke Hand als die 

den Bogen haltende das mannliche Geschlecht (sie heifit direkt »Seite des Bogens«) und 

genieht deshalb in alien magischen Handlungen den Vorrang. Das ganze Ritual dieses 

Stammes ist von der Gleichsetzung der linken Seite mit dem Mannlichen und der rech- 

ten Seite mit dem Weiblichen durchtrankt, gefbrdert durch den Ahnenkult in beiden 

Ahnenlinien (Grau 1955,163, mit vielen Einzelbelegen). Grau schlieht allerdings als Be- 

griindung eine sekundare Ausdeutung nicht aus. Auf jeden Fall miisste diese Umdeu- 

tung gemah Grau bereits alteren Datums sein, da diese Symbolik sich so innig mit dem 

Ahnenkult verbunden hat. Das Beispiel der Nyamwesi ist um so auffallender, als bei vie

len anderen Bevblkerungsgruppen West- und Zentralafrikas gerade die Rechts-Links- 

Polaritat den gesamten Alltag einschlieElich des Bestattungswesens durchdringt (Grau 

1.955). Als weiteres Beispiel einer mit der Bewaffnung zusammenhangenden beginnen- 

den Umdeutung der Rechts-Links-Polaritat zur Links-Rechts-Polaritat kbnnen noch 

Berichte liber die Tiirkei des 17. Jh. herangezogen werden. Hier gait die linke Seite als die 

Ehrenseite, weil es die Seite des Sabels war (Stoll 1908, 279).

Die Umkehrung der bisherigen Rechts-Links-Polaritat zur Links-Rechts-Polaritat 

erfasst allerdings nur ein Teilareal der Kulturen mit bipolaren geschlechtsdifferenzier- 

ten Strukturen der Bestattungssitten in Mittel-, Nord- und Osteuropa.

tastltut fOr Ur- und FrOhgeschlcht®
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Die oben erwahnten geschlechtsdifferenzierten, bipolaren Strukturen der Bestat

tungssitten sind allem Anschein nach Ausdruck eines streng differenzierten, auf Pola

ritaten und Oppositionen beruhenden Weltbildes, welches um Polaritaten wie 0-W, 

rechts, links, mannlich - weiblich, oben-unten, hell-dunkel, gut-bbse kreist. Behm- 

Blancke (1989) skizzierte, insbesondere anhand der indoiranischen Mythologie, ein der- 

artiges Weltbild fur die Schnurkeramiker Mitteldeutschlands. Fur Gesellschaften mit 

einem adaquaten Weltbild sind zahlreiche ethnographische Parallelen, vor allem von 

den Bevblkerungsgruppen West- und Zentralafrikas, bekannt (Grau 1955; Evans-Prit

chard 1956, 234ff.; Hausler 1966, 49 ff.; Hausler 1990, 346 f.). Die dort anzutreffende ex- 

trem ausgepragte Polarisierung zwischen mannlich-weiblich, rechts-links usw. findet 

ihre getreue Spiegelung in der Struktur der Bestattungssitten.

Fine angeblich aus dem Osten Europas (bzw. aus Vorderasien) stammende Urkultur 

der Indogermanen wird von vielen Indogermanisten immer wieder als streng patriarcha- 

lisch, mit einer untergeordneten Stellung der Frau oder gar mit dem Brauch der Witwen- 

tbtung, skizziert (vgl. Schmitt 2000; dazu Hausler 2000a; Hausler 2002a). Demgegeniiber 

sei betont, dass bei dem Weltbild, wie es sich in den bipolaren geschlechtsdifferenzierten 

Bestattungssitten (wie auch in der geschlechtsdifferenzierten, aber adaquaten Ausstat- 

tung) weiter Teile Mittel-, Nord- und Osteuropas im 3-Jt.v. Chr. manifestiert, alles auf 

Gleichberechtigung der Geschlechter, keineswegs auf Unterordnung und Minderbewer- 

tung der Frau, hindeutet. Nach Neustupny (1973) kann man von spezihschen Subkulturen 

der Manner und Frauen sprechen. Waffen und Schmuck, sogar Gefafitypen und Orna

mentmotive kbnnen dabei geschlechtsdifferenziert auftreten. Eine sich in der Ausstattung 

mit Beigaben abzeichnende gleichberechtigte Behandlung von Mannern und Frauen hat 

in Mitteleuropa eine lange Tradition. In Bezug auf die Linienbandkeramik war dieses 

Thema Gegenstand einer monographischen Bearbeitung (Bulla 1998; vgl. Nordholz 2000).

Aus den Befunden in den schnurkeramischen Becherkulturen Mittel-, Nord- und Ost

europas ist abzuleiten, dass in Mitteleuropa ganz allgemein und in Mitteldeutschland im 

Besonderen vielfache positive altere Belege fur das hier besprochene Denken in Polarita

ten, mit dem entsprechenden Weltbild, existieren.

Es ware verlockend, aus der Existenz von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssit

ten, denen sicher ein Weltbild mit Oppositionen und Polaritaten zugrunde gelegen hat, 

automatisch auch auf die Existenz der entsprechenden Kategorien in der Sprache, insbe

sondere des grammatischen Geschlechts, zu schliehen. Hier fallt zunachst folgendes auf. 

In den ugrofinnischen Sprachen Nordeurasiens fehlen Hinweise auf die Existenz eines 

grammatischen Geschlechts. In den spater von Ugrofinnen besiedelten Gebieten Nord

eurasiens, von Skandinavien bis nach Sibirien und dem Altai, fehlen kongruent dazu 

vom Mesolithikum uber das Subneolithikum und die Bronzezeit bis zur Eisenzeit (Haus

ler 1962; Hausler 1999,151 ff.; Janzon 1974; Wyszomirska 1984) alle Hinweise auf ge- 

schlechtsdifferenzierte Bestattungssitten. Sind wir damit berechtigt, das Fehlen von 

geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten mit dem Fehlen des grammatischen Ge

schlechts in den Sprachen der Trager der betreffenden Kulturen einerseits und den 

Nachweis von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten in bestimmten Regionen 

und Kulturen mit positiven Hinweisen auf die betreffenden sprachlichen Kategorien 

andererseits gleichzusetzen? Auf diese Fragen soil in den nachfolgenden Kapiteln naher 

eingegangen werden.
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Italien

In Italien lassen sich keine archaologischen Hinweise fur Invasionen oder Bevblkerungs- 

verschiebungen im Neolithikum und in der friihen Bronzezeit nachweisen, die man mit 

dem Eindringen der Indogermanen in Verbindung bringen kbnnte. Das gilt auch fur die 

These der Urnenfelderwanderung (12.-9. Jh.v. Chr.), welche die »Italiker« vom Gebiet 

nbrdlich der Alpen nach Italien gebracht haben soil. Diese These hat sich als ein for- 

schungsgeschichtlicher Irrtum erwiesen. Die Bestattungssitten grower Teile Mittel- und 

Norditaliens, ebenso wie diejenigen der Schweiz, gehbren zum Areal der altneolithi- 

schen Struktur der Bestattungssitten, das sich in Europa vom Pariser Becken bis zum 

unteren Dnepr verfolgen lasst (Pedrotti 1996; Hausler 2000, 68 f.). Diese Struktur um- 

fasst jeweils autochthone Kulturen, die sich nicht auf ein einheitliches Ursprungs- 

zentrum zuriickfuhren lassen. Bei dieser Struktur wurde bei der Grablegung nicht zwi- 

schen Mannern und Frauen differenziert.

Eine systematische Darstellung der Grab- und Bestattungssitten Italiens steht allem 

Anschein nach aus. Robb (1994,29) fiihrt aus, man habe im Fruhneolithikum und Mittel- 

neolithikum Italiens bei einer Gruppe von 40 bis 50 Bestattungen Manner als rechte, 

Frauen als linke Hocker bestattet. Bipolare Orientierungsregeln der friihen Bronzezeit 

(Polada-Kultur), bei denen Manner als nach SO (S) orientierte linke Hocker, Frauen dem- 

gegeniiber als nach NW (N) orientierte rechte Hocker bestattet wurden, sind fur das Po-Tal 

iiberliefert (de Marinis 2003). Hier handelt es sich um Abb. 3, Typ 41, wobei also die Blick- 

richtung von Mannern wie Frauen gleichermahen nach W weist. An dieser Stelle sei 

angemerkt, dass die Blickrichtung der Toten nach W als Norm der Bestattungssitten 

trotz der vielfaltigen Strukturen von Bestattungssitten mit Hockerbestattungen des Neo- 

lithikums und der friihen Bronzezeit Mittel-, Nord- und Osteuropas ein hbchst unge- 

wdhnliches Phanomen darstellt.

Aus der friihen Bronzezeit Norditaliens sind auch nach Baioni (2001,278) bipolare 

geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten nach dem »Glockenbecherprinzip« (Abb. 3, 

Typ 44) belegt. Das sind Bestattungssitten, die einer jiingeren Phase solcher Sitten 

Mittel- und Nordeuropas (Manner linke statt rechte Hocker, Frauen rechte statt linke 

Hocker) entsprechen. Damit sind fiir Italien wie in Mittel-, Siidost- und Nordeuropa 

zwei qualitativ verschiedene Phasen der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten 

festzustellen. Auch fiir Italien liegen Hinweise fiir Kulturen mit einem Weltbild vor, 

welches, wie in betrachtlichen Teilen Mittel- und Nordeuropas, auf Polaritaten und 

Oppositionen beruht.

Anatolien und Griechenland

Nun zum Siedlungsgebiet der Hethiter, deren Sprache sich durch das Fehlen des gram- 

matischen Geschlechts »weiblich« auszeichnet. Seeher (2000,225) lasst offen, ob man 

Nekropolen der mittleren Bronzezeit Westanatoliens (erste Halfte des 2. Jt. v. Chr.) 

bereits als »hethitisch« bezeichnen kann. Er mbchte sich auf den Begriff »mittlere Bronze- 

zeit« beschranken. Dennoch driingen sich einige interessante Beobachtungen auf. In den 

Nekropolen der friihen Bronzezeit Westanatoliens verlauft die Standardorientierung 

der Bestattungen in Gruben, Pithoi und Steinkisten nach SO. In der friihbronzezeit- 

lichen Nekropole Demircihiiyuk-Sariket (2650-2500/2450 v. Chr.) enthalten Steinkisten,
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Erdgraber und Pithoi nach SO orientierte Seitenhocker mit einer geschlechtsdifferen- 

zierten Bestattungssitte: Manner rechte Hocker, Frauen linke Hocker (Seeher 2000, 24ff.). 

Nach einer Unterbrechung von 500-600 Jahren, in der mittleren Bronzezeit, wurde hier 

wiederum eine Nekropole (Steinkisten, Grabgruben, Pithoi, zusatzlich Brandbestattun- 

gen) angelegt. Die Graber enthalten nach SO orientierte rechte und linke Hocker, doch ist 

ein Bezug zwischen Seitenlage und Geschlecht nicht mehr deutlich. Ferner gewinnt man 

den Eindruck, dass sich die Brandbestattung in Anatolien seit Beginn des 2. Jt., wie in 

weiten Teilen Europas, immer weiter ausbreitet (Seeher 1993; Seeher 2000, 225f.).

In beiden Nekropolen fallt trotz des Zeitunterschieds die erstaunliche Gleichartigkeit 

der Grab- und Bestattungssitten auf. Sie geht mit langandauernden Traditionen, so mit 

den bis in die friihe Bronzezeit zuriickgehenden Keramiktraditionen, konform (Seeher 

2000, 225). So erscheint es nicht abwegig, fur Westanatolien auch eine Kontinuitat bei 

den Bestattungssitten und der dahinter stehenden Vorstellungswelt von der friihen 

Bronzezeit (3. Jt. v. Chr.) bis in hethitische Zeit anzunehmen. Wir finden in den friih- 

bronzezeitlichen Nekropolen Anatoliens in der Regel ein Nebeneinander von Pithoi, 

Erdgruben und Steinkisten. Die stets monopolare Hauptorientierung der Toten verlauft 

meist nach O, in Kusura und Alacahiiyiik demgegeniiber nach W. Die Toten liegen ent- 

weder ausschlieElich auf der rechten Seite (Kusura, Alacahiiyiik, Ahlati Tepecik) - eine 

nahezu identische Struktur der Bestattungssitten (nach NW orientierte rechte Hocker) 

ist in Halawa, Nordsyrien, festzustellen (Haas 1994, 230) - oder es handelt sich um eine 

bereits geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitte (Manner rechts, Frauen links liegend) 

(Wheeler 1974; Bartel 1974). Angesichts der vielfaltigen Belege einer kulturellen Konti

nuitat sei erwahnt, dass Renfrew (1987; Renfrew 1999) einen autochthonen Ursprung 

der Hethiter seit dem 7. Jt. v. Chr. vertritt. In den Bestattungssitten grower Teile Anato

liens manifestiert sich seit dem 3. Jt.v. Chr. ein auf Oppositionen und Polaritaten beru- 

hendes Weltbild. Dementsprechend gilt gemah den hurritisch-hethitischen Quellen die 

rechte Seite als mannlich, die linke als weiblich (Haas 1994, 237).

Damit liegt in Anatolien im Prinzip die gleiche Situation wie im Verbreitungsgebiet 

der schnurkeramischen Becherkulturen vor, auf deren Basis die Kulturen der Kelten, 

Germanen und Balten entstanden sind. Angesichts der haufig vertretenen Ansicht, die 

Hethiter seien aus dem nordpontischen Gebiet ausgewandert, sei folgendes prazisiert. 

Die Bestattung der Toten in Pithoi ist eine eigenstandige anatolische Erscheinung 

(Wheeler 1974), wahrend Pithosbestattungen im Areal zwischen Karpaten, Sibirien und 

Mittelasien so gut wie unbekannt sind (zu den Pithosgrabern der Kulturen Siidost- und 

Mitteleuropas vgl. Primas 1977, 81 ff.). Ebenso sind aus diesen Arealen vom Mesolithi- 

kum bis weit in das 2. Jt.v. Chr., mit Ausnahme der schnurkeramischen Becherkulturen 

wie der Mitteldneprkultur in der Nordukraine und in Belorussland sowie in der 

Fat'janovo-Kultur in Ostrussland (Hausler 1969; Hausler 1976a), keine Belege fiir 

geschlechtsdifferenzierte Strukturen der Bestattungssitten iiberliefert, auf welche man 

ihr Auftreten in Anatolien zuriickfiihren kbnnte.

Werfen wir noch einen Blick nach Griechenland. Nach Ansicht des Verfassers (Hausler 

1981; Hausler 1981a; Hausler 1992; Hausler 1998b; Hausler2003a) liegen keine Anzei- 

chen fiir Einwanderungen im Neolithikum, Aneolithikum oder in der friihen Bronzezeit 

vor. Das betrifft insbesondere die These, vom Osten eingewanderte Indogermanen hat- 

ten die Kurganbestattungen in das Land gebracht. Alles spricht fiir Bevblkerungskonti-
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nuitat. Uber die Bestattungssitten Griechenlands im Neolithikum und Aneolithikum 

(Perles 2001; vgl. Hausler 2004, 195 f.) ist bisher nur wenig bekannt. Fur die Zeit vom 

Neolithikum bis zur friihen Bronzezeit (Alram-Stern 2000/01) bestehen keine Hinweise 

auf geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten. Im Neolithikum und Aneolithikum feh- 

len sie auch in weiten Teilen Siidosteuropas, so in Rumanien oder im ehemaligen Jugo- 

slawien (Hausler 2000b). Sie treten erst in der friihen Bronzezeit Sloweniens, z. B. in der 

grohen Nekropole von Mokrin (Giricipyi; Primas 1977, 87; Hausler 1996, 77) auf. Die 

Bestattungen erfolgten hier nach dem so genannten Glockenbecherprinzip (Abb. 3, 

Typ44), d. h. Manner als nach N orientierte linke Hocker, Frauen als nach S orientierte 

rechte Hocker, jeweils mit der Blickrichtung nach O.

Kaukasus

Ein weiterer Beleg fiir Bestattungssitten mit einer Umpolung der Rechts-Links-Polaritat 

zur Links-Rechts-Polaritat liegt in der Kajakent-Chorocoj-Kultur Dagestans und den 

angrenzenden Regionen des Nordostkaukasus vor (2.Halfte 2. Jt. v. Chr.). Bei einer 

Hauptorientierung der Toten vorwiegend nach S (SW, SO), seltener nach O oder W wur- 

den Manner auf der linken Seite, Frauen auf der rechten Seite bestattet (Markovin 1969; 

Markovin 1994, 334ff.; Markovin/Muncaev 2003,129 ff.). Daneben treten auch sitzende 

Hocker auf. Eine analoge Polaritat (Manner linke Hocker, Frauen rechte Hocker, Orientie- 

rung vorwiegend nach S, SO oder SW) ist in dem Graberfeld von Zandak in Cecenien zu 

verzeichnen, welches der Kajakent-Chorocoj-Kultur nahesteht und in die Zeit vom 12.- 

4. Jh.v. Chr. datiert wird (Markovin 2002). Die Toten sind vorwiegend nach S, SO bzw. 

SW orientiert, Mannern wird die linke, Frauen die rechte Seite zugewiesen, wobei also 

die Blickrichtung von Mannern und Frauen jeweils entgegengesetzt ist. Demgegeniiber 

tritt in der mittleren Phase der spatbronzezeitlich-fruheisenzeitlichen Koban-Kultur des 

Nordkaukasus die Rechts-Links-Polaritat (Manner rechts, Frauen links liegend) auf 

(Krupnov 1957, 91 ff.; Kozenkova 1977; Kozenkova 1989).

In der Ostvariante der Koban-Kultur dominieren Nekropolen mit der Hauptorientie

rung der Toten nach S und SW. Daneben tritt die Hauptorientierung nach NO auf. Die 

Blickrichtung der Manner weist somit in den meisten Nekropolen nach O bzw. SO, der 

Frauen demgegeniiber nach W und NW. Bei der Orientierung der Toten nach NO verhalt 

es sich umgekehrt: Manner blicken nach NW, Frauen dagegen nach SO. Auch in diesem 

Faile ist daraus zu schliehen, dass nicht die Orientierung der Toten und ihre Blick

richtung bei der Bestattung der primare Faktor waren, sondern die geschlechtsspezifi- 

sche Seitenzuweisung. In der Westvariante der Koban-Kultur scheint in den Nekropolen 

die Hauptorientierung nach NW zu dominieren. Neben Nekropolen mit der oben be- 

schriebenen Rechts-Links-Polaritat der Bestattungssitten kommen auch solche vor, die 

anscheinend nur rechte Hocker aufweisen.

Gegeniiber den Regionen Europas mit Groharealen von Kulturen mit einheitlichen 

geschlechtsdifferenzierten Regeln der Bestattungssitte (Schnurkeramik, Fat'janovo-Kul- 

tur, Glockenbecherkultur, Adlerberg, Straubing) liegt hier, in einer gebirgigen Region des 

Kaukasus, eine gewisse Regionalisierung, Streuung des Parameters Orientierung vor.

In der Jung- und Spatbronzezeit Ostgeorgiens folgen auf die Brandbestattungen in der 

Trialeti-Kultur spater Graberfelder, in denen Manner auf der rechten, Frauen auf der lin-
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Abb. 18 Graberfeld der Aunjetitzer Kultur von Quenstedt, Ldkr. Hettstedt, mit einer monopolaren Struktur 

der Bestattungssitten (Manner und Frauen nach SO orientierte rechte Hocker).
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ken Seite liegen (Pizchelauri 1984,12 f.). Auf die Regeln der Graberorientierung geht Pizche- 

lauri leider nicht ein.

Bertram (2003,135 f.) fiihrt weitere, in die Spatbronzezeit bzw. die fruhe Spatbronze- 

zeit Transkaukasiens zu datierende Nekropolen mit geschlechtsdifferenzierten Bestat- 

tungssitten auf. Hier wurden Mannern jeweils die rechte, Frauen die linke Hocklage 

zugewiesen. Ob mit der geschlechtsdifferenzierten Seitenlage auch noch geschlechtsdif- 

ferenzierte Orientierungsregeln einhergehen, wird von Bertram nicht erdrtert.

Wenden wir uns anschlieEend dem groEen Kurgan von Nal'cik in Kabardinien im 

Nordkaukasus zu (Kruglovu. a. 1941,67-146; Krupnov 1957, 31 ff.; Formozov 1965,146 ff.; 

Markovin/Muncaev 2003, 31 ff.). In einer alteren Belegungsphase wurden hier Manner 

als nach W orientierte rechte Hocker, Frauen als nach O orientierte linke Hocker beige- 

setzt (Hausler 1970,490ff.), d. h. wie in der Schnurkeramik Mitteldeutschlands. Die Arm- 

haltung ist variabel. In einer jiingeren Belegungsphase wird die bisher streng durchge- 

fiihrte bipolare und geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitte aufgegeben. Der Gedanke 

der Bipolaritat wird zwar noch beibehalten, doch ist die Seitenlage der Toten nicht mehr 

auf ein bestimmtes Geschlecht bezogen. Fin Teil der Manner und Frauen wird nunmehr 

nach N hin orientiert, ein anderer nach S. Dabei treten jeweils rechte und linke Hocker 

auf; die Seitenlage wird nicht mehr mit einem bestimmten Geschlecht gekoppelt. Fine 

analoge Auflbsung einer zunachst streng durchgefiihrten geschlechtsdifferenzierten 

Struktur der Bestattungssitten tritt auch in weiteren Kulturen des Kaukasus, aber auch 

Anatoliens auf.

Im Zusammenhang mit der Hiigelnekropole von Nal'cik kann der Frage nach weitge- 

spannten transkulturellen Zusammenhangen nachgegangen werden. Fiir Nal'cik wurde 

bereits eine Verschiebung der Grabachse bzw. der Kbrperachse von der W-O-Richtung 

zur S-N-Richtung betont. Das gleiche Phanomen trifft bei einem betrachtlichen Teil der 

schnurkeramischen Becherkulturen Mittel-, Nord- und Osteuropas zu. Hier wurden in 

einer alteren Phase die Toten in der W-O-Achsenrichtung und bipolar, Manner als nach 

W orientierte rechte Hocker, Frauen als nach O orientierte linke Hocker, beigesetzt 

(Abb. 11). Dann erfolgt eine allmahliche Verlagerung der Kbrperachse zur SW-NO-Rich- 

tung und schlieElich zur N-S-Achse. Die N-S-Achse der Bestattung erreicht schlieElich in 

der immer noch bipolaren und geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitte der Glocken- 

becherkultur und in einigen mit dieser anscheinend zeitgleichen Regionalgruppen der 

schnurkeramischen Becherkulturen ihren Hbhepunkt (Abb. 11-12). SchlieElich wird in 

der Aunjetitzer Kultur Mitteleuropas sowohl der Gedanke der Bipolaritat als auch der 

geschlechtsdifferenzierten Seitenlage aufgegeben. Manner und Frauen werden gleicher- 

maEen als nach S (SO) orientierte rechte Hocker beigesetzt (Abb. 18; Fischer 1956,170ff.). 

Das Prinzip der geschlechtsneutralen Bestattung als nach S orientierte rechte Hocker 

kann geradezu als das Markenzeichen der Aunjetitzer Kultur angesehen werden, wie 

Bartelheim (1998,181) anlasslich seiner Bearbeitung der Aunjetitzer Kultur Bbhmens 

feststellt: »Der Beginn der AK wurde mit dem Einsetzen von neuen Keramikformen und 

dem Aufkommen der bei beiden Geschlechtern einheitlichen Bestattungssitte in Slid 

(Kopf)-Nord gerichteter rechtsseitiger Hockerlage definiert«.

Die Parallele zu Nal'cik besteht darin, dass hier wie dort mit der Verschiebung der 

Kbrperachse von der W-O-Richtung zur N-S-Richtung schlieElich auch das Prinzip der 

geschlechtsdifferenzierten Seitenlage (rechts bzw. links) aufgegeben wird.
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i Hier soli nicht interessieren, dass dieses Prinzip 

der Bestattungssitte spater weitere Anderungen 

erfuhr und dass man von einem bestimmten Zeit- 

punkt an schliefilich zur Bestattung in der 

gestreckten Riickenlage sowie zur Befolgung des 

Hiigelrandprinzips iiberging.

Eine Struktur der Bestattungssitte, die derjenigen der Aunjetitzer Kultur Mitteleuropas 

entspricht (Abb. 18), ist aus der Majkop-Kultur des Nordkaukasus belegt (Muncaev 1975, 

i97ff.; Muncaev 1994; Markovin/Muncaev 2003, 5iff.; Markowin/Muntschajew 1988, 

23 ff.; Hausler 1994, 202 Abb. 11). Diese Struktur der Bestattungssitte tritt hier vorausset- 

zungslos auf. Zusammenhange zwischen der Majkop-Kultur und Mitteleuropa sind kei- 

neswegs zu belegen (Hausler 1994). Kulturelle Zusammenhange mit Mitteleuropa, so etwa 

zur Aunjetitzer Kultur, kdnnen schon angesichts der Zeitstellung beider Kulturen ausge- 

schlossen werden (Majkop-Kultur: 3800/3700-3200 v. Chr.; Aunjetitzer Kultur: 2300- 

1500 v. Chr.). In letzter Zeit werden zunehmend Kulturkontakte mit Vorderasien als 

wichtige Faktoren der Genese der Majkop-Kultur diskutiert (Sherratt 1999; Sherratt 

2003; Govedarica 2002; zur Diskussion Hausler 2002, 62; Hausler 2003a, 94ff.). Zu den 

Kulturbeziehungen zwischen der Majkop-Kultur und dem nordpontischen Raum infor- 

miert Rassamakin (2002, 55 ff.). Die Datierung der aneolithischen Hugelnekropole von 

Nal'cik soli hier nicht erbrtert werden. Man kann allerdings die Frage aufwerfen, ob der 

beschriebene Wandel der Orientierung der Grabachse von der O-W- zur S-N-Richtung 

mbglicherweise mit einem Einfluss der nicht allzu entfernt gelegenen Majkop-Kultur 

und ihrem Prinzip der Bestattungssitte nach S ausgerichteter rechter Hocker zu- 

ruckzufiihren ist (so bereits Formozov 1956,147).

Auf den ersten Blick kdnnte es gewagt erscheinen, in den Entwicklungstendenzen der 

Bestattungssitten Mittel- und Nordeuropas einerseits und des Nordkaukasus anderer- 

seits Gemeinsamkeiten in Gestalt eines uberregionalen Phanomens erkennen zu wollen. 

Das Ganze erscheint aber in einem anderen Licht, wenn wir das Areal der nordponti

schen Ockergrabkultur (Grubengrab-Katakombengrab-Kultur) zusatzlich heranziehen. 

Wie bereits im Detail dargelegt (Hausler 1974; Hausler 1976), treten hier in den altesten 

Belegungsphasen der Kurgane zunachst nahezu ausschliehlich nach O und NO orien- 

tierte Strecker, sodann nach O und NO orientierte rechte bzw. rhombische Hocker (z. B. 

Hausler 1974, Taf4;ii;75) auf. Dann erfolgt in zweifacher Hinsicht ein Wandel. Die 

Toten wurden bisher ausschlieElich in schlichten Grabgruben, die bisweilen eine Holz- 

balkendecke aufwiesen, beigesetzt (die Bezeichnung Grubengrabkultur - jamnaja kuk- 

tura-geht auf das russische Wort jama = Grube/Grabgrube zuriick). Dann wird ein 

zunehmend grbherer Teil der Toten in Katakomben, d. h. in Grabgruben mit einer seit- 

lich eingetieften Nische (Hausler 1974, Taf. 25; 26; 32; 34), beigesetzt. Mit der Einfiih- 

rung einer neuen Grabform fur einen Teil der Toten geht die Neuerung einher, dass sie 

als nach S (SW, SO) orientierte rechte Hocker bestattet wurden. Die altesten Katakom- 

bengraber wurden in bereits bestehende Kurgane mit den schlichten Grabgruben seit- 

lich am Hiigelrand so eingetieft, dass der »Blick« der Toten nach auhen, nach O (SW, 

SO), gerichtet war1 (Hausler 1974; Hausler 1976, 26 ff. Abb. 3).

Fur unser Thema ist folgendes von Interesse. Hinsichtlich der Orientierungsregeln 

hatte Fischer auf den Untergrund der Zeitreligion hingewiesen. »Erst mit den Glocken- 

bechern kommt jene umspannende Ostorientierung, die der friihen Bronzezeit unseres 

Gebietes ihren einheitlichen Stempel aufdriickt« (Fischer 1956, 216). »Die Orientierung
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erscheint nun in des Wortes urspriinglichem Sinn, bezogen auf den Orient, die Richtung 

der aufgehenden Sonne. Es scheint also die ’Ostreligion' schon im Spatneolithikum 

ihren Einzug gehalten und in der friihen Bronzezeit ihre Blute erreicht zu haben« 

(Fischer 1953,16). Wie fur die Aunjetitzer Kultur trifft das auch fur die altesten Kata- 

kombengraber des nordpontischen Raumes zu. Es fallt auf, dass die beiden miteinander 

gekoppelten Neuerungen, die Eintiefung von Katakomben in bereits bestehende Kur- 

gane mit Primarbestattungen in Grubengrabern und die Bestattung von Toten als nach S 

(SW, SO) orientierte rechte flocker (mit dem Blick der Toten nach O bzw. NO und SO) 

nur das westliche Areal der alteren Ockergrabkultur betrafen, die bstlichen Bereiche zwi- 

schen Wolga und Ural jedoch nicht erreichten.

Wir werden hier somit mit einem iiberregionalen Phanomen konfrontiert, welches 

groEe Teile Europas, von der Iberischen Halbinsel fiber Mitteleuropa und Skandinavien 

bis in die Ukraine und den Nordkaukasus erfasste (aber weiter im Osten nicht bis zum 

Ural sowie darfiber hinaus reichte). Verfasser (Hausler 1977; Hausler2oor; Hausler 

2004,175ff.) vermutet, dass hier von Altagypten ausgehende Einfliisse beteiligt waren. 

Eine genauere Synchronisierung und Kartierung der bereits angesprochenen Phano- 

mene ware zweifellos eine lohnende Aufgabe.

Im Ubrigen stehen die Aunjetitzer Kultur Mitteleuropas und die Majkop-Kultur des 

Nordkaukasus mit einer identischen Struktur der Bestattungssitte nicht isoliert da. Das 

kann am Beispiel der Nekropole von Zimnicea, Bez. Teleorman, nbrdlich der Donau in 

Rumanien, gezeigt werden (Alexandrescu 1974, Taf. 2-3). Zimnicea liegt am Siidrand 

der Schneckenberg-Glina III-Kultur Transylvaniens (Machnik 1985; Machnik 1987). Sie 

wird von Machnik (1987,162 Abb. 30) an den Anfang dieser Kultur datiert. In Zimnicea 

wurden die Toten ebenso wie in der Aunjetitzer Kultur und in der Majkop-Kultur als 

nach S orientierte rechte Hocker beigesetzt. Hinsichtlich der Armhaltung ist jedoch eine 

gewisse Willkur zu verzeichnen (Alexandrescu 1974, Taf. 2-3).

Der obige Exkurs fiber mdgliche fiberregionale und transkulturelle Parallelentwick- 

lungen im Bereich der Bestattungssitten verfolgt noch folgendes Ziel: Die verschiedenen 

Auspragungen der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten Nordeurasiens sollen 

daraufhin uberprtift werden, ob sie auf gemeinsame Traditionen bzw. fiberregionale 

Kulturverbindungen zurfickgehen, oder ob sie, gewissermaEen als »Elementargedanken 

der Menschheit«, immer wieder spontan - mbglicherweise aus bestimmten, noch aufzu- 

hellenden Griinden- auftreten.

Nordliches Schwarzmeergebiet

Verschiedene Varianten der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten sind, wie dar- 

gelegt, in betrachtlichen Teilen sowohl Sfidost- und Mitteleuropas als auch Nordeuropas 

vom Aneolithikum bis in die frtihe Bronzezeit belegt. AuEerdem sind sie in Teilen von 

Belorussland (Mitteldneprkultur) sowie in Mittelrussland (Fat 'janovo-Kultur) anzutref- 

fen. Aus dem Areal der nordpontischen Ockergrabkultur, vom Karpatenrand im Westen 

bis zur unteren Wolga und zum Fluss Ural, sind sie aus dieser Zeit hingegen unbekannt. 

Das ist schon deshalb erwahnenswert, weil gerade dieses Areal hiiufig mit der Urheimat 

der Indogermanen oder zumindest eines Teils der Indogermanen in Zusammenhang 

gebracht wird, mithin zum Entstehungsgebiet der Indogermanen gehbrt (Hausler 2003a).
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Es gilt vor allem als Ausgangsgebiet der Indoiranier, in deren Kultur und Sprache die 

Rechts-Links-Polaritat, ihre Koppelung mit dem mannlichen und weiblichen Geschlecht 

sowie das grammatische Geschlecht eine grofie Rolle spielen (Gonda i960; Hillebrandt 

1897; v. Negelein 1928; Oldenberg 1923).

Fiir das ehemalige Verbreitungsgebiet der alteren Ockergrabkultur (Grubengrab- 

Katakombengrab-Kultur) stellt die Belozerka-Kultur des nordlichen Schwarzmeergebie- 

tes (12.-10. Jh. v. Chr.) hinsichtlich der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten eine 

Ausnahme dar. Deshalb sei auf sie exemplarisch naher eingegangen. Die Belozerka-Kul

tur ist im Gebiet zwischen dem unteren Don im Osten bis zum Unterlauf der Donau im 

Westen, z.T. auch in den Krimsteppen, verbreitet (Vancugov 1996,288 Abb. 1). Die 

Nordgrenze stimmt weitgehend mit derjenigen zwischen Steppe und Waldsteppe uber- 

ein (Vancugov 1990).

Die Belozerka-Kultur ist durch Kurganbestattungen sowie durch Flachgraber gekenn- 

zeichnet. Die Toten wurden in der Regel als nach S (SW, SO) orientierte rechte bzw. 

linke Hocker beigesetzt. Bei 71 Bestattungen konnten Geschlecht und Alter bestimmt 

werden. Dabei lagen die Manner vorwiegend auf der rechten, Frauen auf der linken Seite 

(Vancugov 1996,292). Eine Reihe von Besonderheiten der Belozerka-Kultur scheint auf 

langandauernde Kontakte zum Karpaten- und Donauraum hinzuweisen. Uber den Ur- 

sprung der Kultur bestehen unterschiedliche Ansichten. Gemah Otroscenko (2003) geht 

sie auf eine Einwanderung von Bevblkerungsgruppen der Holzkammergrabkultur (russ.: 

srubnaja kul'tura) aus dem Areal links des Dnepr in die Dneprsteppen und in das nbrdliche 

Schwarzmeergebiet zuriick. Aus der Holzkammergrabkultur sind allerdings keine ge

schlechtsdifferenzierten Bestattungssitten iiberliefert, sondern eine geschlechtsneutrale 

und monopolare Struktur der Bestattungssitten mit nach N und NO ausgerichteten lin

ken Hockern. Die Vorgangerin der Belozerka-Kultur ist die Sabatinovka-Kultur des 15.- 

13. Jh.v. Chr. (Gershkovich 2003). Nach anderer Auffassung entstand erstere auf ihrer 

Grundlage, jedoch unter Beteiligung von spatbronzezeitlichen Kulturen des Karpaten- 

und Donaugebietes. Die Sabatinovka- und die Belozerka-Kultur werden gewbhnlich zeit- 

lich mit der friihen »thrakischen Hallstattkultur« des Karpaten- und Donaugebietes in 

Verbindung gebracht.

Vancugov erkliirt die Entstehung der Belozerka-Kultur durch Kontakte verschiedener 

ethnischer Elemente, welche Sabatinovka-Substrate iiberlagerten. Dabei sollen die Noua- 

Kultur der Westukraine und Ostrumanien eine grbfiere Rolle spielen. Fiir unser Problem, 

das Auftreten von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten in der Belozerka-Kultur, 

ist von Interesse, dass solche weder aus der Holzkammergrabkultur des Ostens noch aus 

der Vorgangerkultur, der Sabatinovka-Kultur, nachweisbar sind. Damit diirfte es sich 

um den Fall einer autochthonen Neuschbpfung handeln.

Im Verlauf der Untersuchungen wird dargelegt, dass zwischen dem Auftreten von 

geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten, insbesondere der Korrelation zwischen 

der rechten und linken Kdrperseite sowie dem mannlichen bzw. weiblichen Geschlecht, 

und den dkonomischen Grundlagen der jeweiligen Kulturen bestimmte Zusammen- 

hange vorzuliegen scheinen. Deshalb soil hier auf die dkonomischen Verhaltnisse in der 

Belozerka-Kultur eingegangen werden. Den archaologischen Kulturen der zweiten 

Halfte des 2. Jt. v. Chr. in den nordpontischen Steppen, bis zum Ural, insbesondere der 

Holzkammergrabkultur, wird eine betrachtliche Bedeutung der Viehhaltung zugeschrie-
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ben. Es handelt sich um ein Areal, in dem es Anfang des i. Jt. v. Chr. zur Herausbildung 

der nomadischen Lebensweise und der Kultur der iranischsprachigen Sauromaten, Sar- 

maten und Skythen kam (Silov 1975; Shilov 1989; Otroscenko 1996). Wie jungere Verbf- 

fentlichungen zeigen, halten nicht alle alteren archaobotanischen und archaozoologi- 

schen Bestimmungen neueren Untersuchungen stand (Pashkevich2003; Otroshchenko 

2003; Muhiz/Antipina2OO3). Es bedarf somit noch erheblicher Anstrengungen, um den 

konkreten Anted der Viehhaltung in der Okonomie der einzelnen Zeitphasen und Areale 

zu bestimmen.

Diese Frage ist insbesondere fur die Aufklarung des Ubergangs zur nomadischen 

Lebensweise in den Steppen Nordeurasiens von Bedeutung (Khazanov 1984; Kuzmina 

2003; Renfrew2002). Dabei spielt auch die Belozerka-Kultur eine gewisse Rolle. Nach 

Vancugov siedelte hier eine Bevblkerung von sesshaften Ackerbauern und Viehziich- 

tern, wie sie auch schon vorher im nbrdlichen Schwarzmeergebiet verbreitet war. Die 

Herden setzten sich vorwiegend aus Rindern, Pferden und Schafen zusammen. Fur die 

Zeit der Belozerka-Kultur wird haufig eine Trockenphase angesetzt, die mit einer Verrin- 

gerung der sesshaften Bevblkerung in den Steppen des nordwestlichen Schwarzmeerge- 

bietes einherging. Dieser Umbruch war von einer Umorientierung der bkonomischen 

Verhaltnisse und mit einer Zunahme von Wanderbewegungen begleitet. Vancugov halt 

es fur mbglich, dass in der Belozerka-Kultur bereits Transhumanz betrieben wurde. Die 

Nutzung des Pferdes als Reittier fbrderte den Ubergang zu einer mobileren, halbnomadi- 

schen Viehzucht (Vancugov 1996, 305).

Wie zukiinftige Forschungen die bkonomischen Grundlagen der Belozerka-Kultur 

sowie weiterer Kulturen der zweiten Halfte des 2. Jt. v. Chr. zwischen dem Karpatenvor- 

land uber den Ural bis weit nach Sibirien auch aufklaren werden - folgendes wird deut- 

lich: Die Belozerka-Kultur stellt in dem umrissenen Areal fiir die zweite Halfte des 

2. Jt. v. Chr. bisher die einzige Kultur mit geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten 

dar (zu den Kulturen des 2.Jt.v. Chr. in der Ukraine vgl. zusammenfassend Chernykh 

u. a. 1998 und Berezanskaja u. a. 1986).

Eine iibergreifende Analyse der Struktur der Bestattungssitten des 2.Jt.v. Chr. in 

Europa bzw. in Nordeurasien steht bisher noch aus. Im Rahmen dieses Beitrages wurde 

es zu weit fiihren, auf die Struktur der Bestattungssitten dieser Periode im Gebiet zwi

schen den Karpaten und dem Ural, bis nach Sibirien und Mittelasien hinein, naher ein- 

zugehen. Es sei aber angemerkt, dass in der Holzkammergrabkultur des nordpontischen 

Gebietes (hierzu Krivcova-Grakova 1955) sowie in weiten Teilen der Andronovo-Kultur 

Sibiriens und Kasachstans (Masson 1966; Kuzmina 1994; Kuzminazooi) eine ge- 

schlechtsneutrale, monopolare Struktur der Bestattungssitten mit nach O und NO orien- 

tierten linken Hockern zu dominieren scheint. Deshalb ist es umso auffallender, dass 

nach einer Lucke von Tausenden von Kilometern, weit im Osten, in einigen Bereichen 

der Andronovo-Kultur wiederum Strukturen mit geschlechtsdifferenzierten Bestattungs

sitten auftauchen.

Es ist erstaunlich, dass in den bstlichen Bereichen des nbrdlichen Schwarzmeergebie- 

tes sowie in den Landschaften bstlich des Urals im 2. Jt. v. Chr., erstmalig fiir diese Regio- 

nen seit Jahrtausenden, im Bestattungswesen der linken Seite eine dominierende Rolle 

zukommt. Bei der Besprechung der Bestattungssitten der schnurkeramischen Becherkul- 

turen sowie der Glockenbecherkultur Mitteleuropas wurde bereits auf eine auffallende
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Korrelation hingewiesen. Wahrend in den schnurkeramischen Becherkulturen der Bei- 

gabe von Axten (Streitaxten) in Mannergrabern zunachst eine groEe Bedeutung zukam 

(vgl. die Bezeichnungen Bootaxt- bzw. Streitaxtkultur), scheint sich im Verlauf der Zeit 

eine Veranderung der Bewaffnung abzuzeichnen. Die Zahl der beigegebenen Axte nahm 

allmahlich ab, Pfeil und Bogen diirften jetzt an Bedeutung zugenommen haben (Fischer 

1956,128). In der durch ihre auffallenden Armschutzplatten gekennzeichneten Glocken- 

becherkultur erfolgte der plbtzliche Umschwung von der bisherigen Rechts-Links-Pola- 

ritat zur Links-Rechts-Polaritat. Nunmehr wurden sowohl in der Glockenbecherkultur als 

auch in einigen annahernd zeitgleichen Kulturen Mitteleuropas sowie der angrenzenden 

Regionen Manner als linke, Frauen als rechte Hocker bestattet. Fur Osteuropa wird fur das 

2.Jt.v. Chr. damit gerechnet, dass nun Pfeil und Bogen eine besondere, prestigetrachtige 

Rolle zukommt (Shishlina 1997). 1st die jetzt aufkommende Dominanz der linken Seite im 

Bestattungswesen auf diese waffentechnische Neuerung zuriickzufuhren?

Abb. 19 Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten in der Nekropole von Sumbar, Turkmenien (Manner nach 

W orientierte linke Hocker, Frauen nach O orientierte rechte Hocker).
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Abb. 20 Geschlechtsbezogene Beigaben aus Mannergrabern (I—III) und aus Frauengrabern (IV-V) in der 

Nekropole von Sumbar, Turkmenien.
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Sibirien, Mittelasien, Indien

Beispiele fiir geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten sind auch aus Kasachstan und 

Mittelasien bekannt. In Kokca 3, Aral-Gebiet (Andronovo-Kultur), wurde bei einer Haupt- 

orientierung der Toten nach W Mannern die rechte, Frauen die linke Seite zugewiesen 

(Itina 1961; Masson 1966, 221).

In der Biskent-Kultur Siidtadzikistans (so in der Nekropole von Tulchar), die auch als 

regionale Variante der Andronovo-Kultur angesprochen wird, wurden Manner auf der 

rechten, Frauen auf der linken Seite bestattet (Mandel'stam 1968). Gleiches gilt fiir die 

gleichzeitigen Nekropolen aus dem Vachs-Tal in Siidtadzikistan (P'jankova 1986). In 

Tasty-Butak 1, Geb. Aktjubinsk, in den Steppen Westkasachstans, weist die Hauptorien- 

tierung der Bestattungen nach NW und SW; Manner lagen auf der linken, Frauen auf 

der rechten Seite (Sorokin 1962). Die Ausbreitung der Andronovo-Kultur ist nach Kuz

mina (1994; Kuzmina 2001) mit dem Weg der Indoiranier nach dem S zu korrelieren, in 

deren Mythologie die Rechts-Links-Polaritat eine hervorragende Rolle spielt (Gonda 

i960; Hillebrandt 1897; von Negelein 1928).

Die Rechts-Links-Polaritat der Bestattungssitten (Manner rechts, Frauen links Le

gend, wobei die Orientierung der Toten in den einzelnen Nekropolen variiert) ist fur die 

Swat-Kultur in Nordpakistan (11.-8/7. Jh. v. Chr.) typisch (Muller-Karpe 1983), die den in 

den Veden uberlieferten Ariern zugewiesen wird. Bei ihrer Genese wird ein Anted der 

vom N vordringenden, bereits erwahnten Biskent-Kultur bzw. der bronzezeitlichen Kul- 

turen Mittelasiens diskutiert (Muller-Karpe 1983,119). Zwischen der Andronovo-Kultur 

und den Kulturen der iranischsprachigen Sauromaten und Saken besteht eine direkte 

Kontinuitat. Aus dem Bereich der bronzezeitlichen sesshaften Ackerbauern Sudwest- 

turkmeniens liegen ebenfalls Belege fur geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten vor: 

In Sumbar bestanden die Flachgraberfelder der spaten Bronzezeit (zweite Halfte des 

2. Jt. v. Chr.) aus Katakomben. Hier wurden die Manner als nach W orientierte linke 

Hocker, die Frauen als nach O orientierte rechte Hocker beigesetzt (Abb. 19), also jeweils 

mit gleicher Blickrichtung nach N (Abb. 3, Typ52; Chlopin 1983,105 ff. Abb. 16; Chlo- 

pin 1986). Diese Geschlechtsdifferenzierung betraf sowohl Erwachsene als auch Kinder 

und gilt in ausgepragter Form auch fiir die Beigaben (Abb. 20); selbst die Anordnung der 

Beigabensatze weist auf binare Oppositionen hin. Chlopin (1986, ii3ff.) bringt sie mit 

der iranischen Mythologie, mit den Uberlieferungen des Avesta, in Verbindung. Es 

bleibt zu untersuchen, warum die kulturgeschichtlich gesehene altere Rechts-Links-Pola

ritat und die Koppelung der rechten Seite mit dem mannlichen Geschlecht in manchen 

Fallen in ihr Gegenteil umgeschlagen ist.

Zur Situation in China

Anschliehend sei auf China eingegangen. Es fallt auf, dass hier in der Mythologie, im 

Gegensatz zu den indogermanischen Sprachen und dem Semitischen, nicht die rechte 

Seite mit dem mannlichen und die linke Seite mit dem weiblichen Element korreliert ist, 

sondern dass es sich genau umgekehrt verhalt (Forke 1927, 55; de Groot 1918, 5 ff.; Granet 

1953, 261-278; Granet 1973; Granet 1985).

Die Yin-Yang-Lehre ordnet alle Dinge der Welt in die beiden Urgruppen von Substan- 

zen und Kraften (Baumann 1955,106). Yin wird mit der rechten Seite und dem Weiblichen
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assoziiert. Yin ist alles Schwere, Weiche, Grobe, Dunkle, Sichsenkende, das Zusammen- 

ziehende, alles Viereckige, Ruhende, das Passive, Nasse und Kalte. Im Siiden ist Yang, im 

Norden Yin. Friihling und Sommer beschert Yang, Herbst und Winter aber Yin. Aus den 

groben, schweren Yin-Teilchen des Urchaos, die sich niedersenkten, entstand die Erde.

Yang ist das Mannliche, ihm wird die linke Seite zugeordnet. Es ist alles Leichte, 

Feine, Harte, Reine, Helle, aufwarts und nach auhen strebende, alles in sich Ausdeh- 

nende, Leuchtende, Heisse und Trockene, alles Runde und Bewegte. Aus den feinen 

Yang-Teilchen des Urchaos entstand der Himmel. Yang ist das Feuer, und die Sonne ist 

sein Bild in alter Schrift.

Die rechte Seite (Yin) wird mit dem weiblichen Geschlecht in Verbindung gebracht 

und mit den Dingen in Bodennahe assoziiert. Mit der rechten Hand wird gegessen und 

gearbeitet. Sie gilt aber auch als die Hand des Blutes und des Tdtens. Deshalb ist sie weni- 

ger ehrenvoll als die linke Hand und wird im sozialen Austausch verborgen. Ein iiberlie- 

fertes chinesisches Schenkritual schreibt damit ubereinstimmend ein Geben mit der lin- 

ken Hand, ein Nehmen mit der rechten Hand vor (Haid/Hausler 2003, 228).

Nach Baumann (1955,106 Anm. 39), sind nicht nur die Wbrter Yin und Yang, son- 

dern bereits die ganze darauf begriindete Theorie schon im 12. und li.Jh.v. Chr. mit 

alien Details bekannt gewesen. Es handelt sich damit um ein streng durchdachtes, auf 

Polaritaten und binare Oppositionen beruhendes System, welches dem aus der indoira- 

nischen Mythologie bekannten Beziehungskomplex der Polaritaten und Oppositionen 

krass widerspricht.

Lassen sich aus den Bestattungssitten der archaologischen Kulturen Chinas Hinweise 

darauf ableiten, warum in China die Links-Rechts-Polaritat dominiert? Kbnnen wir die 

Bestattungssitten der archaologischen Kulturen Chinas und ihre Abfolge mit denjenigen 

Europas korrelieren und daraus bestimmte Schliisse ableiten?

Gemah Werning (2003,104) ist an einer autochthonen Entstehung des chinesischen 

Neolithikums nicht zu zweifeln. Es weist noch weitgehende wildbeuterische Komponen- 

ten auf. An manchen Fundstellen sind Reis sowie Hirse nachgewiesen bzw. sie befinden 

sich im Stadium der Domestikation. Aus dem Friihneolithikum sind in der chinesischen 

Zentralebene Graberfelder mit bis zu 350 Bestattungen nachgewiesen (Peiligang-Gruppe 

der Cishan-Peiligang-Kultur). Die Toten wurden in Einzelgrabern in der gestreckten 

Riickenlage, anscheinend stets als nach W orientierte Strecker, beigesetzt (Werning 2003, 

TT5 Abb. 9). Als Beigaben werden Gebrauchsgegenstande wie Sicheln, Beile und Mahl- 

steine, Schmuck sowie Keramik als auch Musikinstrumente (Fldten, Rasseln) angetroffen.

Wenden wir uns anschliehend der durch ihre hervorragend bemalte Keramik weit 

bekannten Yangshao-Kultur zu. Die folgenden Ausfiihrungen basieren auf Muller-Karpe 

(1982). In den Siedlungen der Yangshao-Kultur werden haufig, dicht bei den Hausern, 

Bestattungen von Kleinkindern in Pithoi angetroffen. AuRerhalb der Siedlungsbereiche 

wurden in speziellen Friedhbfen Kinder im Alter von 3-4 Jahren, Jugendliche und 

Erwachsene bestattet. Die Nekropole von Banpo wies 118 Bestattungen auf, diejenige 

von Jiangzhai in drei geschlossenen Gruppen 130 Graber. Die meisten Erdgruben bargen 

jeweils einen Toten in einem Holzsarg. In beiden oben erwahnten Nekropolen lagen 

nach W und NW orientierte Strecker. Einige Hocker gehbrten zu den Ausnahmen; in 

Banpo hatte man einige Tote auch bauchlings bestattet. Die Graber enthielten weder 

Waffen noch Werkzeuge; die Hocker wiesen in keinem Faile Beigaben auf (Muller-
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Karpe 1982, Abb. 22:24). Kleinkinder in Pithoi waren demgegeniiber mit besonderen 

Beigaben versehen.

Die Siedlungen der Yangshao-Kultur setzten sich aus jeweils mehreren Hausergruppen 

zusammen, welche einheitlich auf einen Mittelpunkt hin ausgerichtet waren (was bei den 

Bestattungen nicht zutrifft). Zu mehreren Hausergruppen gehbrte offenbar jeweils ein 

Friedhof. Die bkonomische Basis der Yangshao-Kultur beruhte hauptsachlich auf Boden- 

bau, insbesondere auf dem Anbau von Hirse, doch wurden daneben auch Haustiere gehal- 

ten. Es sind vor allem Schweine, daneben sind auch sparliche Reste von Schafen und Bovi- 

den belegt. Jagd und Fischfang spielten eine namhafte Rolle. Von den mehreren hundert 

Siedlungen der Yangshao-Kultur liegen die meisten in Flussnahe auf Lbssterrassen.

Die Yangshao-Kultur datiert laut Miiller-Karpe in das 3-Jt.v. Chr., vielleicht auch an 

das Ende des 4. Jt. v. Chr. Im Huanghe-Gebiet folgt auf die Yangshao-Kultur die Longshan- 

Kultur, darauf Mitte des 2.Jt. v. Chr. die Zeit der Shang-Dynastie. Als Bindeglied zwi- 

schen der Qinglian-Gang-Kultur (5. Jt. v. Chr.) und der klassischen Longshan-Kultur 

(Wende vom 3. zum 2. Jt. v. Chr.) gilt die Dawenkou-Kultur.

Die Dawenkou-Kultur ist in Nordostchina in einem einst waldreichen Gebiet verbrei- 

tet (Hohmann 1983). Die Siedlungen liegen in Flussnahe auf Terrassen oder Anhbhen. In 

Sanlihe, wo sich bereits ein Ubergang zur klassischen Longshan-Kultur abzeichnet, ent- 

hielten die Steinkisten zumeist nach 0 orientierte Strecker, wahrend von Liulin und 

Pingdingshan vorwiegend nach N und NO orientierte Strecker iiberliefert sind. Es han- 

delt sich hauptsachlich um Einzelgraber, von denen 90% Beigaben enthielten. Die Grab- 

gruben der Dawenkou-Kultur wiesen in der Regel Skelette in gestreckter Ruckenlage auf. 

In der Halfte der statistisch auswertbaren Fundorte dieser Kultur wurden nach O orien

tierte Strecker angetroffen, wobei die Schwankungsbreite nach NO und SO maximal 450 

betrug. In Dawenkou selbst entfielen auf 133 Graber zwei auffallende Abweichungen: 

Grab 45 mit einem nach W orientierten Strecker in Bauchlage und Grab 128 mit einem 

nach S orientierten Strecker ohne Beigaben. In Dawenkou entfielen auf die 133 Graber 

ferner 12 Hockerbestattungen (sieben linke, fiinf rechte Hocker). Bei der Bauchbestattung 

eines Erwachsenen in Grab 45 (Hohmann 1983,108 Abb. 40,1) lagen sechs BeigefaEe, in 

Grab 133 mit einem linken Hocker in einer SO-NW-orientierten Grabgrube befanden 

sich drei Geweihe.

In Kangyin dominieren nach O orientierte Strecker, daneben treten aber auch nach W 

orientierte Strecker auf. In der Friihphase von Chengzi sowie Donghaiya herrschen nach 

NW orientierte Strecker vor, in Liulin nach NO und N orientierte Strecker. 188 Bestat

tungen waren nach N und NO orientiert, zwei Strecker nach O, weitere zwei nach W, fer

ner fiinf nach S. Falls die Graber Tierknochen enthielten, handelte es sich jeweils um 

Teile eines Schweins.

Die Beigaben der Dawenkou-Kultur bestehen insbesondere aus Keramik, es treten 

aber auch Axte, Dechsel, Spaten und Schmuck auf. In der Fauna der Dawenkou-Kultur 

dominieren Schwein und Hund. Als bkonomische Basis gelten Tierhaltung, Jagd, Fisch

fang und Sammeln. Der jeweilige Anted dieser Komponenten ist aherdings ungeklart. 

Eine Vorratsgrube enthielt mehr als 1 m3 Hirse. Zu den Beigaben gehbrten bei der Feld- 

bearbeitung verwendete Spaten, Reibsteine und StbEel zur Weiterverarbeitung von 

Cerealien, Messer und Sicheln. Geht man von den Tierresten in den Grabern aus, stand 

das Hausschwein an erster Stelle. In einer weiter im Norden gelegenen Nekropole domi-
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nierte unter den Tierknochen dagegen der Hund. Die angetroffenen Boviden und Capri- 

den scheinen bereits Domestikationsmerkmale aufzuweisen. Am Ubergang zur Longs- 

hao-Kultur tritt bereits die schnell drehende Scheibe zur Keramikherstellung auf.

In der Zeit der Shang-Dynastie, so in den beruhmten Nekropolen von Anyang, ferner 

in der Han-Zeit, wird die traditionelle Sitte der Bestattung in der gestreckten Riickenlage 

fortgefiihrt (Kuhn 1995).

Die Bestattungssitten Chinas im Vergleich zu denjenigen Nordeurasiens

AnschlieEend sei ein Vergleich der Bestattungssitten der besprochenen Kulturen Chinas 

mit denjenigen Europas bzw. Nordeurasiens durchgefiihrt. Dabei fallt folgendes auf. In 

den angeftihrten Kulturen Chinas liegen ausschliefilich Strukturen der Bestattungssitte 

vor, wie sie fiir die subneolithischen Kulturen der Jager, Fischer und Sammler Nordeu

rasiens typisch sind (Hausler 1962; Hausler 1999; Janzon 1974; Wyszomirska 1984) bzw. 

fiir Kulturen, in denen die Traditionen derartiger Bestattungssitten weitergefiihrt wer- 

den (Hausler 1999,151 ff.). Eine identische Struktur der Bestattungssitten ist ferner fiir 

die Dnepr-Donec-Kultur bzw. Mariupol-Kultur der Ukraine typisch, welche ganz oder 

weitgehend auf Jagd, Fischfang und Sammeln beruhte (Telegin 1991, 55ff.; Telegin 

1991a; Telegin/Potekhina 1987; Hausler 1995a, 54; Hausler 1996, 85 ff. Abb. 20).

Analoge Flachgraberfelder mit einer monopolaren Struktur der Bestattungssitten und 

der gestreckten Riickenlage der Toten sind dariiber hinaus gewissermaEen das Marken- 

zeichen zahlreicher weiterer friihneolithischer Kulturen im Areal zwischen Karpaten 

und Ural, in denen in der Regel erst sparliche Nachweise der Viehhaltung zu verzeich- 

nen sind. Dabei wurde sogar die Bezeichnung »Kultur der gestreckten Bestattungen« 

gepragt (Kovaleva 1980; Telegin 1987; vgl. Hausler 1996, 82 f.J. Indessen tritt eine ana

loge Struktur der Bestattungssitten z.B. auch in der Hamangia-Kultur Rumaniens auf 

(Comsa 1994, i32ff.; Lichter 2001, 6off.; Hausler 2000b, 337 f.). Gleiches gilt bereits fiir 

die spatmesolithischen bzw. friihneolithischen Nekropolen am Eisernen Tor in Ruma- 

nien (Griinberg 2000/Teil 2, 202ff.).

Die gemeinsamen Merkmale der Grab- und Bestattungssitten der erwahnten Kultu

ren, zu denen auch diejenigen Chinas gehbren, bestehen zunachst darin, dass die Flach- 

grabernekropolen in Wassernahe, bisweilen sogar auf »Toteninseln« situiert sind. Jede 

Nekropole weist eine bestimmte Hauptorientierung der Toten auf, welche haufig geogra- 

phisch determiniert ist. Neben der Hauptorientierung der Toten, die jeweils geschlechts- 

neutral und monopolar vorgenommen wurde, kommen jeweils einige Ausnahmen 

hinzu. Diese Ausnahmen wurden vorwiegend im Gegensatz zur jeweiligen Hauptorien

tierung in der antipodischen Nebenorientierung beigesetzt (Hausler 1999,151 ff.). Zu 

den Ausnahmen gehbren auch die seltenen Bestattungen in Bauchlage (zu den Vorkom- 

men im Mesolithikum vgl. Griinberg 2000, 76 f.; Hausler 2004a). In alien oben erwahn

ten Nekropolen ist der Anted der bestatteten Kinder unterreprasentiert, wie das bereits 

fiir die Graber des Mesolithikums gilt (Griinberg 2000, 41).

Von den wenigen Kinderbestattungen sind jeweils einige mit besonders seltenen, 

kostbaren Beigaben ausgestattet. Fiir dieses Phanomen sind zahlreiche Beispiele bereits 

aus dem Epipalaolithikum und Mesolithikum, weiterhin aus dem Subneolithikum, Neo- 

lithikum und Aneolithikum bekannt (Griinberg2000,121 f.; 219; 242k; Hausler 1964, 63ff.;
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Hausler 1971,109; 112 Abb. 7; Hausler 1995a, 62ff.; Hausler 2000, 79ff.). Eine Erklarung 

dieses Phanomens diirfte in der ethnographisch iiberlieferten Institution des »bevorzug- 

ten Kindes« (Krusche 1964) liegen. Solchen Kindern wurden bereits zu Lebzeiten wert- 

volle Geschenke gemacht und ihnen zu Ehren besondere Feste veranstaltet.

In diesem Zusammenhang ist beachtenswert, dass in den Bestattungssitten der Kultu- 

ren Nordeurasiens, deren Wirtschaft ausschliefilich oder vorwiegend auf Jagd, Sammeln 

und Fischfang beruhte, vom Mesolithikum bis in die friihe Eisenzeit hinein keine Belege 

fur geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten vorliegen. Uberdies ist es bei den bier 

verbreiteten ugrofinnischen Sprachen nicht zur Entstehung des grammatischen Ge- 

schlechts gekommen. Darauf sei bier zunachst nur hingewiesen. Diese Korrelation von 

archaologischem und sprachwissenschaftlichem Befund soil uns spater im Zusammen

hang mit einem iiberregionalen Vergleich von gechlechtsdifferenzierten Bestattungssit

ten bei Jagern/Fischern bzw. Viehztichtern sowie dem Auftreten des grammatischen 

Geschlechts in den Sprachen beschaftigen.

Alle oben skizzierten Phanomene der Grab- und Bestattungssitten der friihen mesoli- 

thischen, subneolithischen Jager- und Fischergruppen treffen fur die angefiihrten archao- 

logischen Kulturen Chinas zu. Bei den als Parallele herangezogenen Beispielen handelt 

es sich fast ausschliehlich um Kulturen von Jagern, Fischern und Sammlern, oder um 

solche Kulturen, in denen Bodenbau und Viehhaltung zunachst eine bescheidene Rolle 

spielten. In diesen Zusammenhang gehbrt auch die Trichterbecherkultur Mittel- und 

Nordeuropas. Zum Verstandnis der weiteren Ausfiihrungen nachstehend einige Bemer- 

kungen zu ihrer Genese und zu ihren wirtschaftlichen Grundlagen.

Die Trichterbecherkultur Nord- und Mitteleuropas (4500-2900/2800 v. Chr.) (Midgley 

1992; Stafford 1999) ist auf der Basis eines einheimischen mesolithischen Substrats ent- 

standen. In der Trichterbecherkultur des westlichen Ostseegebietes hat der kontinuier- 

liche Prozess der Umgestaltung vom Mesolithikum zum Neolithikum in der Zeit der 

Ellerbek-Gruppe der Ertebolle-Kultur begonnen und uber 1000 Jahre spater, um 3400 v. 

Chr., die Gesellschaft der Trichterbecherkultur so weit verandert, dass man sie als 

vollneolithisch ansprechen kann (Hoika 1993,15; Liming 2000,120f.J.

Als Einfliisse, die zur Neolithisierung der einheimischen Mesolithiker und zur Entste

hung der Trichterbecherkultur gefiihrt haben, diskutiert man heute ausschliefilich sol

che aus dem siidlich anschliehenden Areal Mitteleuropas, so aus der Lengyel-Kultur, der 

Baalberger und der Rdssener Kultur (Stafford 1999, 33 ff.). Das sind neolithisch-aneoli- 

thische Kulturen, deren Genese mit Kulturtraditionen Siidosteuropas bzw. des Donau- 

landischen Gebietes zusammenhangt.

Bei der Genese einiger bstlicher Regionalgruppen der Trichterbecherkultur in Polen 

liegt eine analoge Akkulturation einheimischer Jager, Sammler und Fischer an weiter 

siidlich benachbarte, bereits vollneolithische Kulturgruppen vor (Kruk/Milisauskas 

1999, 115-119; 312-322).

Angesichts einer im Vergleich zu Stidost- und Mitteleuropa erst spaten Neolithisie

rung des Areals der Trichterbecherkultur hat man sie bisweilen auch einem Sekundar- 

neolithikum zugewiesen. Beriicksichtigen wir den langwierigen Prozess der Rezeption 

der vom Siiden und Siidosten iibernommenen Elemente der Landwirtschaft in der Trich

terbecherkultur, wird besser verstandlich, warum man hier im Bereich der Grab- und
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Bestattungssitten und der dahinterstehenden Vorstellungen so lange an den altherge- 

brachten Traditionen und Strukturen festgehalten hat.

Die Bestattungssitten der Trichterbecherkultur sind weitgehend mit denjenigen der 

subneolithischen Jager-, Fischer- und Sammlergemeinschaften Nordeurasiens identisch: 

geographisch determinierte monopolare, geschlechtsneutrale Bestattung der Toten in der 

gestreckten Riickenlage. Allerdings tritt noch ein gewisser Anteil an Hockerbestattungen 

hinzu. Hier diirfte eine direkte Kontinuitat zu den Bestattungssitten der spatmesolithi- 

schen Nekropolen wie Vedbaek und Skateholm (I, II) in Siidskandinavien (Grunberg 

2000/Teil 2, 9 ff.; 263 ff.) vorliegen. Es wiirde zu weit fiihren, dies hier im Detail zu begriin- 

den. Dieser Traditionszusammenhang wird in den Flachgrabernekropolen der Trichter

becherkultur Polens besonders evident (Hausler 1975), wahrend das fur Deutschland und 

die Niederlande beim heutigen Forschungsstand (Kossian 2005) nicht so deutlich wird.

Erst beim Ubergang der Bevblkerung der Trichterbecherkultur zur Lebensweise der 

Einzelgrabkultur bzw. Schnurkeramik (Ebbesen 1997; Maimer 1962; Maimer 2002, 168 ff.) 

treten hier geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten und damit positive Hinweise auf 

ein Denken in Polaritaten auf. In diesem Zusammenhang soli erwahnt werden, dass die 

Genese der Kultur der Germanen, in deren Denken der Rechts-Links-Polaritat und in 

deren Sprache dem grammatischen Geschlecht eine besondere Rolle zukommt, in einem 

Teilareal der Trichterbecherkultur, insbesondere in Norddeutschland, auf autochthoner 

Basis erfolgte (Udolph 1994; Udolph 2003).

Die dkonomische Basis der Trichterbecherkultur beruhte zunehmend auf Bodenbau 

und Viehhaltung (Liming u. a. 1997; Liming 2000, i2off.; Kruk/Milisauskas 1999, 3i2ff.; 

Milisauskas 2002, 200ff.). Rinderbestattungen und Pflugspuren (Patzold i960; Tegtmeyer 

1993; Bogucki 1993) weisen auf die Bedeutung des Pfliigens mit Hilfe von Ochsen hin. 

Ferner bestehen Hinweise auf eine »Gespanngrabsitte« (Zich 1999,483). Uber die Nut- 

zung der tierischen Kraft und die Entwicklung der Anschirrung seit dem Neolithikum 

werden wir durch Boroffka (2004) ausfuhrlich informiert.

Die Verwurzelung der Trichterbecherkultur in den alten Traditionen einer Lebens

weise von Jagern, Sammlern und Fischern diirfte es verhindert haben, dass anders als in 

den weiter im Siiden Mitteleuropas gelegenen Kulturen, in denen Rinderhaltung, Pflug- 

bau und eine zunehmende Bedeutung des mannlichen Elements in der Gesellschaft 

dominierten, sich diese veranderten Komponenten in neuen komplexeren Strukturen 

der Bestattungssitten, als Ergebnis eines neuen Denkens in Polaritaten, niedergeschla- 

gen haben. Man gewinnt den Eindruck, dass wesentliche Anderungen im bkonomischen 

Bereich, insbesondere eine verstarkte Hinwendung zur Viehhaltung, vor allem von Rin- 

dern, erst nach einer gewissen Latenzzeit zu Wandlungen in der Struktur der Bestat- 

tungssitte, darunter zum Auftreten von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten, 

fiihren konnten.

Betrachten wir anschliefiend die iiltere Ockergrabkultur (Grubengrab-Katakomben- 

grab-Kultur) des nordpontischen Raumes. Hier lassen sich gewisse Parallelen zur Situa

tion in der Trichterbecherkultur aufzeigen. Im Areal der Ockergrabkultur (zu den altes- 

ten Ockergrabern des nordpontischen Raumes Govedarica 2004; dazu Hausler 2006) liegt 

eine kontinuierliche Entwicklung der alteingesessenen Jager- und Fischerbevdlkerung 

bis in die Zeit der Ockergrabkultur vor (Rassamakin 1999; Rassamakin 2002). Es sei noch 

vorausgeschickt, dass einige westliche Auslaufer der Ockergrabkultur bis nach Ost-
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ungarn, bis zur Theiss, gelangten (Ecsedyi977; Ecsedyi98i). Audi aus Nordostbulga- 

rien sind Konzentrationen von Ockergrabern uberliefert (Panajotov/Dergacev 1984). Im 

ehemaligen Jugoslawien und in Griechenland sind aber, entgegen manchen Vermutun- 

gen, keine Ockergraber belegt (Hausler 1981a; Hausler 1998a; Hausler 1998b). Auf dem 

Gebiet Ungarns ist die Bevblkerung der Ockergrabkultur anscheinend spurlos unterge- 

gangen. Sie kann somit mit der Indogermanisierung weiter Teile Mittel-, Siidost- und 

Siideuropas entgegen alteren Annahmen nicht in Verbindung gebracht werden.

Wie in der Trichterbecherkultur wurde im Bereich der Ockergrabkultur zunachst 

eine Struktur der Bestattungssitten fortgefiihrt, wie sie im Mesolithikum aufkam und im 

Subneolithikum groEer Teile Europas bzw. Nordeurasiens iiblich war. Diese Struktur 

wurde erst nach und nach dahingehend abgewandelt, dass unter Beibehaltung der bishe- 

rigen geschlechtsneutralen monopolaren Struktur der Bestattungssitten (im westlichen 

Teil der Region Hauptorientierung der Toten nach W, im bstlichen demgegentiber nach 

O) erst zur Bestattung der Toten als »rhombische Hocker«, spater als rechte Hocker iiber- 

gegangen wurde. Geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten sind vom Gebiet der Ocker

grabkultur von den Karpaten im Westen bis zum Ural im Osten und weit dariiber hinaus 

bis ins 2. Jt. v. Chr. nicht uberliefert.

Als dkonomische Grundlage der alteren Ockergrabkultur gilt ubereinstimmend eine 

groEe Bedeutung der Viehhaltung (Rassamakin 1999,129ff.; Rassamakin2002). Dabei 

diirfte es sich, zumal in den weiten Steppen Osteuropas, hauptsachlich um Schafzucht, 

weniger um Rinderzucht, gehandelt haben. Im Verlauf der Ausfiihrungen wurde wie- 

derholt darauf hingewiesen, dass in weiten Teilen Europas die Dominanz der rechten 

Seite im Bestattungswesen gerade bei solchen Kulturen hervortritt, in denen der Vieh

haltung und dem mannlichen Geschlecht in der Gesellschaft eine dominierende Rolle 

zukam. Die Ockergrabkultur passt genau in diesen Rahmen.

Die Bevblkerung der Trichterbecherkultur beharrte in ihrer etwa anderthalb Jahrtau- 

sende wahrenden Entwicklung trotz der allmahlichen Rezeption von Bodenbau und 

Viehhaltung im Bereich der Bestattungssitten und damit sicher auch der dahinter stehen- 

den Vorstellungsinhalte auf den altererbten Traditionen der Jager und Fischer. In der al

teren Ockergrabkultur (3000/2900-2300/2200 v. Chr.) (Rassamakin 1999,127ff.), in wel- 

cher der Viehhaltung eine dominierende Bedeutung zukam, erfolgte in den Bestattungs

sitten demgegentiber ein Wandel, wie er im Laufe der Zeit bereits viele Kulturen Siidost- 

und Mitteleuropas erfasst hatte. Bei einem Vergleich mit den Kulturen im altneolithischen 

Siedlungsgebiet Siidost- und Mitteleuropas kbnnte man vermuten, dass die Latenzzeit 

fur den dort erfolgten Ubergang von der allgemeinen Dominanz der rechten Korperseite 

fur beide Geschlechter im Bestattungswesen zur geschlechtsdifferenzierten Bestattungs- 

sitte und mit der Zuweisung der rechten Seite zum mannlichen Geschlecht, zu kurz war, 

um auch im nordpontischen Gebiet diesen Folgeschritt zu vollziehen. Er fand erst relativ 

spat in einem Teilareal der Ockergrabkultur, in der Belozerka-Kultur, statt.

Man kbnnte fur Nordeurasien fur die Zeit vom Fruhneolithikum bis zur Bronzezeit 

eine Typologie der Struktur der Bestattungssitten vornehmen. Am Beginn steht eine 

Struktur der Bestattungssitten, die ich als solche vom Typ Olen’i Ostrov bezeichne (Haus

ler 2004, Abb. 7). Hauptmerkmale sind eine geschlechtsneutrale, monopolare Orientie- 

rung der Toten sowie eine oft geographisch determinierte Hauptorientierung der Toten 

in jeder Nekropole (Hauptorientierung in Olen’i Ostrov nach NO). Diese Strukturen sind
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bereits seit dem Mesolithikum bekannt. Sie treten in den beschriebenen Kulturen der 

Jager, Sammler und Fischer auf, ferner in solchen Kulturen, in denen erste Ansatze einer 

landwirtschaftlichen Betatigung zu verzeichnen sind. Dazu gehbren auch die subneoli- 

thischen Kulturen Nordeurasiens. Die Struktur der Bestattungssitten der angefuhrten 

Kulturen Chinas stellt einen integralen Bestandteil dieses GroEareals dar.

Als nachste Stufe kdnnen wir Kulturen mit Strukturen der Bestattungssitte ansetzen, 

in denen die rechte Hocklage dominiert. Diese sind erst bei solchen Kulturen festzustel- 

len, in denen der Tierhaltung, insbesondere der Rinderhaltung, bereits eine grbEere 

Bedeutung zukommt. Kulturen mit derartigen Strukturen der Bestattungssitte sind nur 

in Teilen des weit umfassenderen Gebietes Nordeurasiens mit Bestattungen in der ge- 

streckten Rtickenlage belegt.

Als folgende Stufe treten in Europa Kulturen mit geschlechtsdifferenzierten Bestat

tungssitten auf. Derartige Strukturen sind nur in solchen Kulturen belegt, in denen 

auEer einer grbEeren Bedeutung der Tierhaltung, insbesondere der Rinderhaltung, dem 

mannlichen Geschlecht in Wirtschaft und Gesellschaft eine grbEere Bedeutung zuge- 

kommen sein diirfte (Hausler 1966). Dabei wird in einer typologisch alteren Phase die 

rechte Seite mit dem mannlichen, die linke Seite mit dem weiblichen Geschlecht ver- 

kniipft. Erst in einer nachfolgenden Phase (z.B. in der Glockenbecherkultur) schlagt die 

urspriingliche Rechts-Links- Polaritat mitunter in die Links-Rechts-Polaritat um.

In den besprochenen Kulturen Chinas liegen keine Anzeichen fur derartige Entwick- 

lungstendenzen in der Struktur der Bestattungssitten vor, welche z. B. den Umschwung 

von einer urspriinglichen Rechts-Links-Polaritat zur Links-Rechts-Polaritat anzeigen 

kbnnten. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass die angesprochenen Kul

turen Chinas weitgehend auf dem Anbau von Hirse beruhten, wahrend der Viehhaltung, 

insbesondere dem Rind, anscheinend keine grbEere Rolle zukam2.

In diesem Zusammenhang sei noch erwahnt, dass dem Verfasser aus Altamerika, 

Ozeanien und Australien, also Regionen ohne Herdenviehhaltung, ebenfalls keine 

Belege fur geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten mit der hier besprochenen Polari- 

sierung von Orientierung und Seitenlage der Geschlechter bekannt geworden sind.

Bei einem Vergleich mit der kulturellen Situation in weiten Teilen Eurasiens kann 

noch auf folgendes Phanomen hingewiesen werden: In der Linienbandkeramik Mittel- 

und Stidosteuropas, dariiber hinaus in weiten Teilen Europas, war die altneolithische 

Struktur der Bestattungssitten verbreitet. Sie tritt nur in Kulturen auf, in denen die 

Landwirtschaft, insbesondere der Bodenbau, bereits eine betrachtliche Rolle spielte. 

Diese Struktur ist geschlechtsneutral und monopolar, Manner sowie Frauen wurden 

jeweils als linke Hocker beigesetzt (Abb. 5). Daraus hat Verfasser (Hausler 1971) die Ver- 

mutung abgeleitet, dass in solchen Kulturen dem allgemein mit der linken Kbrperseite 

korrelierten weiblichen Geschlecht sowohl im Alltag als auch in Kult und Bestattungs- 

wesen eine besondere Rolle zukam. Das wird besser verstandlich, wenn man berticksich- 

tigt, dass in den postbandkeramischen Kulturen, in denen der Viehhaltung und dem

2 Zur Parallelsituation in Altagypten mit einer einerseits und einer geringen Bedeutung des

Dominanz des Bodenbaus bzw. fehlenden grammatischen Geschlechts im Agyptischen

geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten andererseits vgl. u.
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mannlichen Element in der Gesellschaft eine stets zunehmende Bedeutung zukam, im 

Bestattungswesen die Dominanz der linken Korperseite zu Gunsten der rechten Kdrper- 

seite abgeldst wurde (vgl. o.). In den hochkonservativen Strukturen der Bestattungssitten 

Chinas ist die »altneolithische« Phase der Bestattungssitten, die auher in Europa zumin- 

dest noch in Pakistan nachzuweisen ist (Lechevallier/Quivron 1985), ferner in Oberagyp 

ten, mbglicherweise auch in Vorderasien, nicht belegt.

Da aus China ausschlieRlich Kulturen mit einer geschlechtsneutralen und monopola- 

ren Struktur der Bestattungssitten iiberliefert sind, liegen aus archaologischer Sicht bis- 

her keine Anhaltspunkte vor, ob in den besprochenen Zeitabschnitten jemals eine be- 

stimmte Korperseite mit dem mannlichen oder weiblichen Geschlecht korreliert wurde.

Fur das Gebiet Chinas zeichnet sich in iiberregionaler Sicht eine Sonderstellung der 

Struktur der Bestattungssitten ab, nicht zuletzt wegen der beharrlichen Tradierung alte- 

rer Konventionen. Man kbnnte vielleicht dartiber spekulieren, ob eine starkere Beteili- 

gung der Frau beim Hirseanbau und eine damit eventuell verbundene starkere Bean- 

spruchung der rechten Hand im Laufe der Zeit zu einer Ideenassoziation -weibliches 

Geschlecht - rechte Hand/rechte Seite - gefiihrt haben kbnnte.

Es gibt aber eine durchaus logische Erklarung fur die kulturgeschichtlich gesehen sel- 

tene Links-Rechts-Polaritat und die Koppelung der linken Seite mit dem mannlichen 

und der rechten Seite mit dem weiblichen Geschlecht. In China sind die ersten schrift- 

lichen Zeugnisse fur das Yin-Yang-System aus dem 4. Jh. v. Chr. belegt, doch hat es wohl 

bereits in der In-Zeit bestanden (Granet 1973a; Ivanov/Toporov 1974,292). Die Ursache 

fur die polare Teilung alter Erscheinungen der Welt in die beiden Kategorien Yin und 

Yang diirfte auf die Erfordernisse der Wahrsagerei zuriickzufuhren sein, die im Alten 

China eine grohe Rolle spielte (Ivanov/Toporov 1974, 2y^ff.). In Ritualen, die mit Magie 

und Zauberei zusammenhangen, kommt es haufig zu einer Inversion, zu einer Umkeh- 

rung der herkbmmlichen Symbolik. Dabei werden die ublichen Bedeutungen von rechts 

und links, gut und schlecht sowie die damit einhergehenden Zuordnungen wie oben- 

unten, Mond- Sonne usw. in ihr Gegenteil verkehrt (Ivanov/Toporov 1974, 274ff.). Uber 

die Seitenvertauschung in bestimmten Totenritualen wurde bereits im Zusammenhang 

mit dem Phanomen der »verkehrten Welt« berichtet (Meyer-Orlac 1982, 51 ff.; Veit 1988; 

Stubbe 1988).

Zur Situation in Altagypten

Wenden wir uns anschliehend der Situation in Oberagypten und der Struktur der dortigen 

Bestattungssitten zu. In der vordynastischen Zeit (Badari-Kultur und Naquade I bis II), 

etwa 5500 - 3200 v. Chr., wurden die Toten, unabhangig vom Geschlecht, als nach S 

orientierte linke Hocker, also in Blickrichtung zur Wiiste, bestattet (Abb. 3, Typ 6). Aber 

schon in Naquade III (protodynastische Zeit, Dynastie o), 3200-3000 v. Chr., wandelt 

sich das Prinzip der Bestattungssitte dahingehend, dass die Toten als nach N orientierte 

linke Hocker beigesetzt werden (Abb. 3, Typ 5) (Scharff 1927,18 f.; Kees 1956, 21 f.). Hier 

gibt es jeweils einen geringen Anted an Ausnahmen. Das gilt auch fur die Graber des 

Alten Reiches und des Mittleren Reiches. Von den Ausnahmen wurden hier die meisten 

zwar auch nach N orientiert, lagen aber auf der »falschen«, auf der rechten Korperseite 

(Seidlmayer 1990,417). Seidlmayer spricht von einem sozialen Faktor, der hierbei eine
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Abb. 21 Evolution der Bestattungssitten in Altagypten in der Zeit der 4.-12. Dynastie.
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Rolle spielte (vgl. auch Seidlmayer 1987). Derartige Ausnahmen dtirften aber wohl eher 

religids-magisch bedingt sein. Es wiirde im Rahmen dieses Beitrags zu weit fiihren, auf 

die Ausnahmen, die regelwidrigen Bestattungen, naher einzugehen. Wurde ihnen, wie 

es in Europa bereits seit dem Epipalaolithikum/Mesolithikum  und besonders ausgepragt 

in Kulturen mit der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten der Fall war, haufig 

eine bestimmte Randposition in den Nekropolen zugewiesen?

Im Verlauf einer etwa anderthalb Jahrtausende wahrenden Entwicklung vollzieht 

sich ein kontinuierlicher Wandel: Die zunachst stark ausgepragte Hockerhaltung der 

Toten schwacht sich allmahlich ab, die Toten liegen erst seitlich gestreckt, immer noch 

mit der »Blickrichtung« nach O, schliehlich aber nur noch gestreckt auf dem Riicken. 

Brunton (1927) hat diese Abfolge am Beispiel der Nekropolen von Qau und Badari fiir die 

Dynastien 4 bis 12 aufgezeigt (Abb. 21), wahrend Seidlmayer (1990) in einer diffizilen 

Analyse das gleiche fiir ganz Agypten belegen konnte. Bourriau (2001) bestatigt die von 

diesen Autoren herausgearbeitete Abfolge von der Hocklage zur gestreckten Riickenlage 

fiir die Zeit von der 12. bis zur 18. Dynastie.

Nach dem oben angeftihrten Prinzip der Bestattung als nach Nord orientierte linke 

Hocker wurde in alien Konigsgrabern des Alten und Mittleren Reiches, in den Mastaba- 

Graber der memphitischen Nekropolen und praktisch uberall in den meisten der reichen 

Graber bestattet. Diese Norm bleibt auch im Ubergang vom Alten Reich zum Mittleren 

Reich konstant. Es ist nun interessant, dass die exakte Befolgung der oben genannten 

Regel bzw. der jeweiligen Neuerungen von der sozialen Rangskala abhing, d. h. je auf- 

wandiger die Grabanlage selbst, desto exakter erfolgte die Beachtung der Norm. Eine 

identische Struktur der Bestattungssitten bei der Niederlegung von Mannern und 

Frauen im Grab schlieht indessen nicht aus, dass die Beigaben geschlechtsdifferenziert 

ausgewahlt wurden (Seidlmayer 1987,189 ff.; Seidlmayer 1990,428).

Die sozial niedriger gestellten Schichten der Gesellschaft haben die Vorbilder der 

hbher gestellten Schichten jeweils mit einer gewissen zeitlichen Verzbgerung rezipiert. 

Das lasst sich beim Vergleich von Dynastie zu Dynastie belegen, so dass stets ein gewis- 

ses Nebeneinander der jeweils »typologisch alteren« und der »typologisch jiingeren« 

Totenhaltung vorliegt. Am Ende der 6. Dynastie (2423-2263 v. Chr.) ist in der Ober- 

schicht die letzte Phase (gestreckte Riickenlage) erreicht. Bei einer sozial niedriger ge

stellten Schicht erfolgte der Ubergang zur rigide gestreckten Kbrperhaltung in der ersten 

Zwischenzeit (2263-2040 v. Chr.).

Diese Entwicklung der Bestattungsposen hangt mit der Entwicklung der Verpackung 

des toten Kbrpers zusammen, die in der Verwendung von Sargen, in der Mumifizierung 

und in der Herstellung von Mumiensarkophagen gipfelt (Seidlmayer 1990, 426). Auf die 

Parallelentwicklungen in der Abfolge von Strukturen der Bestattungssitten von der 

Hocklage der Toten zur Bestattung in der gestreckten Riickenlage, welche grofle Teile 

Europas seit dem Spatneolithikum umfassten, wurde vom Verfasser (Hausler 2004,175 ff.) 

bereits aufmerksam gemacht. Fiir unser Thema ist auch die Situation im Bereich der 

nubischen A-Gruppe (ca. 3700-2900 v. Chr.) von Interesse. Sie ist vom siidlichsten Ober- 

agypten nbrdlich des i.Kataraktes bis ins Gebiet des 2.Kataraktes (heute vorwiegend 

vom Nasser-Stausee tiberflutet) entlang des gesamten Nildeltas belegt (Gliick 2003).

Die altesten nubischen Graber gehbren der Khor Bahan-Phase (Naquada Ic-IIa - ca. 

3700-3500 v. Chr.) an. Hier liegt von Oberagypten bis Unternubien ein einheitlicher Kul-
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turkreis vor. Die Nekropole von Khor Bahan gilt als sudlichster Vorposten der friihen 

Naquada-Kultur. Es dominieren nach NO und SO orientierte linke Hocker (Gluck 2003, 

107). Es liegt also eine Struktur der Bestattungssitten vor, die derjenigen der Linienband- 

keramik Europas entspricht. In Oberagypten (Abydos) sind aus der Naquada-Kultur 

demgegeniiber nach S und SO orientierte linke Hocker belegt, seltener nach O bzw. NO 

orientierte linke Hocker (Gluck2003,107). Wahrend aus der folgenden friihen A-Gruppe 

(Naquada Hb/c - 3500-3300 v. Chr.) die wenigen Angaben der Nekropole Dakka 103 auf 

nach W orientierte rechte Hocker hindeuten, ist fur die klassische und die spate A- 

Gruppe (3300 - 1. Dynastie/2900 v. Chr.) die Beisetzung der Toten als nach S und SW 

orientierte linke Hocker beinahe die Norm (Gluck 2003,114).

Gluck (2003) verweist mehrfach auf die engen wirtschaftlichen und kulturgeschicht- 

lichen Beziehungen zwischen Unternubien und dem anschliebenden Gebiet Agyptens. 

Dabei ist fiir Nubien in gewisser Beziehung mit einem »Nachhinken« in der Entwicklung 

zu rechnen. Schon von diesem Standpunkt aus gesehen erscheint es nicht wahrschein- 

lich, dass sich in Nubien, im Unterschied zu Altagypten, Sonderentwicklungen im Bestat- 

tungswesen, etwa in Gestalt von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten, in nach- 

folgenden Perioden herausgebildet haben kbnnten.

Unser Uberblick uber die Strukturen der Bestattungssitten in Oberagypten sowie im 

siidlich anschliefienden Nubien hat ergeben, dass sich hier seit dem Neolithikum keine 

Hinweise auf geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten finden.

Zunachst sei erwahnt, dass in Unteragypten eine andere Situation vorlag. So wurden 

dort in der pradynastischen Zeit in der Maadi-Kultur (erste Halfte des 4. Jt. v. Chr.) die 

Toten zum grofien Teil als nach S orientierte rechte Hocker beigesetzt (Rizkana/Seeher 

1990, 97ff.; Seeher 1992) also mit dem Blick nach O, zur aufgehenden Sonne. Diese Ten- 

denz nahm im Laufe der Zeit stetig zu. Das Abbrechen dieser Tradition wird mit einer 

Invasion der Bevblkerung der Naquada-Kultur von Oberagypten nach Unteragypten in 

der Mitte des 3. Jt. v. Chr. (etwa Naquada lie—III) in Verbindung gebracht (Rizkana/See

her 1990, iO2ff. Abb. 33; Seeher 1992, 231 f.). Danach entspricht die Struktur der Bestat

tungssitten auch in Unteragypten derjenigen der Naquada-Kultur. Eiwanger (1987,88ff.) 

steht dem Gedanken einer Invasion der Naquada-Kultur nach dem Norden allerdings 

skeptisch gegeniiber.

Es bleibt zu untersuchen, ob sich aus der Kulturgeschichte Agyptens Belege fiir 

bestimmte Wertungen der Himmelsrichtungen, der rechten und linken Seite bzw. ihrer 

Verkniipfung mit dem mannlichen und weiblichen Geschlecht ableiten lassen.

Hinsichtlich der Himmelsrichtungen kam es im Alten Agypten vor allem auf die 

meridionale Ausrichtung an. Hier seien einige Angaben, ausgehend vom Stichwort 

»Himmelsrichtungen« (Lexikon der Agyptologie 2,1977,1213-1215) angefiihrt. Der geo- 

graphische und mythologische Raum wurde in Agypten nach den vier Himmelsrichtun

gen mit den Unterteilungen NO, SO, NW und SW festgelegt. Die Orientierung des Agyp- 

ters ging nach S. Sie stiitzt sich, wohl im Lande selbst entstanden, auf die natiirliche 

S-N-Achse des Nils. Bei der Schau nach S nahm der W die rechte Seite ein, der O die linke 

Seite. In Landschaftsdarstellungen ist daher der geographische S nach oben abgebildet. 

Der S wird vor dem N aufgezahlt. Der S ist der Anfang, das Vordere. Die siidlichste 

Region Agyptens bei Elephantine ist der »Kopf des Siidens«. Der N, das agyptische Delta, 

ist das Hintere, das Ende. Im aufiersten N beginnt die Finsternis. »Stromabwarts fahren«
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bedeutet »nach Norden gehen«. Der W wird stets vor dem O aufgezahlt. Als rechte Seite ist 

W die richtige, niitzlichere. Dort befindet sich der »Schdne Westen«, liegt das »West- 

land« (die Region der Libyschen Wiiste), die Region des Lebens, ist der Ehrenplatz usw. 

Der O ist die verkehrte, die feindselige Seite. Dort liegt das »Ostland«. Ein anderer Name 

fur den O ist »Der Aufgang«. Die obligatorische Reihung der Himmelsrichtungen bei 

Gbtternennungen, Ritualen, Grundstiicksgrenzen usw. ist S-N-W-O. Die vier Ecken des 

agyptischen Heiligtums werden rituell nach den Himmelsrichtungen festgelegt. Dabei 

wurde die N-S-Achse bereits im Alten Reich astronomisch durch Ausrichtung auf Polar- 

stern bzw. Orion bestimmt. Im Neuen Reich setzte sich iiberwiegend die Flussorientie- 

rung der Tempel durch.

Dieses Beharren Altagyptens auf der meridionalen Richtung, vor allem auf den S als 

Bezugspunkt zahlreicher Vorstellungen, ist erstaunlich. Es wurde bereits ausgefiihrt, 

dass die Toten bereits seit einer spaten Phase der Naquada-Kultur, seit der fruhdynasti- 

schen Zeit, nach dem N orientiert wurden. Dabei verlief die Blickrichtung der linken 

Hocker nach O, zur aufgehenden Sonne hin. Diese nicht unwichtige Neuerung hat aber 

nur teilweise etwas an den althergebrachten Vorstellungen geandert.

Wenden wir uns zunachst etwas ausfiihrlicher der Bedeutung der Ostrichtung im 

Bestattungswesen und in den religibsen Vorstellungen Altagyptens zu. So ist noch fur 

die Zeit der 2. Dynastie, als die thinitischen Kdnige ihre Residenzen in Oberagypten auf- 

gaben und nach Memphis (ibersiedelten, die Verehrung der aufgehenden Sonne als Re- 

Harachte, als oberster Gott, nachgewiesen (Kees 1956, 23).

In der alteren Naquadazeit hatte man die Toten noch als nach S orientierte linke 

Hocker, also mit dem Blick nach W, zum Totenland hin, bestattet. Auch nach Ausbrei- 

tung der neuen Sitte, die Toten als nach N orientierte linke Hocker mit dem Blick nach O 

beizusetzen, beherrschte der Gedanke an den W als Totenland weiterhin das Denken. So 

ist das Wort fur das »westliche (Wiistenland)« direkt zum Synonym fur »Jenseits« ge- 

worden. Auch die altesten Totengebete stellen den W als Endziel des Weges dar. Solche 

Zeugnisse setzen vereinzelt mit der 4. Dynastie ein, werden dann mit der 5. Dynastie 

reichhaltiger (Kees 1956, 24). Die Toten wurden im agyptischen Sprachgebrauch haufig 

als »die Westlichen« bezeichnet, und der alte Totengott von Abydos heiEt »der an der 

Spitze der Westlichen« (Kees 1956, 25).

Die Sonnenlehre von Heliopolis (dazu ausfiihrlich Kees 1956a, 119ff.) wurde erst im 

Alten Reich (2665-2155 v. Chr.), mit dem Aufkommen der 5. Dynastie, Staatskult. An 

den kdniglichen Pyramidentexten dieser Zeit soil »der Gott« oder »der groEe Gott« 

unzweideutig der Sonnengott sein. Mit dem Einfluss der kdniglichen Pyramidentexte 

setzte sich der Gedanke an die Himmelfahrt des Toten immer mehr durch und stand 

damit dem volkstumlichen Glauben vom Gang zum W, zum Grab an der westlichen 

Bergwand, entgegen (Kees 1956, 27). Dementsprechend fehlt in den altesten Totengebeten 

jede Kennzeichnung des »groEen Gottes« als Sonnengott. Erst in der Zeit der neuen, von 

Heliopolis aus auf den Thron erhobenen 25. Dynastie wird der Sonnengott auch zum 

Herren des Westlandes (Kees 1956, 28). Der nun obligatorische Blick der Toten nach O, 

wie er sich bei den nach N orientierten linken Hockern manifestiert, ist allerdings keine 

Neuschbpfung der Zeit der Sonnenlehre von Heliopolis. Hier hat man anscheinend auf 

altere lokale Vorbilder zuriickgegriffen. Bereits in der Zeit von Naquada III (vgl. w. o.) 

hatte man die Toten als nach N orientierte linke Hocker beigesetzt.
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Mit dem Herrschaftsantritt der 5. Dynastie vollzog sich die Anerkennung des Sonnen- 

kultes als Staatskult. Damit setzte sich allgemein die Sitte durch, den Toten mit dem 

Blick statt zum W, dem alten Totenland, zum O hinzuwenden. Es wird nun der sehnlichste 

Wunsch des Toten, die Sonne beim Aufgang anzuschauen und anbeten zu durfen. Den 

Aufblick zur Sonne sollte die Lage des Toten mit dem Gesicht nach O gewahrleisten. Des- 

halb wurden die Augen auf der Scheinttir des Grabes, die an der Westwand des Kult- 

raumes steht und den Eingang zur Behausung des Toten bezeichnet, sowie Augen, die 

man auch auf den hblzernen Sargen auf der Langswand vor dem Gesicht anbrachte, 

wiederholt (Kees 1956, 30). Sie sollten es dem Toten ermoglichen, nach O zu schauen, wo 

der Opfernde mit seinen Gaben herkam. Dabei ist auch folgendes interessant. Bei sehr 

aufwandigen Bestattungen des hohen Mittleren Reiches, die schon anthropoide Mumien- 

sarge benutzten, wurden die Kbrper weiter auf die linke Seite gelegt. Selbst die Kbnigs- 

sarkophage des Neuen Reiches, in denen bei der nun iiblichen Strecklage die Toten dor

sal mit dem Blick nach oben gebettet waren, beziehen sich mit der Anbringung des 

Augenmusters auf der linken Sargseite weiter auf die alte linksseitige Bettung der Toten, 

mit dem »Blick« nach O (Seidlmayer 1990, 413).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass trotz der neuen Sonnenreligion, die seit der 

Zeit der 5. Dynastie verbindlich wurde, der W als Totenland seine bisherige Bedeutung 

beibehielt. Die in der Zeit der Sonnenreligion und des Sonnengottes Re errichteten Son- 

nenheiligtiimer werden synonym auch als Sonnenuntergangstempel bezeichnet. Sie 

sind in fast alien grohen Tempeln Agyptens und Nubiens bis Meroe anzutreffen. Unter 

den Sonnenheiligtiimern versteht man insbesondere die in der 5. Dynastie am west

lichen Wiistenrand von Abusir und weiter nbrdlich davon errichteten Anlagen, die man 

mit spezifischen, mit Re, dem Sonnengott, verbundenen Namen belegte. Die Kultrich- 

tung dieser Anlagen weist indessen nach W, wie sich aus der Ausrichtung des Altars 

ergibt, der das Kultobjekt trug. Damit kann man die Sonnenheiligtiimer auch als Son- 

nenuntergangsheiligtiimer bezeichnen, als »Totentempel« fur den Sonnengott Re (Kees 

1956, 29; Stadelmann 1984).

Kehren wir nun zur Bedeutung der rechten und linken Seite in der Vorstellungswelt 

des Alten Agypten zuriick. Morenz (1958) geht in einer Untersuchung von der Analyse 

eines Hymnus des Neuen Reiches aus der Zeit um 1230 v. Chr. aus. Darin wird vom Gott 

Amun, der hier als Totenrichter vorgestellt wird, gesagt, er schicke die Bosen zur Linken, 

die Guten zur Rechten. Im Unterschied zu der grundsatzlich nach O orientierten Mehr- 

zahl der Volker semitischer Sprachen hatten die alten Agypter ihre Richtungen vom 

Blick zum S hin festgelegt, d.h. zu den Anfangen des lebensspendenden Nils. Damit lag 

O zur Linken und W zur Rechten (Morenz 1958, 65; Sethe 1923). Hier besteht ein grofier 

Unterschied zur eingehend beschriebenen Vorstellungswelt der eine indogermanische 

Sprache sprechenden Volker, bei denen stets von einem Betrachter ausgegangen wird, 

der seinen Blick nach O, zur aufgehenden Sonne richtet.

Wie Luft (2003, 286) ausfiihrt, wurde im Alten Agypten nach den schriftlichen Quel- 

len die rechte Seite neben Gott als die ehrenvolle, die linke Seite entgegen als die weniger 

erwiinschte angesehen. Einem haufig zu beobachtenden Schema entsprechend steht 

oder sitzt die Ehefrau in der Plastik seit dem Alten Reich allgemein an der linken Seite 

ihres Mannes. Die Seiten wurden zunachst in der Bedeutung »gewichtig« oder »weniger 

gewichtig« relevant. Morenz verfolgt in seiner erwahnten Abhandlung weiterhin die
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Verkniipfung von rechts = gut und links = schlecht, und geht dann auf die so genannten 

Totenpasse aus der Zeit um 300 v. Chr. bei den Griechen ein. Darin wird vor der linken 

Seite des Totenreiches gewarnt, wahrend andererseits der Weg zu den rechts liegenden 

Statten empfohlen wird. SchlieElich fiihrt Morenz den Faden bis zur Rede Jesu uber das 

Jiingste Gericht weiter. Dort trennt fesus wie ein Hirte, der die Bocke von den Schafen 

scheidet, »alle Vblker« und weist die einen zur rechten, die anderen zur linken Seite. Den 

einen spricht er das Heil, den anderen die Verdammnis aus (Morenz 1958, 69 f.). Hier lie

gen allem Anschein nach altere Traditionen des rabbinischen Judentums vor. Luft (2003, 

286 f.) fiihrt zahlreiche weitere Beispiele aus der alttestamentlichen Uberlieferung sowie 

aus dem Neuen Testament an. Im Verhaltnis zur positiveren rechten Seite wird die linke 

Seite im Alten Testament wie auch im Neuen Testament kaum erwahnt.

Fur das Verstandnis der weiteren Ausfiihrungen diirfte ein Blick uber Agypten hin- 

aus auf den semitischen Bereich hilfreich sein. Nach Sethe (1923,197f.) flatten sich die 

Semiten urspriinglich nach dem O gerichtet. Vom Blickpunkt des Betrachters aus lag 

damit der S rechts, und in der Sprache wurde die »Rechte« und der S mit dem gleichen 

Begriff bezeichnet. Das habe urspriinglich auch fiir das Agyptische gegolten. Dieser 

altere Ausdruck, der aus der Zeit vor der Trennung des agyptischen und semitischen 

Sprachzweiges stammt, kommt im Agyptischen nur noch in den altesten Pyramidentex- 

ten vor. In Agypten wurde fiir »rechts« das gleiche Wortzeichen wie fiir W verwendet. 

Die Etymologie dieses alten, zum Gemeinbesitz des agyptischen und des semitischen 

Sprachstammes gehbrenden Wortes fiihrt auf die Bedeutungen »sicher, zuverlassig«, 

»fest«, »bestandig« (Sethe 1923,198f.). Das Wort fiir »links« wird seit alter Zeit mit dem 

Wortzeichen geschrieben, das den O bezeichnet.

Bei den Agyptern gait die linke Seite als ungliicklich. Daher soil Horus zur rechten, 

Seth zur linken Seite des verstorbenen Kdnigs sein. Man glaubte, dass der Hauch des 

Todes durch das linke Ohr, der des Lebens durch das rechte Ohr in den Menschen em

irate (Sethe 1923, 202f.)3.

Verglichen mit den zahlreichen Beispielen fiir die Rechts-Links-Polaritat und der Ver- 

kniipfung des mannlichen Elements mit der rechten und des weiblichen Elementes mit 

der linken Seite in Mythologie, Brauchtum und in der Sprache der indogermanisch spre- 

chenden Volker Nordeurasiens, fallen die Hinweise aus der agyptischen Kulturge- 

schichte und Sprache recht sparlich aus. Hier kdnnte sich ein Blick auf die sprachliche 

Einordnung des Agyptischen vielleicht als weiterfiihrend erweisen.

Das Agyptische wird heute aufgrund von gewissen morphophonematischen Gemein- 

samkeiten der Sprachfamilie der afroasiatischen Sprachen zugewiesen, die man friiher 

als hamitosemitische Sprachen bezeichnete. Die These einer Urverwandtschaft wird 

demgegeniiber nicht mehr vertreten. Hodge (1979) geht auf die friiher haufig vertretene 

These ein, bei dem Agyptischen wurde es sich um eine »Mischsprache« handeln. Zu den 

afroasiatischen Sprachen gehdren u. a. die Berbersprachen und die semitischen Spra

chen (Akkadisch, Hebraisch, Aramaisch/Syrisch, Arabisch). Fiir unser Thema ist von Be- 

lang, dass im Semitischen die Kategorie des Genus (maskulin, feminin) gut belegt ist 

(Schaade 1928). Sie ist allerdings erst fiir die semitischen Einzelsprachen zu belegen

3 Hier finden sich weitere Beispiele fiir die iible dem gleichen Zeichen wie »links« geschrieben

Bedeutung eines weiteren Wortstammes, der mit wurde.
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(Weninger 2002, 217), aber nicht fur ein »Ursemitisch«. Auch die Berbersprachen sind 

Genussprachen, in denen zwischen Femininum und Maskulinum unterschieden wird. 

Fur das Agyptische wird das Vorhandensein der grammatischen Genera (mannlich, 

weiblich) zwar ebenfalls genannt (Erman 1928,69; Graefe 1990), doch scheint ihre 

Bedeutung recht gering zu sein.

Vergleichen wir anschliefiend die Situation in Altagypten mit derjenigen in Nord 

eurasien, insbesondere mit der Situation in China. Die Bestattungssitten der Naquada- 

Zeit Oberagyptens haben mit denjenigen der altneolithischen Struktur der Bestattungs

sitten Europas bestimmte Parameter gemeinsam: Fur die Linienbandkeramik Europas 

war eine Struktur der Bestattungssitten mit Hockerbestattungen in der linken Seitenlage 

und der Position der Hande vor dem Gesicht (Abb. 5) typisch. Dabei wurde eine geogra- 

phisch determinierte Hauptorientierung der Toten insofern befolgt, als sie in jedem Gra- 

berfeld, vom Pariser Becken im W bis nach Stidosteuropa und dem Dnepr im O, von NO 

uber O bis SO schwankte (Hausler 2004, Abb. 9). Der Unterschied zwischen Europa und 

Oberagypten besteht darin, dass die Hauptorientierung der Toten dort in der Naquada- 

Kultur nach S (SO, SW) weist, also vom Nil aus gesehen stromaufwarts, mit dem Blick 

der Toten nach W, zur Wiiste hin. Spater, bereits in der vordynastischen Zeit, wurden in 

Agypten die zwei erstgenannten Parameter, die linke Hocklage und die Seitenlage der 

Toten mit Position der Hande vor dem Gesicht, beibehalten. Jedoch ist der Blick der 

Toten bei den nach N orientierten linken Hockern nunmehr nach O, zur aufgehenden 

Sonne hin gerichtet.

Vergleichen wir weiterhin die Struktur der Bestattungssitten Oberagyptens und 

Nubiens mit denjenigen Nordeurasiens, die sich auf die Zeit mit der altneolithischen 

Struktur der Bestattungssitten anschlieEt. Hier erfolgte in Teilen Europas zuniichst die 

Hinwendung zur rechten Hocklage der Toten, die anfanglich noch geschlechtsneutral 

vorgenommen wurde. Solche Strukturen lassen sich von Mitteleuropa bis ins Gebiet der 

nordpontischen Ockergrabkultur (Hausler 1974; Hausler 1976; Hausler 2004, Abb. 25) 

verfolgen.

Diese Umstrukturierung der Bestattungssitten und die nachfolgende Entwicklung zu 

den geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten Europas war mit bkonomischen Ver- 

anderungen verbunden, in denen nach der bisherigen Dominanz des Bodenbaus im Alt- 

neolithikum nunmehr der Viehhaltung, insbesondere der Rinderhaltung, eine stets 

zunehmende Bedeutung zukam.

Vergleichen wir die Strukturen der Bestattungssitten Oberagyptens mit denjenigen 

Europas, so kbnnen wir formulieren, dass man in Oberagypten sehr lange auf dem 

Niveau der altneolithischen Struktur der Bestattungssitten Europas (sowie Pakistans) 

mit der geschlechtsindifferierten Dominanz der linken Hocklage und der D-Haltung der 

Hande vor dem Gesicht stehengeblieben ist. Der Unterschied zwischen Europa und 

Agypten betraf lediglich den Parameter Orientierung der Toten.

Fur das Gebiet Chinas liefl sich seit dem Neolithikum eine Korrelation zwischen Kul- 

turen, welche vorwiegend auf dem Anbau von Getreide (Hirse) basierten, und dem Feh- 

len von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten feststellen. Im Chinesischen fehlt 

in der Sprache das grammatische Geschlecht. Wie in China lasst sich auch fur Altagypten 

in der Okonomie in Verbindung mit den periodischen Niluberschwemmungen eine 

Dominanz des Feldbaus verzeichnen, aber kein erheblicher Anted der Viehhaltung im
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wirtschaftlichen Gefiige. In Agypten hatte es an den entsprechenden Wiesen und Wei- 

den fur eine effektive Viehhaltung gefehlt, die zu einer ausgepragten Differenzierung in 

der Tatigkeit von Mannern und Frauen und einer dementsprechenden weitreichenden 

unterschiedlichen Bewertung der (mannlichen) rechten Seite und der (weiblichen) lin- 

ken Seite in Brauchtum und Mythologie hatte fiihren kdnnen.

Als ein weiteres Beispiel, das weitgehend der kulturgeschichtlichen Konstellation in 

Altagypten entspricht, sei auf den Kulturraum der Jager, Sammler und Fischer Nordeu- 

rasiens verwiesen (vgl. o.). Bodenbau und Viehhaltung hatten hier vom Neolithikum 

iiber die Bronzezeit bis in die Eisenzeit hinein kaum Einzug gehalten. Parallel dazu fehlen 

alle Hinweise auf geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten und auf eine mit be- 

stimmten Kbrperseiten und Himmelsrichtungen verbundene Mythologie. In diesem Areal 

sind insbesondere die uralischen bzw. ugrofinnischen Sprachen vertreten, in denen, wie 

im Chinesischen, das grammatische Geschlecht nicht bezeugt ist (Corbett 1991, 2).

Damit lassen sich drei Kulturraume anfiihren (die Waldgebiete Nordeurasiens, China 

und Agypten), in denen sich folgende Korrelationen abzeichnen: Fehlen bzw. geringe 

Bedeutung der Viehhaltung in der Okonomie sowie Fehlen geschlechtsdifferenzierter 

Bestattungssitten einerseits und Fehlen bzw. nur geringe Auspragung des grammati- 

schen Geschlechts in der Sprache andererseits. In grohen Teilen des vermuteten Entste- 

hungsgebietes der indogermanischen Sprachen (Hausler 2003a) liegt demgegenuber 

eine vollig andere Situation vor: Zunehmende Bedeutung der Viehhaltung, insbeson

dere der Rinderhaltung in der Okonomie seit dem mittleren Neolithikum und damit ein- 

hergehende geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten mit gleichzeitiger Herausbil- 

dung des grammatischen Geschlechts in einer bestimmten, relativ spaten Stufe der 

Sprachentwicklung. Sind wir damit berechtigt, aus dem Auftreten von Viehhaltung als 

wichtigem Wirtschaftsfaktor, gekoppelt mit geschlechtsdifferenzierten Bestattungssit

ten, auch auf die Herausbildung des grammatischen Geschlechts in den betreffenden 

Kulturarealen bzw. Sprachen zu schliefien? Um diese Fragen zu beantworten, wollen 

wir uns anschlieEend der Situation in West- und Zentralafrika zuwenden.

West und Zentralafrika

Grau (1955) hat die geschlechtsdifferenzierten Polaritaten bei verschiedenen Stammen 

West- und Zentralafrikas wohl als erster ausfuhrlich beschrieben (Abb. 22). »Soweit im 

Brauchtum iiberhaupt auf eine an bestimmte Kbrperseiten gebundene Unterscheidung 

zwischen Mann und Weib Wert gelegt wird, geschieht dies jedoch tiberwiegend so, dass 

dem Manne die rechte Seite zugewiesen wird. Dabei nimmt einen grohen Raum die 

Behandlung des Leichnams, insbesondere die Grablegung ein. Das Hauptgebiet ist hier- 

fiir Ostafrika. Bei den Sandauwe liegen die Manner auf der rechten Seite, das Gesicht zur 

untergehenden Sonne gewandt, die Frauen auf der linken Seite. Nach Kohl-Larsen 

schaut der Kopf der Manner nach Norden, nach dem Gurui-Berg, und nach seiner Dar- 

stellung liegt die rechte Hand am Kopf. Bei einer Frau ist der Kopf nach Osten gerichtet 

und die linke Hand liegt am Kopf. Bei den Kamba wird der Mann im Grab auf die rechte 

Seite gelegt, der Kopf in der Hand ruhend, die Frau auf der linken Seite. Dieselbe Lage im 

Grab findet sich noch bei Soga ohne Angaben iiber die Handhaltung, den Konjo am 

Ruwenzori, den Kjiga von Kigezi, den Nkole, sowohl bei Hirten wie bei Ackerbauern und
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selbst bei Hauptlingen, den Nandi, den nilotischen Kavirondo (Luwo), den Lango (Luo), 

den Lokoiya, den Kuka (im Gegensatz zu den anderen Bari), den eigentlichen Madi, den 

Gudji/Darssa. Auherhalb des ostafrikanischen Gebietes findet sich dieselbe Unterschei- 

dung bei der Grablegung noch in Kamerun bei den Nsungni, am Benue bei den Djukun 

und als isolierter AuEenposten bei den Kassanga in Portugiesisch-Guinea, wo die Lage 

im Grabe von Bernatzik allerdings als Ost-West-Orientierung (wovon noch zu sprechen 

sein wird) angegeben wird. (Bei mannlicher Leiche legte man die rechte Hand unter das 

Hinterhaupt, die linke an den Leib, bei weiblichen umgekehrt; der Kopf gegen Siiden, 

die Lube gegen Norden, das Gesicht des Mannes nach Osten, das der Frau nach Westen 

gerichtet.) Bei den benachbarten Mankanya wird kein Unterschied zwischen Mann und 

Frau gemacht; vielmehr richtet sich die Seitenlage der Leiche nach dem ersten Kind des 

Verstorbenen: bei einem Sohn auf der rechten Seite liegend mit der rechten Hand unter 

dem Gesicht, bei einem Madchen entsprechend auf der linken Seite. Da die Toten hier in 

Ost-West-Richtung liegen, ist keine Beziehung zu diesen beiden Himmelsrichtungen 

mdglich. Auch waren hier noch anzufiihren die Durru Kameruns, bei denen fur die 

Mumifizierung die Leichen von Hauptlingen und angesehenen Leuten auf der rechten 

Seite aufgeschnitten werden, um die Eingeweide herauszunehmen, wenn es sich um 

Manner, auf der linken Seite, wenn es sich um Frauen handelt.

Auch die Lage des Grabes im Verhaltnis zur Hiitte wird bei einigen Stammen entspre

chend dem Geschlecht des Toten rechts (bei Mannern) oder links (bei Frauen) vom Hiit- 

teneingang festgelegt. Das ist der Fall bei den hamitischen Iraku Tanganyikas, den 

Bantu-Kavirondo, den Lango (Luo) (bei denen sogar bei verstorbenen Schwangeren der 

Embryo entfernt wird, um ihn seinem Geschlecht entsprechend auf der richtigen Seite 

zu begraben), bei den Acholi, bei den Lotuko, bei den eigentlichen Madi, bei den Galla, 

den Gudji-Darassa, in Kaffa, wo es sich um die Nachgeburt von Knaben bzw. Madchen 

handelt, bei den Kunama und - raumlich entfernt - den Nape, bei welch letzteren beiden 

in grdfieren unterirdischen Gruftanlagen die Manner auf die rechte, die Frauen auf die 

linke Seite gelegt wurden.« (Grau 1955,146 f.).

Aus den Angaben von Grau geht hervor, dass in dem von ihm behandelten Raum die 

verschiedensten Arten von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten praktiziert wur- 

den. Hier treten sowohl monopolare als auch bipolare Bestattungssitten auf. Besonders 

haufig ist die Struktur Abb. 3, Typ22, belegt, wie sie in Europa von der Brzesc-Kujawski- 

Kultur iiberliefert ist, mdglicherweise auch in der Bernburger Kultur Mitteldeutschlands. 

Dabei wird den Mannern stets die rechte, den Frauen aber die linke Seite zugewiesen.

Die angefiihrten Zitate verdeutlichen, dass ein Denken in Polaritaten und Oppositio- 

nen fur viele Stamme bzw. Volker West- und Zentralafrikas belegt ist. Hier interessieren 

uns insbesondere die geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten, die mit denjenigen 

Europas weitgehend ubereinstimmen. Sie sind zum groEen Teil in einem Raum zu fin- 

den, der vblkerkundlich als Ausgangsgebiet afroasiatischer Einfliisse bekannt ist (Grau 

1.955,171)- Auch die Verdichtung der Vorkommen im nbrddstlichen Gebiet um den obe- 

ren Nil und Victoria-See legt die Vermutung auf gewisse Zusammenhange nahe. Die so 

genannten Hamiten in Afrika sind gemaE Grau (briefliche Mitteilung vom 03. 08.1964) 

das viehziichterische Element. Daneben sei auch an die Ubernahme fremder Brauche 

und Anschauungen durch Nachbarstamme zu denken, nicht nur in der Aufgabe von 

Viehzucht infolge Abwanderung, Abdrangung und Assimilation.
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Abb. 22 Belege fur die 

Rechts-Links-Polaritat 

und Wirtschaftsgebiete 

in Afrika (Karte nach 

Hausler 1966).

Bei zahlreichen der oben genannten Stamme und Volker mit dem Nachweis der 

Rechts-Links-Polaritat in Sitte und Brauch wiirde es sich somit um solche handeln, die in 

starkerem MaEe mit der Viehhaltung vertraut waren. Es wurde bereits erwahnt, dass in 

den afroasiatischen Sprachgruppen das grammatische Geschlecht belegt ist. Damit 

wiirde auch bier eine Kongruenz von ausgepragter Viehhaltung bzw. geschlechtsdiffe- 

renzierten Bestattungssitten einerseits und der Kenntnis des grammatischen Ge- 

schlechts andererseits vorliegen.

Schwieriger verhalt es sich mit der Rechts-Links-Polaritat und geschlechtsdifferen- 

zierten Bestattungssitten bei einigen Bevblkerungsgruppen, welche Bantu-Sprachen 

sprechen. Die Bantu-Sprachen (Guthrie 1948; Corbett 1991,43 ff.; Wieschhoff 1938, 2O2ff.; 

Wieschhoff 1973; Werner 1973) werden gewdhnlich zu den Klassensprachen gezahlt 

(Meinhof 1906; Meinhof 1936/37; Meinhof 1938; Kahler-Meyer 1952; Wienold 1967, i7ff.). 

Den Klassensprachen ist das grammatische Geschlecht mit den Kategorien Maskulinum, 

Femininum, Neutrum, wie es uns aus den indogermanischen und aus den semitohamiti- 

schen Sprachen bekannt ist, nicht eigen. Es sind Sprachen, deren hervorragendes mor- 

phologisches Merkmal in der Einteilung der Nomina in Kategorien (Klassen) besteht. 

Mit diesen Nominalklassen verbinden sich die Unterscheidung in Numerus (z. B. Singu

lar, Plural, Dual, Kollektiv) sowie semantische Unterscheidungen (z. B. Personen, Sachen, 

Tiere, Abstrakta, Grohes, Kleines). Im Satz stehen die abhangigen Wbrter in Konkordanz
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zur Klasse des herrschenden Nomens. Der Typ der Klassensprachen ist in Afrika weit ver- 

breitet (Khoisan-Sprachen, Kordofan-Sprachen, Niger-Kongo-Sprachen).

Zu den Oppositionen und Polaritaten, auf denen die Klassensprachen beruhen, kbn- 

nen Gegensatzpaare wie grok-klein, einfach - doppelt, Tiere - Fliissigkeiten, personen- 

haft belebt-magisch belebt gehbren (Tempels 1956, i24ff.). Bei den Bantu-Sprachen ist 

zumeist von 15, bisweilen sogar von 23 derartigen Klassen die Rede (Herbert 1995, 175).

Wie ist zu erklaren, dass wir in einigen Bantu-Gruppen zwar Belege fiir ein Denken in 

der Rechts-Links-Polaritat und geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten antreffen, 

das Vorhandensein des grammatischen Geschlechts hingegen nicht? Hier kann viel- 

leicht ein Blick auf die Genese der Bantu-Sprachen und den Ursprung der Bantu-Volker 

weiterhelfen.

Die ca. 400 bekannten Bantu-Sprachen (Guthrie 1948) sind insbesondere im siidlichen 

Drittel Afrikas verbreitet. Sie werden gewbhnlich als Teil des Benue-Kongo-Zweiges der 

Niger-Kongo-Sprachen aufgefasst (Herbert 1985,194 Anm. 3). Die heutigen Bantu-Spra

chen werden auf eine Proto-Bantu-Sprache zuriickgefuhrt. Bei ihnen beruht die Gliede- 

rung der Substantiva auf einem semantisch begriindeten System einer Kategorisierung 

(Klassensprachen) (Herbert 1985,176 f.). Dies machte im Laufe der Zeit verschiedene 

Wandlungen durch, welche auf kulturelle Innovationen zuriickgefuhrt werden kdnnen 

(Herbert 1985,180).

Die Verbreitung der Bantu-Sprachen wurde in Zusammenhang mit dem Einsetzen von 

Bodenbau und Ziegenhaltung gesehen (Renfrew 1987, 283). Polome (1991,126) spricht die 

Proto-Bantu-Stamme als Feldbauern an. Sie hatten diese Wirtschaftsform in Zentral-, Ost- 

und Siidafrika jedoch nicht selbst eingefiihrt. Ihr westlicher Zweig sei urspriinglich wahr- 

scheinlich nicht mit dem Rind vertraut gewesen, als er sich durch das Grasland von Kame

run nach dem Siiden ausbreitete. Der Ostzweig folgte dem Nordrand des Tropenwaldes. 

Die Rinderzucht wurde von einer Nicht-Bantu-Bevdlkerung in Ostafrika iibernommen. Der 

Ostzweig der Bantu ware hier wahrscheinlich mit nilotischen Herdenbesitzern in Verbin

dung getreten, wie Sprachstudien von Ehret (1967; Ehret 1972; Polome 1974) zeigen. Nun 

entstanden verschiedene Typen einer Rinderwirtschaft. Wahrend die ostnilotischen Mas- 

sai im Rift Valley weiterhin Transhumanz betrieben, iibernahmen Bantu-Elite-Gruppen in 

Uganda und Ruanda-Burundi die Herrschaft. Wegen der Bedrohung durch die Tsetse- 

Fliege konnte die Rinderzucht nur im Hochland gedeihen. Unter anderen dkologischen 

Bedingungen, so in den aquatorialen Regenwaldern, dominierten, im Gegensatz zur offe- 

nen Savanne, andere Wirtschaftssysteme, z. B. die Jager- und Kriegergruppen inmitten der 

im Wesentlichen landwirtschaftlich gepragten Mongo in Zaire.

Im Zusammenhang mit der oben angesprochenen Ausbreitung der Bantu erfolgten 

folgende Anderungen auf sprachlichem Gebiet:

1. Die Bantu-Sprachen des Graslandes von Kamerun, welche dem vermuteten Hei- 

matland der Bantu am nachsten liegen, scheinen sich vom Proto-Bantu-Sprach- 

system am weitesten entfernt zu haben.

2. Das Siid-Zentral-Gebiet von Zaire, welches sich in sprachlicher Hinsicht als beson- 

ders konservativ erweist, scheint ein sekundares Ausbreitungszentrum zu bieten.

3. Es sind Beispiele fiir Sprachverdrangung bekannt. So haben die Pygmaen der Ituri- 

Walder eine Bantu-Sprache iibernommen (zu weiteren historischen Studien uber 

die Bantu-Sprachen vgl. Poulos 2oor).
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Abb. 23 Sprachgebiete in Afrika.

Verfasser (Hausler 2003,48) hat hinsichtlich der Bantu-Gruppen auf die uniibliche Dis- 

krepanz -geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten, kein grammatisches Geschlecht - 

im Sinne einer Differenzierung zwischen Maskulinum/Femininum/Neutrum hingewie- 

sen. Vergleichen wir das Verbreitungsgebiet der Bantu-Sprachen (Abb. 23) mit den Bele- 

gen fiir die Rechts-Links-Polaritat in Afrika gemaE Grau (Abb. 22) ist folgendes festzu- 

stellen. Sie sind vorwiegend auf eine Randzone mit dem Areal der hamitischen Sprachen 

und der dortigen Konzentration der geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten be- 

grenzt. Hier diirfte es sich um den von Grau angesprochenen Ausgangsbereich der »vieh- 

ziichterischen Hamitenwelle« Afrikas handeln. Damit batten die Bantu-Sprachen mit 

einem voll etablierten System von Klassensprachen existiert, bevor einige Bantu-Grup

pen mit benachbarten Viehzuchtern in Kontakt traten bzw. von ihnen Elemente der 

Viehhaltung und parallel dazu Vorstellungen der Rechts-Links-Polaritat sowie der dazu- 

gehbrigen Sitten und Gebrauche ubernahmen. Das hatte sich auf die Sprachstruktur der 

Bantu nicht mehr ausgewirkt.
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Im Faile der nordischen Trichterbecherkultur und der nordpontischen Gebiete wurde 

betont, dass zwischen der Einfiihrung der Viehhaltung in einem bestimmten Gebiet und 

dem ersten Auftreten von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten ein betrachtli- 

ches Zeitintervall liegen konnte. Anderungen der Sprachstruktur, wie im Faile der indo 

germanischen Sprachen, bedurften anscheinend liingerer Zeitraume. Damit sprechen 

die relativ wenigen Belege fur geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten im Bereich 

von Bevdlkerungsgruppen mit Bantusprachen nicht gegen die anderweitig festgestellte 

Kongruenz: Viehhaltung -geschlechtsdifferenzierte Bestattungssitten- Herausbildung 

des grammatischen Geschlechts in den betreffenden Landschaften und andererseits die 

mehrfach zu beobachtende Kongruenz: fehlende Viehhaltung -Fehlen von geschlechts

differenzierten Bestattungssitten- Fehlen eines grammatischen Geschlechts in den 

Sprachen der betreffenden Kulturareale.

Nachtrag

Nach Abschluss der vorliegenden Arbeit wurde Verfasser auf zwei Beitrage von Metzler 

(2004) und van der Linden (2003) aufmerksam. Metzler (2004) betont, dass das Auftre

ten von geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten in Europa insbesondere vor dem 

Hintergrund von Innovationen in der Gesellschaft wie dem Auftreten der Metallurgie zu 

sehen sei. Sie driicken Gruppenwerte aus, welche die deutliche Trennung der Geschlech- 

ter zum Ausdruck bringen sollten. Van der Linden (2003) konzentriert seine Aufmerk- 

samkeit auf die Unterschiede zwischen den geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten 

vom Schema der Schnurkeramik (Manner rechte, Frauen linke Hocker) und der Glocken- 

becherkultur (Manner linke, Frauen rechte Hocker) in Mittel- und Siidosteuropa. Er deu- 

tet sie als Ausdruck von differierenden kosmologischen Systemen, die zur raumlichen 

und ideologischen Abgrenzung von zueinander im Wettbewerb stehenden Gemein- 

schaften dienten. Indessen fallt auf, dass eine Ablbsung der ursprungsalteren Rechts- 

Links-Polaritat der Geschlechtsdifferenzierung zu einer kulturhistorisch jimgeren Links- 

Rechts-Polaritat der Geschlechter unabhangig voneinander in mehr als einer Region 

Eurasiens zu verzeichnen ist.

Summary

Polarities, gender differentiated burial customs and the formation of the grammati

cal gender in the Indo-European languages

The meaning of polarities and oppositions has already gained attention in antiquity. The 

way of thinking in contrasting pairs like right/left, male/female is often a component of 

complicated conceptions of the world. Within the Indo-European languages this led to 

the development of the gender system, the grammatical gender. Here investigations are 

made as to what extent thinking in polarities has found expression in archaeological 

material. The gender differentiated burial customs are a tangible expression of such 

ideas. It is an almost global phenomenon that the right side is associated with the male 

and the left side with the female gender. Only in a later developmental stage the 

right/left polarity may at times be replaced by the left/right polarity. The archaeological
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cultures of Northern Eurasia, Anatolia, China, and Egypt, furthermore the region of East 

and Central Africa are examined for positive evidence of gender differentiated burial 

practices and compared with language contexts in the respective regions. Thereby the 

following correlations unfold: gender differentiated burial customs only occur in those 

cultures, or rather regions, in which animal husbandry is already of certain significance. 

Only in such areas languages exist which know the gender system masculine noun/femi- 

nine noun. In regions where animal husbandry was either completely unknown (hun

ting and fishing cultures of Northern Eurasia) or only played a subordinate role (China), 

on the other hand, neither gender differentiated burial customs have come down nor are 

languages known which have the grammatical gender at their disposal. For the supposed 

region of origin of the Indo-European languages a positive correlation exists: increasing 

significance of animal husbandry in the course of historico-cultural development 

- emergence of gender differentiated burial customs - gradual development of the gram

matical gender.
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