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Bemerkungen zur „RoBtrappe“ bei Thale im Harz

Von Detlef Schiinemann, Verden/Aller

Mit 2 Abbildungen und Tafel 14

Die Urspriinge dieser kleinen Betrachtung liegen in meiner langjahrigen Tatigkeit als 

Bodendenkmalpfleger des Landkreises Verden (Aller); Schwerpunkte waren hier zwei 

eigentiimliche Kultstatten der Bronze- bzw. Eisenzeit und die bis dahin vernachlassigte 

Gruppe der Rillen- und Rinnensteine (Schiinemann/Oldenburg 1968; Schiinemann 

1987 a, b).

Im Laufe der Jahre kam die Erfassung einzelner Schalen- bzw. Muldensteine hinzu, uber 

die ich kiirzlich ausfiihrlicher berichtet babe (Schiinemann 1989). Die „RoBtrappe“ bei 

Thale gehbrt in diesen Zusammenhang hinein; im Sommer 1989 hatte ich die Gelegenheit, 

das Objekt zu vermessen. Wohl wissend, daB man sich auf dem Gebiet der Schalen- und 

Muldensteine auf wissenschaftlich nicht gesichertem Boden bewegt, mbchte ich doch meine 

Gedanken zur RoBtrappe hier kurz vortragen.

Eine ganze Anzahl von heimatkundlichen Aufsatzen befaBt sich mit der eigenartigen 

Vertiefung auf dem weit in das Bodetal vorspringenden Granit-Felsen, der schon G. F. 

Klopstock ein patriotisch-mythologisches Gedicht gewidmet hat. Die Sage vom 

RoB-Sprung liber das Bodetal mochte ich hier als bekannt voraussetzen.

Die „RoBtrappe“ liegt innerhalb des ausgedehnten, mehrperiodigen Wall-Systems der 

vorgeschichtlichen, z. T. auch mittelalterlichen Winzenburg. Der Befund laBt die Mbglich- 

keit einer Kultstatte zu (Stolberg 1983 mit weiterer Literatur).

Die „RoBtrappe“ stellt sich als birnenfbrmige Vertiefung von 70 zu 55 cm Ausdehnung 

bei einer Tiefe bis zu 13 cm dar (Abb. 1; Taf. 14). Der gut abgesetzte Rand ist nur zur 

Talseite hin weniger deutlich; dies kann wohl durch jahrhundertelanges Begehen durch 

unzahlige Besucher erklart werden, was einen Substanzverlust von mehreren Zentimetern, 

vielleicht von einem Dezimeter, bewirkt haben wird. Innerhalb der Vertiefung und zu deren 

Rand hin befinden sich drei um weitere 9 bis 12 cm eingetiefte Locher; dadurch 

unterscheidet sich das Objekt von den meisten Mulden in den Granitgebieten des 

Fichtelgebirges und der Oberpfalz sowie den Sandsteinformationen des Elbsandstein- 

gebirges. Dort kann die grundsatzliche Frage: durch natiirliche Erosion entstanden oder 

von Menschenhand gefertigt, mitunter nicht sicher geklart werden; allgemein fiir 

natiirliche Entstehung, also ablehnend, auBerten sich schon H. Gruner (1881) und 

neuerdings J. Hedges (1969).

Ohne jeden Zweifel sind die drei erwahnten schmalen Locher der „RoBtrappe“ von 

Menschenhand eingearbeitet; das gleiche nehme ich mit einiger Wahrscheinlichkeit auch 

fiir die birnenfbrmige Vertiefung an. Ein natiirliches Herauswittern der Vertiefung ist bei 

der Beschaffenheit des dortigen Gesteines m. E. wenig wahrscheinlich; muldenfbrmige 

Auswaschungen entstehen nach H. Gruner (1881, S. 57) nur auf bestimmten Granitsorten. 

Uberhaupt fallt auf, daB es sich bei der iiberwiegenden Anzahl der von mir erfaBten
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Abb. 1. Die „RoBtrappe“

„Opferbecken“ um singulare Erscheinungen auf einzelnen, herausragenden Felsen handelt. 

In diesem Zusammenhang erwahne ich einige recht eindrucksvolle Einzelfelsen mit 

Mulden: Maimont (Elsall), Alte Taufe (Deister bei Hannover), Heiligenberg (Ldkr. Kassel), 

„Wasserstein“ bei Kaspeltshub (Oberpfalz) sowie einige Becken in England (hierzu 

Schiinemann 1989).
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Welchem Zweck kann die „RoBtrappe“ gedient haben? Beriicksichtigt man die heutige 

Abflachung an der Siidseite der Mulde, so kann das Becken im urspriinglicben, 

unbeschadigten Zustand durcbaus zum Auffangen von Regenwasser fiir Kultzwecke 

benutzt worden sein; in der feuchteren Jahreszeit diirfte es sich gewiB einige Zeit gehalten 

haben. Erganzend ist festzustellen, dab die „RoBtrappe“ in der Mitte eine flache rundliche 

Vertiefung aufweist, die — ebenfalls zum Teil verwittert — mit alter Vorsicht eventuell als 

Rest einer kleinen Schopfmulde gedeutet werden konnte (zu „Schbpfmulden“ vgl. 

Schiinemann 1989, Abb. 1, 6,7,15). Das Auffangen von Regenwasser laBt sich im weitesten 

Sinne dem Wasserkult zuordnen, dem offensichtlich einige der eben genannten Felsen mit 

ihren grbfieren Mulden dienten. M. Eliade (1954, S. 217ff.) hat sich ausfiihrlicher zur 

Bedeutung des „ungebrauchten Wassers“ in der Volksmedizin, zu Wassersymbolen und 

zum Symbolismus des Eintauchens geauBert. Ebensogut mbglich ware auch die Nutzung 

solchen Regenwassers fiir symbolische Feldumfahrten z. B. im Friihling, um im Rahmen 

eines „Regenzaubers“ die Gotter zu fruchtbringendem Regen zu bewegen; bekannt sind 

jene vierradrigen Kultwagen mit bronzenem Kessel aus der Hallstatt-Zeit. Im Hintergrund 

dieser Brauche steht zusatzlich die besondere Kraft, die der Felsen, der Stein schlechthin 

besitzt (Eliade 1954, S. 247ff.).

Die drei Vertiefungen innerhalb der „Rofitrappe“ miissen indes nicht von Anfang an zu 

dem Objekt gehbrt haben — sei die Mulde nun natiirlichen oder kiinstlichen Ursprungs —, 

sondern sie konnten eventuell auch erst in einer jiingeren Phase eingearbeitet worden sein. 

Primar haben sie fiir ein Wasserbecken ohnehin keinen rechten Sinn. Daher deute ich die 

drei Locher als „Pfostenlocher“, die zur Aufrichtung eines wie auch immer beschaffenen 

Kult-Emblems oder eines kleinen Schutzdaches dienten. Da sich auch schon in alter Zeit 

auf dem RoBtrappe-Felsen kein Humusboden befunden haben wird, blieb nur die 

Mbglichkeit, solche Pfostenlbcher auszumeiBeln. Derartige, freilich starkere Pfostenlbcher 

fanden sich in groBer Anzahl auf der mutterbodenarmen Altburg bei Bundenbach im 

Hunsriick (Schindler 1977, S. 116ff., Abb. 6); zwei Reihen Pfostenlbcher nach Art 

derjenigen der RoBtrappe sah ich kiirzlich auf der der Altburg gegeniiberliegenden 

Schmidburg.

Im ElsaB babe ich ein der „RoBtrappe“ vergleichbares, allerdings um ein Vielfaches 

grbBeres Objekt — Hexentanzplatz genannt — vermessen. Es handelt sich um eine 

rundliche Vertiefung von gut 5,50 m Durchmesser und etwa 0,50 m Tiefe; sie weist drei in 

den Felsen gemeiBelte Pfostenlbcher vom Format kleiner Blumentbpfe auf sowie eine 

schmale Treppe mit zwei Stufen, die in die Vertiefung hineinfiihrt (Abb. 2). Dieses Objekt 

liegt auf dem Michelsberg uber St. Jean (St. Johann) bei Saverne (Zabern) in Spornlage 

liber einem jahen Abgrund. Wenige Meter entfernt befindet sich ein eingemeiBelter runder 

Schacht, zu dem Regenwasser-Zulaufrinnen hinfiihren, deren eine sogar unter dem dortigen 

Kirchlein hervorkommt, also alter ist. Die gesamte Anlage gilt als Kultstatte aus 

vorchristlicher Zeit (Ebert 1980, S. 130). Nach Lage der Dinge diirfte diese Anlage in 

keltischer Zeit entstanden sein. Bekanntlich ist den Kelten eine ausgepragte Steinbear- 

beitung eigen, was sich auch in steinernen Menschen- und Gbtterdarstellungen auBert.

Verwandtes zeigte sich sogar an der friiheisenzeitlichen Kultstatte bei Hohenaverbergen, 

Ldkr. Verden, wo drei in alter Zeit eingearbeitete Stufen auf einen Findling von etwa 

2 X 3 m AusmaBen hinauffiihrten (Schiinemann/Oldenburg 1968, S. 62 f.) — jedenfalls ein 

Beleg fiir Felsbearbeitung an einer Kultstatte.

Uber die Art des mit Hilfe der drei Pfostenlbcher im Felsen der „RoBtrappe“ befestigten 

Kult-Emblems kann man natiirlich nur spekulieren, ebenso iiber die Datierung der Anlage. 

Bedenkt man aber, daB der Harz zur „parakeltischen“, hercynischen Zone gehbrt (Peschel 

1988, S. 169), so wird man bei allem Vorbehalt vielleicht keltisch beeinfluBte Menschen- 

gruppen fiir eine Urheberschaft heranziehen diirfen. Kult-Embleme als solche gehbrten
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Abb. 2. „Hexentanzplatz“ auf dem Michelsberg bei St. Jean/ElsaB mit Stufen und „Pfostenlbchern“ 

(Faustskizze nach einem Foto; Details nach Erinnerung, da Origmal-Zeichnung von 1981 verloren- 

gegangen!)

z. B. zu ,,Viereckschanzen“, jenen zentralen Kultstatten im eigentlichen keltischen Bereich 

Mitteleuropas. So war am Tor der Schanze von Fellbach-Schmieden eine Gruppe von zwei 

hoch aufgerichteten Tieren befestigt, die von einer Menschenfigur gehalten wurden 

(Graichen 1988, S. 151). Niehl auszuschlieBen ist aber auch, daB in den drei Ldchern ein 

Dreibein zur Aufnahme eines Opferkessels befestigt war. Es sei an die weissagende Pythea 

im Tempel zu Delphi (Griechenland) erinnert, die einen auf einem Dreibein befestigten 

Kessel benutzte; drei Locher fiir ein solches Dreibein sind auf einem Quader ihres Tempels 

— samt zugehdriger eingemeiBelter Rinne — noch zu sehen.

Nicht auBer acht gelassen werden diirfen die Hinweise zur „RoBtrappe“ von T. Nolte 

(1893, S.25ff.); danach war der vorspringende Felsen friiher vom Hochplateau noch 

starker durch eine kleine, im 19. Jh. verfiillte Schlucht isoliert. Dort waren auch 

verschiedene Mauerreste zu erkennen. Kaum 30 Schritte von der Trappe entfernt seien 

„Urnen und Tranenkriige“ gefunden worden.

Zusammenfassend kann man wohl sagen: Die Eintiefung auf der „RoBtrappe“ ist 

sichtbares Uberbleibsel eines einstigen Hbhen-Heiligtums (zu solchen und Brandopfer-
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platzen vgl. Kramer 1966) bzw. Felsheiligtums (dazu Dehn 1981). Die Geheimnisse um den 

hier geiibten Kult wird man kaum lichten konnen. Ebensowenig ist die Frage zu klaren, ob 

die Sage von der goldenen Krone im Bodekessel unterhalb der „RoBtrappe“ mit dem Kult 

dort oben etwas zu tun hat, d. h. ob beispielsweise Kultgegenstande, womoglich aus Metall, 

nach Beendigung der Zeremonie von dort hinabgeworfen worden sind.
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