
Uber »Kopf- und Schadelkult« als Teil einer 

analoglogischen Weltsicht in der Prahistorie1

Olav Rohrer-Ertl

i. Vorbemerkung

In Geschichten von Entdeckern und Abenteurern vergangener Jahrhunderte tauchen 

immer wieder identische Situationen auf. Der oder auch die Helden der Geschichte - sie 

werden regelhaft als friedliebend und von edlem Forscherdrang beseelt geschildert- 

geraten urpldtzlich in die Gewalt barbarischer Gruppen; und das fern jeder Zivilisation. 

Dort werden sie dann nicht mehr als Menschen, sondern als quasi vom Himmel gefal- 

lene »Sonntagsbraten« betrachtet, verhdhnt, geschunden, um schliehlich nacheinander 

den buchstablichen Weg in den Kochtopf anzutreten, bzw. am Marterpfahl zu enden. 

Aber immer wieder ereignet sich ein Wunder. Sei es, dass tapfere Kolonialtruppen, ein 

Kanonenboot, die US-Kavallerie oder auch nur Old Shatterhand auftauchen und zumin- 

dest den Wertvollsten der Helden retten, sei es dass - wie z. B. Odysseus immer wieder - 

dieser eine List zur Rettung findet, oder, dass ein junges Madchen der Barbaren eine 

menschliche Regung zeigt und so eine Rettung mdglich wird (vgl. z.B. Medea in der 

Argonauten-Sage). Dieses Muster ist in Europa seit den im 16. Jh. gedruckten Abenteuern 

z. B. des Hernan Cortez in Mexiko oder des Hans von Staden in Brasilien eingeftihrt2und 

lasst sich auch in modernen Cyber-Space-Geschichten wieder finden.

Das hatte seit dem 19. Jh. immer wieder dazu gefuhrt zu behaupten, an all diesen 

Abenteuern und Beobachtungen sei nichts Wahres3. Denn eine - bis heute gultig schei- 

nende- Maxime des Jesuiten-Paters Josephe Francois Lafitau aus dem 17. Jh., welche 

aufgrund dessen Kenntnis nordamerikanischer Indianer des oberen Seengebiets aufge- 

stellt wurde, besagt, dass der Mensch von Natur aus gut sei und der »Naturmensch« dies 

grundsatzlich deutlicher zeige, als andere. Denn er sei ja durch die »Zivilisation« noch 

nicht verdorben4. Das Bild des »edlen Wilden« wurde so installiert und begrimdet bis 

heute alle in der Moderne als relevant anzusehenden Ideologien.

1 Diese Arbeit entstand im Zusammenhang mit 

den Vorarbeiten fur einen am 25.01.2001 am 

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Inns

bruck gehaltenen Vortrag gleichen Inhalts.

Damals wurde festgestellt, dass es derzeit nicht 

mehr ausschliefdich darum gehen kann, mehr 

oder minder einfallsreich Phanomenologie zu 

betreiben, sondern fixierbare Phanomene in zeit-

licher Tiefe ein- und naher zuzuordnen. Das 

wurde nur mdglich, weil in den letzten ca.

40-50 Jahren neben anderen die vergleichende 

Religionswissenschaft und vor allem auch die 

Mathematik-Historie Entscheidendes geleistet 

haben.

2 Vgl. z. B. White 2001.

3 Z.B. Arens 1979; Osborne 1997.
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Andererseits, so scheint es, bemachtigen sich immer wieder alle mbglichen Literaten 

und Journalisten dieses Themas, um damit der »Sensation« willen einen Verkaufserfolg 

zu erzielen. Sicher nicht nur im Sinne Oswald Spenglers darf unsere Zeit als morbide 

und das 20. Jh. als das grausamst und blutigst bislang bekannte bezeichnet werden. Und 

das weist doch aus, dass wir es bei einem solchen Thema vor allem mit psychologischen 

Problemen zutun haben, welche aus uns selbst erwachsen.

Weil das nun sicher scheinen darf, zeichnen sich die meisten Arbeiten dariiber durch 

eine auherordentliche Trockenheit in seiner Behandlung aus. Nur wenige erstrecken 

sich auf den gesamten Bereich und die Mehrheit davon halt sich eng an den durch das 

eigene Fachgebiet gegebenen Rahmen. Hier findet sich eine andere Schwierigkeit bei 

der Behandlung solcher Themen. In einer Zeit immer enger werdender Spezialisierung 

sollte genau das auch auf der Hand liegen.

Im Folgenden mbchte ich einen kurzen Uberblick fiber den Komplex geben, welcher 

in der Literatur seit alters her4 5 »Kopf- und Schadelkult« genannt wird6. Dazu sollen ein- 

mal seine wichtigsten Erscheinungen ebenso dargestellt, wie hier notwendige Begriffs- 

definitionen gegeben werden. Diese erscheinen schon deshalb als unverzichtbar, weil 

diese Begriffe in unterschiedlichen Disziplinen -aber z.T. auch innerhalb ein und der- 

selben- sehr verschieden definiert werden. Und schliefilich soli der Versuch unternom- 

men werden, geistige Hintergrtinde, Motivationen etc. anzudeuten, verstandlicher zu 

machen und damit zusammenhangende Riten exemplarisch wie knapp vorzustellen7.

In einem solchen Zusammenhang wird also neben der Anthropologie auch der 

Bereich von Ethnologie/historische Ethnographic, vergleichender Religionswissenschaft, 

Medizin/Anatomie etc. beriihrt werden. Es wird also methodised mit Hilfe so genannter 

Datenvernetzung8 gearbeitet. Weil dort derzeit die Forschung besonders fortgeschritten 

ist, sollen viele Grundgedanken anhand mathematikhistorischer Ergebnisse dargestellt 

werden. Die thematische Einengung auf prahistorisch belegte Befunde kann in einem 

solchen Zusammenhang lediglich dem Ziel dienen, eine zeitliche Klammer wie inhalt- 

liche Beschrankung zu ermbglichen. Denn das Thema erscheint per se als uferlos.

2. Befunde

Als erste hat die historische Ethnographic auEereuropaische Belege dafiir erbracht, dass 

es Tbtungen von Menschen gab, welche rational unbegriindet schienen. Denn weder 

nach den eigenen ethischen MaEstaben (soweit bekannt) der ausftihrenden Gruppen, 

noch nach den europaischen Vorstellungen der Zeit (Strafrecht) konnten dafiir Motiva

tionen gefunden werden. Zur selben Zeit fanden sich dann auch in antiken Quellen ent- 

sprechende Angaben. Hier sei nur an die Opferung lebender Neugeborener an Moloch- 

Baal der Phbnizier und Punier erinnert. So wurde ja anstelle des geforderten Hannibal

4 Muhlmann 1968.

5 Andree 1887.

6 Um die Literaturzitate nicht unendlich anschwel-

len zu lassen, werden sie in der Folge gezielt aus-

gewahlt. Dabei wird einmal darauf geachtet, dass 

die jeweils spezifische Fachliteratur mbglichst 

einfach bibliographisch erschliefibar ist und

andererseits jeweils basale - also auch friihe - 

Literatur genannt wird (oft nicht einfach aufzu- 

finden).

7 Alle termini technici - sie entstammen j a unter

schiedlichen Disziplinen-werden ab jetzt kursiv 

gesetzt.

8 Dbrner et al. 1983; Rbhrer-Ertl 1992.
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ein gekaufter Neugeborener geopfert und Hannibal von seinem Vater spater dem Baal 

verpflichtet. Es sollte sich von selbst verstehen, dass - speziell wenn derlei in der eigenen 

Kultur nicht sichtbar wird- ein solches Verhalten als unsittlich gebrandmarkt wird- 

damals wie heute.

Opferungen lebender Menschen also wurden einer sittlichen Verrohung und man- 

gelnden Kenntnissen zugeschrieben, wie spater alle anderen Einzelerscheinungen des 

Arbeitsgebietes ebenso.

Daneben gelangten fast gleichzeitig mit derartigen Nachrichten auch solche nach Eu

ropa, welche den Kannibalismus betreffen. Auch hier wird - bis in die Jetztzeit hinein- 

postuliert, es gabe Kannibalismus mit der Begriindung des Hungers und somit in Er- 

mangelung ausreichender Kenntnisse und Fahigkeiten, insbesondere der einer basalen 

Subsistenzsicherung ebendort9.

Zeitlich ebenso fruh erreichten Europa Nachrichten, welche von Kopfjagd berichte- 

ten. Auch hier war man sich lediglich im Abscheu einig. Nicht anders war dann die Reak- 

tion auf weitere Nachrichten, welche Erscheinungen betreffen, die von der Fachforschung 

in den angerissenen Rahmen gestellt werden, wie z. B. das Skalpieren, die Anfertigung und 

Nutzung von Schadelschalen und anderer Geraten aus Menschenknochen (z. B. Fldten 

und Schadeltrommeln u. a. in Tibet). Aber auch das Schadeltrepanieren, welches letzt- 

lich in den besprochenen Zusammenhang gehbrt, warf seinerzeit Probleme auf. Ahnlich 

verhielt es sich mit Manipulationen am Kbrper Lebender, woven hier nur Tatauierung, 

Narbenschmuck, mannliche wie weibliche Beschneidung der Geschlechtsorgane und 

andere »Verstummelungen« von Kbrperteilen, z. B. der Finger10 genannt werden.

Das konnte ja um so eher erfolgen, als Europa - seinerzeit als technisch-geistig hbchst- 

entwickelt angesehen- von alledem absolut frei schien. Dann aber fanden sich Belege 

aus prahistorischen - und sogar historischen- Zeiten in Europa11, welche diese Auffas- 

sung eigentlich infrage stellen sollten. Hier kam der Zeit zugute, dass sich auch physisch 

gegenseitig auslbschende Wanderungen in friiheren Zeiten angenommen wurden, was 

dann die eigene »Unschuld« hinreichend belegen konnte12.

2.1. Aus Europa, aber auch anderen Erdteilen, liegen prahistorische Nachweise fur fol 

gende »Nutzungsarten« menschlicher Teile vor :13

2.1.1. Die von Paul Broca  so genannte Schadeltrepanation ; auch in den Fallen, wo kein 

Trepan, also ein rundlaufender Kronenbohrer, wie er seit der hellenistischen Antike 

nachgewiesen wurde , Verwendung fand (Abb. la-e). Sie wurde fruh mit geographisch

14 15

16

9 Z. B. Andree 1887; Steinmetz 1896; Fischer 1955; 

Rind 1996; White 1992, 2001.

10 Soderstrom 1938.

11 Z. B. Andree 1887; 1912.

12 Derlei wird ja bis zum Tage als gegeben angese

hen, obwohl die Ubertragung rezent-moderner

Vorgange-z. B. die europaische Besiedlung Nord-

amerikas, Australiens oder auch »V61kerverschie-

bungen« im Europa des 20. Jh. - bekanntlich ein 

absolutes Novum in der menschlichen Geschichte

darstellen (z. B. Rohrer-Ertl 1999b).

13 Als Beispiele aus diesem literarisch breit belegten 

Feld sollen hier vorzugsweise dort eher seltener 

genannte Befunde vorgestellt werden - und das 

nicht nur, um zu verdeutlichen, dass Derartiges 

eben nicht nur vorzugsweise im Neolithikum 

(Europas) zu finden sein kann.

14 Broca 1867.

15 Vgl. z. B. von Luschan 1898.

16 Z. B. Gerlitt 1936; Sudhoff 1929.
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Abb. la (oben links) Verheilte Trepanationswunde 

auf dem linken Os parietale (Scheitelbein) des spat- 

adulten Mannes EHL136 (Wundbehandlung im moder- 

nen Sinne) aus dem merowingerzeitlichen Reihen- 

graberfeld Ergolding-Hagnerleiten, Ldkr. Landshut.

Abb. ib (oben rechts) Verheilte Trepanationswunde 

des spat-adulten Mannes EHL136.

Abb. ic (links) Verheilte Trepanationswunde auf 

dem rechten Os parietale (Scheitelbein) der friih-seni- 

len Frau EHL235 (rein magische Operation ohne Hin- 

weis auf eine Diagnose im modernen Sinne) aus dem 

merowingerzeitlichen Reihengraberfeld Ergolding- 

Elagnerleiten, Ldkr. Landhut.

Abb. id (rechts) Verheilte Trepanationswunde auf 

dem rechten Os parietale (Scheitelbein) der friih-se- 

nilen Frau EHL235; CT-Scan-Rekonstruktion.

weiter Verbreitung belegt17 und von intravital und/oder postmortal entstandenen Loch- 

defekten18 ebenso korrekt abgegrenzt, wie von post mortem funeremque entstandenen19.

17 Z. B. Farquarson 1880/81; Fletcher 1882; Gillman 

1885; v. Luschan 1896,1898; Rind 1996; Sud-

hoff 1909, 1929; Virchow 1879; Wankel 1878;

vgl. z. B. Rdhrer-Ertl 1994,1995.

18 Z. B. Wankel 1879.

19 Z. B. Pales 1952; Virchow 1882; 

vgl. z. B. Rdhrer-Ertl 1994.
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Abb. ie Aufsicht auf zwei verheilte Tepanations- 

wunden auf dem mittleren Os frontale (Stirnbein) 

und dem rechten Os parietale (Scheitelbein) des 

maturen Mannes von Pritschona aus dem endneo- 

lithischen Hockergrab von Rafmitz-Pritschon, 

Ldkr. Merseburg-Querfurt.

Von Forschungsbeginn an20 war bei 

Trepanationen zwischen in vivo- und post 

mortem-Eingriffen unterschieden worden, 

wobei ein Nachweis dafiir aber spat publi- 

ziert wurde21. Aufgrund des publizierten 

Materials europaischer Trepanationen aus 

der Prahistorie kam es zu Versuchen, uber 

Mortalitdtsraten seinerzeitige Operations- 

erfolge abzuschatzen22. Obwohl allem An- 

schein nach noch zu ungiinstig geschatzt, 

wurde ihnen gegeniiber seitens der Medi- 

zin starke Skepsis angemeldet. Das war so 

bereits bei Zahlen fiir aubereuropaische 

Praktiken23 erfolgt.

Hierzu sollte daran erinnert werden, 

dass die christlich-europaischen Erfahrun- 

gen mit der Trepanation in vivo seit min- 

destens dem 12. Jh. (Univ. Salerno) bis kurz 

vor 1900 sicher nur als katastrophal be- 

zeichnet werden kbnnen - angesichts ope- 

rationsbedingter Mortalitatsraten von 40 < 

70 <90%. Erst mit der Einfuhrung der 

Antiseptik24 wurden auch hier solche von 

um 1,6% erreicht, diesbeziiglich also end- 

lich ein Anschluss an den »Rest der Welt« 

gefunden, welcher von der Ethnomedizin 

beherrscht war. Uber die Griinde dieser

Diskrepanzen konnten auch iibergreifende 

Arbeiten25 nichts Wesentliches beitragen. Hier zeigte sich bereits der Nachteil fachlicher 

Spezialisierung. Andererseits ist seitdem permanent die allgemeine und spezielle Diag- 

nostik fiir Schadeltrepanationen und Verwandtes in der Prahistorie verbessert worden26, 

wahrend iibergreifende Projekte zur Neubearbeitung von Altfunden27 fiber Ansatze 

wohl nicht hinauskamen.

2.1.2. Die von Pruniere 1875 so benannten Schadelrondelle gehbren ebenfalls in diesen 

Zusammenhang. Bereits Baye28 vermutete ihren Amulett-Charakter, welcher inzwischen 

als belegt gelten darf29. Dabei handelt es sich um rundliche Scheiben, die aus vorzugs-

20 Z. B. Rohrer-Ertl 1994.

21 Parry 1940; Grimm 1965.

22 Z. B. von Brunn 1936; Hein i960.

23 Z. B. Hershkovitz et al. 1991; Paudler 1932;

Oakley et al. 1958; Stephan 1905; Trojanowitsch 

1901; Wblfel 1925,1936; Zdekauer 1900.

24 Z. B. Franz 1936; Seydel 1886; Wehrli 1936.

25 Z. B. von Brunn 1936; Hein i960.

26 Z. B. von Brunn 1936; Chochol 1967; Jerusalem 

1956; Nemeskeri et al. 1965; Schroder 1957; 

Ullrich/Weickmann 1964; Vyhanek 1967;

Wahl et al. 1990.

27 Z. B. Karolyi 1963.

28 Baye 1876; Broca 1877.

29 Rohrer-Ertl 1994.

JAHRESSCHRIFT FUR M1TTELDEUTSCH E Vo RGBS CH ICHTE / BAND 89 / 2005



112 OLAV ROHRER-ERTL

Abb. 2a (oben links) Schadelrondell mit 64 Bohrun- 

gen aus der Lupberghohle b. Tondorf, Ldkr. Amberg- 

Sulzbach aus dem linken Os parietale einer matur- 

senilen Frau.

Abb. 2b (oben rechts) Schadelrondell mit 7 Bohrun- 

gen aus Grab 102A von Kunzing-Ost, Ldkr. Deggen- 

dorf aus dem linken Os parietale einer matur-senilen 

Frau.

Abb. 2c (links) Schadelrondell mit 1 Bohrung von der 

Heuneburg bei Hundersingen, Ldkr. Sigmaringen aus 

dem linken Os parietale einer unbestimmten Person.

weise solchen Calotten-Bereichen geschnitten werden, welche keine Schadelnahte ent- 

halten, bzw. wo diese beim Ausschnitt nicht mehr erkennbar waren. Diese Scheiben zei- 

gen so gut wie alle Bohrungen, welche sich in ihren Anzahlen als numinosen Zahlen 

erweisen. Insbesondere ist hier die 3 haufig30, gefolgt von -etwa gleich stark- 1 und 2. 

Der Terminus Trepanationsschei.be kam spater synonym hinzu (Abb. 2a-c).

Daneben gibt es aber auch Scheiben -zumeist nicht nachbearbeitet - welche keine 

Bohrungen aufweisen31 und die z.T. nahtiibergreifend geschnitten wurden32. In einer 

Anzahl dieser Faile kann zwingend auf Operationsmisserfolge33 geschlossen werden.

2.1.3. Die Bregma-Narben nach von Luschan34, welchen gegeniiber das »T-sincipital« 

-d. i. in Pariser Ebene orientiert und in Norma verticalis betrachtet eine T-fdrmige Fur- 

che auf dem Sinciput welche in OAE (Frankfurter oder Ohr-Augen-Ebene) eher Y-fdrmig 

erscheint, wobei sie auf der Sutura sagittalis occipital verlauft, um sich kurz vor oder auf 

dem Lambda zu gabeln- nach Manouvrier35 als Sonderform erscheint.

30 Von nun ab werden numinose Zahlen kursiv 

geschrieben, um sie von anderen abzusetzen.

31 Z. B. Chochol 1967; Prunieres 1875; Wetzel 1974;

Winkler 1984.

32 Z. B. Wetzel 1974.

33 Z. B. Parry 1940.

34 Von Luschan 1896.

35 Manouvrier 1895,1904.
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Diese Narben wurden und werden allgemein auf Kauterisation, also eine Brandheil- 

methode zuriickgefiihrt, welche - analog zu ethnographischen Befunden- in der Haupt- 

sache als mit Moxa genannten Kegeln gepresst-getrockneter Krauter (speziell Artemisia 

sp. -dt. Beifufi oder Mutterkraut - sic!) verursacht angenommen werden. Diese Kegel 

wurden dann auf befallenen Stellen - insbesondere dem Scheitel - abgebrannt. Die Gliih- 

eisenmethode36 tritt dagegen in ethnographischen (und wohl auch prahistorischen) 

Befunden zuriick.

Seit erste Heilungsergebnisse von Trepanationswunden im Tierexperiment37 vorlie- 

gen, sollte die Frage einer gegenseitigen Abgrenzung von Trepanations- und Kauterisa- 

tionswunden erneut als erbffnet gelten. (So wie es nun auch nicht mehr in jedem Faile 

angebracht erscheinen kann, von der vorliegenden Form der verheilten Trepanationsbff- 

nung auf die Art ihrer Entstehung ruckzuschlieben.)

2.1.4. Auch die »Sitte« der Schadeldeformation in vivo wird im hier behandelten 

Zusammenhang zu betrachten sein38. Dabei wird der Kopf von Neugeborenen mit Hilfe 

von Schniiren, Binden, Kissen und/oder Brettchen in die gewiinschte Form gebracht 

und fixiert, z. T. auf einem Tragbrett. Hierbei kbnnen zwei grundsatzliche Primarformen 

und eine Reihe weiterer Nebenformen (sie setzen dann eine der beiden anderen zwin- 

gend voraus) unterschieden werden39. Bei einer der beiden Grundformen wirkt die 

»Hinterhauptstafel« artificiell eher vertical gestellt (Deformatio tabulae erectae- Abb. 

3a-c), bei der anderen eher flach (Deformatio tabulae obliquae-Abb. 3d). Die erstere 

Form lasst den Kopf in Profilansicht (Norma lateralis) dann sehr hoch, die andere ihn 

lang erscheinen. Als wohl wesentlichste Zusatzform -sie tritt mit beiden genannten 

Grundformen gemeinsam auf- ist hier die zirkuldre zu nennen, welche sich durch eine 

umlaufende Bindenimpression unterhalb des hdchsten Punktes des Occiputs (Hinter- 

hauptes) darstellt. Sie wird in der relevanten Spezialliteratur40 als (Deformatio) anularis 

bezeichnet, was terminologisch dann der Bezeichnung der Grundform anzuhangen ist: 

hier z. B. Deformatio erectae anularis (Abb. 3c)41.

Es konnte inzwischen gesichert werden, dass die kiinstliche Schadeldeformation in 

vivo keinerlei Einfluss auf die Sinnesleistung des Betroffenen ausiibt42, was dann geis- 

tige Hintergriinde, wie sie ja vereinzelt in der historischen Ethnographic iiberliefert wer

den, als alleinige Ursache unabhangig zu bestatigen scheint.

Weil es laut ethnographischer Befunde eine groEe Anzahl unterschiedlicher Vorrich- 

tungen gibt, um gleichartige Kopfumformungen zu erzielen, miissen a priori alle Versuche

36 Paudler 1932; Sudhoff 1909,1926, 1926a.

37 Bruchhaus/Thieme 1988.

38 Vgl. z. B. Aichel 1933; von Baer i860; Blumenbach 

1790-1824; Gastaut 1972; Gosse 1855; Henschen 

1966; Hershkovitz et al. 1991; Kohler 1901;

von Lenhossek 1878; Molleson/Campbell 1995;

Morton 1839; Ozbek 1974; Rbhrer-Ertl 1978, 

2000; Rbhrer-Ertl/Frey 1984; Seitz/Gerhard 1974;

Virchow 1892; Weiss 1961.

39 Z. B. Dembo/Imbelloni 1938; Rbhrer-Ertl 1978, 200.

40 Vgl. z. B. Rbhrer-Ertl 1978.

41 Im Faile von artifiziell deformierten Frauen- 

Crania aus einer kurzen Phase der Vblkerwan- 

derungs- bis friihen Merowingerzeit bei Thiirin- 

gern, Bajuwaren etc. sollte es sich lediglich um 

die voriibergehende Ubernahme der aufierlichen 

Zeichen einer »Sitte« sozial-politisch iibergeord- 

neter Gruppen (hier wohl Hunnen) handeln, wel

che nach Wegfall dieser Beziehungen in ihrer 

Praxis aufhbrte - folgt man Kiszely 1978.

42 Rbhrer-Ertl/Frey 1984.
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Abb. 3a (oben links) Artifiziell deformierter Schadel 

des ca. 5-jahrigen Knaben M21 aus dem P PN B von 

Jericho - Deformatio tabulae erectae in Seitenansicht.

Abb. 3c (links) Artifiziell deformierter Schadel der 

fruh-maturen Frau Obermdllern 5 aus dem vdlkerwan- 

derungszeitlich-merowingerzeitlichen Reihengraber- 

feld von Obermollern, Ldkr. Burgenlandkreis in seit- 

licher Ansicht - Deformatio tabulae erectae anularis.

Abb. 3d (rechts) Ansicht des plastisch iibermodellier- 

ten und artifiziell deformierten Schadels der friih- 

adulten Frau Duo aus dem oberen P PN B vomTell es 

Sultan/Jericho - Deformatio tabulae obliquae.

Abb. 3b (oben rechts) Artifiziell deformierter Scha

del des friih-adulten Mannes E2 aus dem P PN B von 

Jericho - Deformatio tabulae erectae in Seitenansicht.

als vergeblich gelten, welche aus den Binden-, Schnur- und Kissen-Impressionen eine 

spezielle solche ableiten wollen43.

2.1.5. Wahrend fiber einen Zusammenhang mit dem behandelten Thema bei Totenbe- 

handlungssitten unter Einschluss einer Verbringung der Toten unter die Erde - vor allem 

auch aufgrund ethnographischer Parallelen- durchaus begriindet diskutiert werden 

kann, sollte das unbedingt fur alle die Totenbehandlungssitten gelten, welche ein so

43 Z. B. Aichel 1933; Seitz/Gerhard 1974.
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genannt gestuftes Begrabnis einschlieben. Dabei wird - normalerweise in Jahresabstan- 

den, wie dies jiingst fur oberpfalzisch-oberfrankische Slawen nachweisbar war- der 

Tote nach einer ersten »Ruhezeit« erneut ans Tageslicht gebracht, um dann einem weite- 

ren, zuweilen zerstbrerischen, Ritus unterzogen zu werden44.

Es kann aber ebenso sein, dass er - in modernen Augen - an bestimmten Stellen (ins- 

besondere dem Cranium) »verziert« wird45 (Abb. 3d).

2.1.6. Auch das nachweislich alte Skalpieren  - es ist in die Neue Welt ja durch die Euro- 

paer eingefiihrt worden und verbreitete sich unter den Indianern im eingeftihrten Sinne 

(also ohne bzw. mit sekundarem Bezug zu »Kopf- und Schadelkult«) - gehbrt in einen 

solchen Zusammenhang. Seit Beginn der modernen archaologischen und anthropolo- 

gischen Forschung werden Calotten auf entsprechende Schnittspuren hin untersucht. 

Flier soil nicht diskutiert werden, inwieweit die erzielten Ergebnisse tatsachlich verifi- 

zierbar sind . Eindeutige Nachweise des Skalpierens gehen aber bis mindestens ins Neo- 

lithikum, wenn nicht gar das Altpalaolithikum  zuriick.

46

47

48

2.1.7. Seit Alters wird auch die Herstellung wie Verwendung von Schadelschalen in den 

Rahmen des Kopf- und Schadelkultes gestellt . Ob es sich bei Schadelschalen um einen 

eigenstandigen Bereich handelt oder nicht, soil hier undiskutiert bleiben.

49

2.1.8. Ein weiteres Gebiet betrifft die Anfertigung von Ahnen- und/oder Trophaen-Scha- 

deln (Abb. 3a-d, 4a-d). Hier laufen die Beziige so eng parallel, dass eine Trennung nur 

dann moglich wird, wenn die Geschichte des betreffenden Sttickes bekannt ist . Die 

Anfertigung wie Nutzung von Ahnen- bzw. Trophaen-Schadeln ist, wie de facto alle 

anderen hier besprochenen Teilbereiche des »Kopf- und Schadelkultes« in weltweiter 

Verbreitung gefunden worden . Hier liegen - u. a. als so genannte Schadelnester - auch 

archaologische Belege aus dem Nahen Osten  (Abb. 4b) und Europa (Abb. 4a) vor, von 

denen an dieser Stelle lediglich die bekannten aus der Groben Ofnet-Hdhle, heute im 

Stadtgebiet von Nordlingen im Ries, Erwahnung finden sollen , worauf im Zusammen

hang eingegangen werden soil (Abb. 4a).

50

51

52

53

44 Z. B. Huntington/Metcalf 1985; Rohrer-Ertl 1999a.

45 Z. B. Nemeskeri et al. i960, 1965; Rohrer-

Ertl 1978, 2000; Schwarz 1936.

46 Anger/Dick 1978.

47 Vgl. z. B. Berg et al. 1981; Breuil/Obermaier 1909;

White 1986.

48 Breuil/Obermaier 1909; White 1986.

49 Z. B. Andree 1912; Berg et al. i98i;Breuil/Ober- 

maier 1909; Klingbeil 1933; Rind 1996;

Schwarz 1936.

50 Z. B. Bernatzik 1975; Birket-Smith 1963; Hoebel 

1972; Thurnwald 1931-35.

So kann es sich z. B. in P PN A+B (10.-7. Rv- Chr.)

in Jericho und anderen Platzen der Levante in sol

chen Fallen nur um Ahnenschadel handeln. Das

wird u. a. bei den »Schadelnestern« besonders 

deutlich. Wurden hier doch Calvaria (Schadel

ohne Unterkiefer) zuvor zu unterschiedlichen 

Zeiten Gestorbener und zuerst einzeln als Toter 

unter die Estriche bewohnter Hauser verbracht 

gemeinsam in Gruppen erneut in entsprechender 

Form so platziert (Abb. 4b). Im Gegensatz dazu 

muss -derzeit zumindest- eine entsprechende 

Einstufung bei z. B. den »Schadelnestern« in der 

grohen Ofnet-Hdhle unterbleiben (Abb. 4a).

51 Z. B. Andree 1912; Baldus 1931; Birket-Smith 

1963; Bock 1882; von Furer-Haimendorf 1939; 

Gastaut 1972; Henschen 1966; Karsten 1935; 

Keim 1966, 1968; Kleinweg de Zwaan 1913-15; 

Murphy i960; Rind 1996; Roscoe 1911; Schro 

der/Quack 1978; Schultz 1995; Volz 1909-12; 

Warnecke 1909; Winkler 1925.

52 Z. B. Rohrer-Ertl 1978, 1994, 2000.

53 Z. B. Glowatzki/Protsch 1973; Orschiedt 1999;
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Abb. 4a (oben) Planzeichnung des Grabungsbefun- 

des beider Schadelnester aus der Groben Ofnet-Hbhle 

bei Nbrdlingen-Hohlheim, Ldkr. Donau-Ries.

Abb. 4b (links) Aufnahme des Nestes D 110-D 116 

mit artifiziell deformierten {Deformatio tabulae obli- 

quae), ubermodellierten und bemalten Schadeln vom 

Tell es Sultan/Jericho aus dem spaten P PN B.

Abb. 4c (rechts) Frontalansicht des Schadels vom 

friih-adulten Manne Ofnet 21 aus der grofien Ofnet- 

Hbhle in Nbrdlingen-Hohlheim, Ldkr. Donau-Ries 

mit einem mandelfbrmigen Lochdefekt aus dem 

Mesolithikum.

2.1.9. In direktem Zusammenhang mit dem eben erwahnten Teilbereich und der Anferti- 

gung wie Nutzung von Schadelschalen steht die Gewinnung wie Nutzung von bestimm- 

ten Leichenteilen (wie z. B. auch die oben erwahnten Schadelrondelle), wovon bier ledig-

Mollison 1929; Sailer 1962; Scheidt 1923; Schmidt 

1908.

Nach frdl. schr. Mitt. Dr. R. A. Housley, Oxford, 

vom 06.10.1988 muss die Datierung radiome- 

trisch nun auf etwa 75OOV. Chr. angesetzt wer- 

den, was derzeit dem Mesolithikum entsprache.
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Abb. 4<1 Aufsicht auf den Lochdefekt im Stirnbein 

des friih-adulten Mannes Ofnet 21 (gr. Dm 38 mm) aus 

dem Mesolithikum.

lich die bekannten Knochenflbten wie Scha- 

deltrommeln verschiedener Volker -u. a. 

der Tibeter54-, »Fingerverstiimmelungen«55 

oder die »Halsketten aus getrockneten Pe

nissen »56 erwahnt werden sollen, welche 

ehedem im nordwestlichen Tansania den 

grofien Krieger auszeichneten.

2.1.10. Und schlieElich soli und muss 

abschlielsend die Menschenopferung und 

damit auch Anthropophagie (Abb.5a-b) 

Erwahnung finden, welche streng gegen- 

iiber dem Kannibalismus abzugrenzen ist. 

Unter Kannibalismus wird hier die eigent 

liche »Menschenfresserei« verstanden, wie 

sie von Mitgliedern moderner, industri- 

eller Massengesellschaften immer wieder 

berichtet - und in gleichem Atemzug auch 

abgestritten - wird. Als Beispiele mogen 

hier die bekannten Vorgange auf der Frank

lin-Expedition 1846-48 -bei ihr als einzi- 

ger konnte der Vorwurf des Kannibalis

mus bislang klar belegt werden57- oder 

auch die der Nobile-Expedition 1928 eben- 

so dienen, wie solche aus dem Kessel von

Stalingrad. Ebenso werden in der Presse berichtete Untaten Krimineller hierunter zu 

subsumieren sein. Hier soil der Fall Denke von 192458 stellvertretend erwahnt werden.

Anthropophagie (Abb. 5a-b) tritt weltweit auf59 und zeigt sich als nur eine Seite des 

Menschenopfers60.

2.1.11. Von daher betrachtet stellen sich also die am und mit Kopf bzw. Schadel beobach- 

teten Manipulationen als nur ein Ausschnitt der den gesamten menschlichen Kbrper 

betreffenden dar. Der alteingefiihrte Terminus »Kopf- und Schadelkult« kann deshalb 

durchaus als irrefiihrend betrachtet werden . Weil er aber friih und bis dato durchgan- 

gig so benannt wurde und wird, besteht kein Anlass, ihn durch einen anderen zu erset- 

zen - zumindest vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus. Denn wenigstens hier 

gilt die Prioritatsregel und damit ein weitgehender Verzicht auf inhaltliche Begriffs- 

«Nachbesserungen«, welche dann doch nur zu zusatzlichen Missverstandnissen fiihren 

miissen, da auch die Wissenschaft kein ideologiefreier Raum ist.

61

54 Z. B. Andree 1912.

55 Soderstrom 1938.

56 Shorter 1972.

57 Beattie/Geiger 1996.

58 Wirth 1998.

59 Z. B. Andree 1887; Fischer 1955; Rohrer-Ertl/Frey

1987; Rind 1996; z.T. Schlenther i960; Schlesier 

1958; Schmitz 1958,1961; Steinmetz 1896;

Volhard 1939; Peter-Rocher 1994,1998.

60 Z. B. Kunkel 1955; Thiel 2000; Voigt 1952.

61 Z. B. Henschen 1966; von Koenigswaldt 1975;

Martin 1920.
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Abb. 5a (links) Zwei rechte Maxilla- 

(Oberkiefer-) Reste eines Mannes und einer Frau 

(beide ca. 20 Jahre alt) mit Schmauchungen etc. aus 

einer anthropogen umgelagerten Feuerstelle in 

Sabra 1, Arabia Petraea (Jordanien) des P PN B als 

Reste eines anthropophagen Mahles.

Abb. 5b (rechts) Nahansicht des Maxilla-Restes 

(Mann) aus Sabra 1 (P PN B) mit Hitzerissen und 

Schmauchungen als Belege fur ein anthropophages 

Mahl.

2.2. Diese Daten galte es demnach uber eventuelle gemeinsame Hintergriinde geistiger 

Art miteinander (und ebenso mit anderen) zu verbinden. Als Ausgangspunkt dafiir seien 

prahistorische Schadelrondelle angefuhrt. Sie treten in der Prahistorie mit dem Neolithi- 

kum auf und laufen dann bis in die historische Zeit durch. Neben solchen mit 1 Bohrung 

(Abb. 2c)62, treten dann auch welche mit 263, j64 und 4 Lochungen65 auf. Dabei scheint es, 

als ob Schadelrondelle mit anderen Lochzahlen als 3 nur in brtlichen Friihphasen ihres 

Vorkommens auftraten66. Nur in Niederbayern und der Oberpfalz fanden sich bislang 

aber auch Schadelrondelle mit hdheren Lochzahlen als 3 bzw. 4; namlich 7 (Abb. 2b), 8, 

64 (Abb. 2a) und 72 - und zwar aus der Urnenfelderzeit und somit spat. In all diesen Fal

len handelt es sich also bei den Lochzahlen um gut bekannte numinose Zahlen. Von 

daher schien es mbglich, sich dem geistigen Hintergrund der Schadelrondelle - und da- 

mit letztlich auch des »Kopf- und Schadelkultes« von rationaler Seite her zu nahern.

Rationales Denken - auch cartesianisches genannt- ringt um strenge Logik als mog- 

lichst Ursache-Wirkung-Folge-Kette. Wie in methodenkritischer Ethnologic und Sozio- 

logie sehr friih bekannt, ist dies aber nicht die einzige Denkform und ganz sicher auch 

nicht die allein erfolgreiche, werden die Leistungen bekannter miteinander verglichen. 

Wichtigste Denkform neben der cartesianischen ist die der Analoga, das Analogiedenken 

bzw. die Analogielogik67. Ein Eindringen in dieselbe fallt dem Rationalisten schwer, weil

62 Z. B. Pittard 1953.

63 Z. B. Oakley et al. 1958.

64 Z. B. Winkler 1984.

65 Z. B. Hein i960.

66 Z. B. Pittard 1953.

67 Z. B. Steinmetz 1896; Sudhoff 1909;

Thurnwald 1912,1913,1922,1931-35.
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er von durchaus anderen Pramissen ausgeht. Weil die Mathematikgeschichte bei der 

Erforschung der Friihzeit inzwischen absolut fuhrend scheint, wird bier vorzugsweise 

darauf abgestellt. Dabei hat die neueste Forschung68 die Ergebnisse alterer69 bestatigt 

und vertieft. Dariiber hinaus konnten nunmehr Entwicklungen (Mesopotamien) nachge- 

zeichnet werden, welche ab etwa ioooov. Chr. fassbar werden und die Zeit davor er- 

schlieEbar machen. Grundlage fur diese Arbeit bildete das Finden und Begrunden von 

Zahlenanaloga in auEereuropaischen Kulturen durch Wertheimer70.

Um das Analogiedenken auch nur ansatzweise verstehen zu kdnnen, erscheint es 

nicht uninteressant, seinen Pramissen nachzuspiiren. Anderenfalls kann es zu eklatan- 

ten Missverstandnissen kommen, wie Ifrah71 anhand des chinesischen Rechenbrettes 

mit Rechenstabchen nachweist. Hier war behauptet worden, dass sich dahinter letztlich 

ein friiher Computer verstecke, weil die rationale Denkweise dies zulasst. Seinerzeitige 

Chinesen waren aber auf diese Idee ebenso wenig gekommen, wie z. B. die alten Grie- 

chen irrationale Zahlen hatten akzeptieren kdnnen. Uber die Beschaftigung mit numino- 

sen Zahlen wird derzeit noch immer automatised auf Goethes Farbenlehre72 verwiesen. 

Verf. folgte diesen Hinweisen von Endres73 und Riemschneider74, womit es ihm nicht 

nur moglich wurde, beide Autoren besser zu beurteilen75, sondern auch Zugang zu 

zumindest Teilen des Analogiedenkens zu erhalten76. Auch hier zeichnet sich inzwischen 

eine Entwicklung desselben ab. Das soil anhand mathematikhistorischer Forschungser- 

gebnisse dargestellt werden.

2.2.1. Danach zeichnet sich eine »Praoperative Phase« ab, welche von ca. 40000-10000 

v. Chr. (zumindest im Nahen Osten) reicht. Es werden gleichartige und relativ abstrakte 

Symbole Objekten zugeordnet, ohne jedoch bislang eine systematische Struktur erken- 

nen zu lassen.

Es liegen bis jetzt aus dieser Phase Nachweise von u. a. Kerbknochen vor77, welche auf 

additive Systeme riickschlieEen lassen. Im Zusammenhang damit stellt die opinio com

munis auch die Fahigkeit guter Naturbeobachtung fest. Das erscheint dort sinnvoll, wo 

z.B. Tiere in groEen Herden im jahreszeitlichen Rhythmus wandern und so auch Habi- 

tate untersuchter Gruppen zu immer gleichen Zeiten auf immer gleichen Wegen kreu- 

zen (z. B. Rentierjagerstationen). So sollen also auch Jahreszeiten beachtet und eingeteilt 

worden sein, wie das ja ebenso von rezenten Sammler- und Jagervdlkern bekannt ist, 

welche allerdings langfristig auch hierin von ihren anders organisierten Nachbarn be- 

einflusst sein kdnnen78.

68 Z. B. Damerow et al. 1988; Friberg 1984;

Ifrah 1989; Lefevre 1981; Nissen 1987.

69 Z. B. Menninger 1934; Vogel 1958,1959.

70 Wertheimer 1911-12.

71 Ifrah 1989.

72 Goethe o. J.

73 Endres 1951.

74 Riemschneider 1966.

75 Die Arbeiten der beiden (aber auch anderer)

Autoren zeigen sich als vom Standpunkt und den

Notwendigkeiten der Anthroposophie Steiners

bestimmt. Hier stellt sich dieselbe als quasi ver-

kiirzte Rationallogik dar, wobei Items der Analo- 

gielogik basal eingefiigt wurden. Durch gute und 

eingangige Formulierung werden dann aus die- 

sem Vorgehen resultierende Risse, Briiche und 

Kliifte im Denken bis zur Unkenntlichkeit iiber- 

deckt bzw. verschliffen. Es sollte nicht immer 

leicht fallen, dabei saubere Analysen zu erstellen. 

Aber es scheint moglich zu sein.

76 Z. B. Rbhrer-Ertl 1994, 1995, 1995a, 1999a.

77 Z. B. Ifrah 1989.

78 Bernatziki975; Kroeber 1925; Rohrer-Ertl 1978, 

1999, 2000a.
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2.2.2. Es folgt im Nahen Osten eine »Protoarithmetische Phase«, welche von ca. 10000- 

3200 V. Chr. reicht. Hier erfolgt eine Quantitatskontrolle vermittels eindeutiger Zuord- 

nung zwischen Objekt und Symbol und eine Tradierung standardisierter Symbole wie 

die Einfiihrung hdherer Einheiten durch Biindelung.

Aus dem 9. ft. v. Chr.79 wurden u. a. bislang ca. 20 Arten von Zahlsteinen nachgewie- 

sen und vor allem auch entschliisselt, welche dann im 4. ft. v. Chr.80 auf 15 Hauptarten 

(mit rund 250 Unterarten) schrumpfen, weil die Spezialisierung der jeweils betrachteten 

Form durch grofie und entschliisselte Vielfalt eingeritzter Muster und Symbole erfolgt 

war. Von dann ab kommen auch Zahlsteinarten in 2 Groben und zusatzlich Durchboh- 

rungen vor, was mit einer beachtlichen Funktionsdifferenzierung parallel lauft. Ferner 

kommen nun auch hohle und mit entsprechenden Zahlsteinen gefiillte Tonkugeln als 

quasi falschungssichere Urkunden von wirtschaftlichen Transaktionen hinzu. Es gab 

demnach eine Vielzahl von Zahl- und Zahlsystemen, vermittels derer objektbezogen 

auch sehr grobe Mengen auf einfache Weise bewaltigt werden konnten.

2.2.3. Zwischen etwa 3 200-3 000 v. Chr. setzt die Forschung als besonders wichtige Zeit 

des Umbruchs die »Phase der primaren Arithmetik« mit universeller Zahlendarstellung, 

expliziter Arithmetik, jedoch darstellungsunabhangigem Zahlenbegriff und ohne auf 

Zahlen als ideelle Objekte bezogene Begriffsbildung an.

Dazu wurden bislang81 15 Zahlensysteme identifiziert, darunter 2 Sexagesimal-, 3 Bi

sexagesimal- und 1 Proto-Dezimalsystem. Dabei kam man nun mit ca. 60 Zahlzeichen aus. 

Es wurden bislang Operationen zu folgenden Rechnungsarten nachgewiesen: 4 Grund- 

rechnungsarten, Potenzrechnung und Bruchrechnung82. Es existierte noch kein exakter 

Zahlenbegriff, sondern es wurde mit Zahlenanaloga nach Wertheimer83 gearbeitet.

Die Zahlsysteme - zum Teil bis in die Neuzeit gebriiuchlich - bauten sich nach einheit- 

lichem, fur jedes System aber abgewandeltem Prinzip auf: Erst wird eine Einheit ge- 

nannt - z. B. die 1 - welche keine Zahl ist, sondern Einheit, mit der aber gerechnet wer

den kann. Dann folgt eine Stufung (k(a,b) s. u.) mit Hilfe komplementarer Divisoren der 

zugrunde liegenden Basis (m). Fur das sicher bekannteste Sexagesimalsystem waren die 

Basis m=6o und die komplementaren Divisoren k,a= 10 und k,b = 6. Werden jetzt die 

komplementaren Divisoren k,a+b alternierend mit dem Produkt der vorherigen Operation 

multipliziert, ergibt sich folgende Zahlenreihe: 1, 10, 60, 600, 3 600, 36000, 216000 usw.

Am Rande sei erwahnt, class jede der hierbei zugrunde liegenden Zahlen neben ihrem 

Zahlwert auch liber ein numen verfiigte, was im Zusammenhang erklart werden soil, fe 

nach Darstellung eines dieser gestuften Zahlsystemes lassen sich somit auch andere 

Beziige erkennen bzw. ableiten, was seinerzeitigen Adepten erkennbar regular mdglich 

wurde.

fedem Stufenwert entspricht dann eine Zahlsteinart bzw. ein Zahlzeichen. So wurde 

es auf einfache Weise mdglich, platzsparend in unterschiedlichen Grbhenordnungen zu 

arbeiten und Ergebnisse zu notieren.

79 Z. B. Damerow 1981.

80 Z. B. Nissen 1987.

81 Z. B. Damerow/Englund 1987;

Damerow et al. 1988; Friberg 1984.

82 Ifrah 1989.

83 Wertheimer 1911-12.
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2.2.4. Ab etwa 3000 V. Chr. setzt dann die »Phase der primaren Arithmetik« mit univer

seller Zahlendarstellung, expliziter Arithmetik, jedoch darstellungsunabhangigem Zah- 

lenbegriff und ohne auf Zahlen als ideelle Objekte bezogener Begriffsbildung ein.

In dieser Phase reichten die oben beschriebenen Systeme offensichtlich fur private 

Haushalte aus und wurden dort weiter benutzt. Bei iibergeordneten Tempelverwaltun- 

gen zeigten sich aber die Probleme anders gelagert. Dort erfolgte nunmehr eine Neuord- 

nung und Weiterentwicklung der Zahlsteintechnik, denn grofie Zahlen z. B. verlangten 

eine rationalere Darstellung (Tontafeln konnen MaximalmaEe ja nicht iibersteigen)84.

Des Weiteren wurden neue MaEe eingefiihrt bzw. alte erweitert, so z. B. Metallge- 

wichte, welche eine Waage voraussetzen (diese waren zudem oft rein sexagesimal aufge- 

baut). Ein arithmetisches Denken ist nachweisbar, z.B. wurden quadratische und ku- 

bische Gleichungen geldst85.

Sowohl in Mesopotamien als auch in Agypten sind in dieser Zeit die fur das Rechnen 

mit Briichen unter oben genannten Bedingungen weitgehend ungeeigneten Individual- 

zahlen fur Briiche durch Bruchdarstellungen mittels Stammbruchoperator abgeldst wor- 

den. Nur hierin zeigt sich Agypten Mesopotamien iiberlegen.

Zu folgenden Operationen liegen bislang Nachweise vor: 4 Grundrechnungsarten, 

Potenzrechnung (2., 3. und hoheren Grades), Bruchrechnung, Arithmetik (arithmetische 

und geometrische Reihe, Summe von Quadratzahlen, pythagoraische Zahlentriangel 

usw.), Algebra (Gleichungen, 1., 2. und hoheren ? Grades), Methode des »falschen Ansat- 

zes« usw. und Geometrie/Trigonometrie (Flache, Kreis usw.). Dazu kommen in Mesopo

tamien Ldsungen theoretisch-mathematischer Probleme, welche nicht durch allgemeine 

und/oder besondere Tagesaufgaben begriindet erscheinen.

Die Schreib- und Rechenweise wird durch ein erstes (sexagesimales) Positionssystem 

ohne die Zahl Null - aber mit Leerstelle- vervollkommnet. Der Beginn des abstrakten 

Zahlenbegriffes wird fur diese Zeit diskutiert.

2.2.5. Erst ab etwa 500 v. Chr. setzt die Forschung derzeit dann die »Phase des abstrakten 

Zahlenbegriffes« mit der begrifflichen Bestimmung der Zahl als ideelles Objekt, der De

finition von Zahlen und Beweis von Zahleigenschaften an.

Sie startet demnach immer noch mit den Pythagoraern und Eleaten, welche seinerzeit 

als esoterische Adels-Geheimbiinde mit Spitze gegen das damals aufbliihende Stadtburger- 

tum entstanden - speziell in den griechischen Kolonien. Sie dehnierten die Zahl als »...die 

aus Einheiten zusammengesetzte Menge...«86, wobei dann z. B. die 1 keine Zahl war, da sie 

ansonsten aus Einheiten zusammengesetzt ware (»... 1 ist Einheit, aber es gibt nicht nur 

eine, sondern viele...« !87). Mit der Lehre von den Geraden und Ungeraden erfolgt auch aus 

heutiger Sicht quasi die Grundsteinlegung der wissenschaftlichen Mathematik im moder- 

nen Sinne88. Ihre Bedeutung und geistige Originalitat zeigt sich u. a. besonders eindrucks- 

voll im bis heute ja ungeldsten Paradoxon des Xenon von Elea (Achilles kann die Schild- 

krdte im Laufen nicht einholen, erhalt sie einen wie auch immer gearteten Vorsprung, der 

abgeschossene Pfeil erreicht den fliegenden Vogel nicht usw.)89.

84 Z. B. Damerow 1981; Ifrah 1989. 87 Agrippa von Nettesheim n. Endres 1951,71.

85 Z. B. Damerow 1981; Ifrah 1989. 88 Z. B. Ifrah 1989; Lefevre 1981.

86 Lefevre 1981.
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Bis hierhin kann dem aus modern-rationaler, also cartesianischer Sicht miihelos zu 

folgen sein. Aber diese Leistungen sind ja bekanntlich nur eine Seite der Gedankenarbeit 

dieser Geheimbiinde. Aus deren Sicht konnten und mussten sie aber lediglich nur als 

eine Art Vorarbeit fur die eigentlichen Anliegen derselben erscheinen. Und die lagen 

offenkundig auf magischem Gebiet. Denn bekanntlich zeichneten sich Pythagoraer und 

Eleaten durch ausgepragte Zahlenmagie wie -mystik aus. Pythagoras lehrte u. a. schl iek 

lich auch die Seelenwanderung89 90. Diese Kenntnisse stammen ja aus dem Orient und rei- 

chen - wenn auch arg geschrumpft wie unsystematisch erscheinend- bis in die Neuzeit 

und neuerdings wieder die Gegenwart.

Die absolute Durchsetzung des abstrakten Zahlenbegriffes im taglichen Leben ist 

auch derzeit nicht vollstandig abgeschlossen. Noch immer gibt es ja objektabhangige 

Zahlgrbfien bzw. -mahe91 (z. B. Pfund, Groschen, Mandel, Ries, Schock, Klafter, Barre)92.

2.3. Es darf festgehalten werden, dass von Beginn der Nahrungsmittelproduktion sicher 

und sehr wahrscheinlich auch in der vorauslaufenden, vorbereitenden Phase des Meso.li- 

thikums (zumindest im Nahen Osten) Gegenstandsgruppen, Tiere, Flachen, Behalterin- 

halte, Zeit, Menschen etc. gemessen, berechnet, verplant usw. wurden93. Dabei sind je- 

weils objektangemessen unterschiedliche Zahl-, Zahl- und Mess-Systeme parallel zur 

Anwendung gelangt94. Von einer ursprunglichen Vielzahl derartiger Systeme bleibt 

nach relativ kurzer Zeit nur wenig iibrig. Und auch das wird weiter reduziert, weil die 

Umstande immer komplexerer Bedingungen zunehmend weitere Abstraktionen erfor- 

derten. Einige davon existieren noch immer, z.B. das »erweiterte Sonnenjahr« mit 365 

Tagen zu 12 Monaten und 52 Wochen zu 7 Tagen zu 24 Stunden zu 60 Minuten zu 60 

Sekunden (in der Antike so wohl nicht bekannt), der Kreisdurchmesser zu 360; zu 60 Minu-

89 Es sollte sich wohl von selbst verstehen, dass 

diese Einteilung - inhaltlich sicher kaum zu 

erschiittern- bei ihren Datierungsansatzen als 

relativ anzusehen ist. Einmal erscheint eine 

archaologische Datierung a priori immer als 

relativ, also dabei auch korrekturfahig und dann 

sollte bedacht werden, dass Fund- wie Befundaus- 

wertungen als solche von Realitatsausschnitten 

(Ddrneret al. 1983) zu betrachten sind. Deren 

Zustandekommen ist haufig unbekannt und 

somit selbst AufklarungszieL Zudem haben alle 

schriftlichen Zeugnisse »mundliche Vorlauf- 

zeiten«, miissen also demnach als termini ante 

quem zu betrachten sein. Von daher waren alle 

Zeitangaben letztlich zu jung.

90 Z. B. Endres 1951.

91 Vgl. z. B. Anonymus 1953.

92 Das lasst sich z. B. einfach an der Entwicklung

des deutschen Knobelspieles ablesen, bei dem

seit alters die hochsten »Pasch-Wurfe« waren 

(also: 6 + 6, 5 + 5, 4 + 4, 3 + 3, 2 + 2, 1 + 2). Seit 

dem Ersten Weltkrieg werden sie von 42, 32 und 

21 iiberboten, was den Kalibern der damaligen 

schweren deutschen Artillerie entspricht. Das

altere additive bzw. duale Zahlenverstandnis 

(Wertheimer 1911-12) war also durch das 

objektunabhangige Stellenwertsystem abgeldst 

worden.

Es scheint allgemein angenommen zu werden, 

dass das Knobelspiel auf magisch-ritueller Basis 

erwachsen ist, welche weit in die Vergangenheit 

zuriickreicht (Endres 1951)- Die Knobel (»Wiir- 

fel«) waren noch in der romischen Kaiserzeit 

bekanntlich langlich und zeigten deshalb nur auf 

4 Seiten Notationen mit Wiirfelaugen. Wenn die 

Germanen von romischen Schriftstellern als rela

tiv spielsiichtig beschrieben werden (z. B. Capelie 

1.937), bedeutet das, dass dieser Bezug seinerzeit 

als weitgehend abgeldst anzusehen sein muss. 

Das mag dann einer der Griinde dafiir gewesen 

sein, weshalb - auch hier liegen ja Nachrichten 

antiker Autoren, aber auch Selbstzeugnisse in 

der altislandischen Literatur vor - dann knd- 

cherne (und wohl auch holzerne) »Stabe« mit ent- 

sprechend geritzten Runen an deren Stelle treten, 

um magisch-rituelle Verwendung zu finden.

93 Z. B. Ifrah 1989.

94 Z. B. Ifrah 1989.
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ten zu 60 Sekunden (in der Antike so wohl nicht bekannt) oder die Windrose mit 64-Strich- 

Einteilung (= 4s Richtungen95).

Etwa parallel zur Entwicklung des abstrakten Zahlenbegriffes verlauft die des 

abstrakten Zeitbegriffes, wobei bier die Entwicklung offensichtlich gut 1000 Jahre frii- 

her abgeschlossen wurde, als dort. Anzumerken sollte dazu sein, dass Zeit offenbar von 

geographisch-astronomischen Beziigen abgeleitet wurde96. Allein aus so knappen Bezii- 

gen wird deutlich, wie komplex sich ein solches Thema darstellt und dass im Einzelnen ab- 

schliehende Urteile dennoch lediglich »wissenschaftliche Jeweilsbilder« nach Heberer97 98 

darstellen.

Dem uns bekannten »erweiterten Sonnenjahr« waren der Reihe nach vorangegangen, 

ein »Mondjahr« z. B. mit einer »naturlichen Zeiteinteilung« nach den 4 Mondphasen in 

Monden zu 28 Tagen in somit 4 y-Tages-Wochen, was bei 13 Monaten dann ein 364-Tage- 

Jahr ausmacht. Der »iibrig gebliebene Tag« sollte unbenannt geblieben sein, wie aus spa 

teren Kalendern dieser Art bekannt ist. (Der dartiber hinaus fehlende 1/4 Tag fand dann 

erst im Gregorianischen Kalender Beriicksichtigung.) Diese Zeitzahlung sollte jedoch bei 

Einsetzen der Nahrungsproduktion rechnerisch unpraktisch geworden sein, denn das Jahr 

war z. B. nicht mehr einfach durch 4 teilbar. Zudem richten sich die fur den pflanzlichen 

Wachstumszyklus wichtigen >>4 Jahreszeiten« nach dem Sonnenjahr usw.

Dem »Mondjahr« folgte dann das »Sonnenrundjahr« mit 360 Tagen zu 12 Monaten 

mit 30 Tagen und beweglichen Wochen. Weil aber dabei entweder die u. a. wegen der 

korrekten Saat- bzw. Pflanzzeit wichtigen Jahresanfange (vorzugsweise der Fruhlings- 

punkt) jahrlich neu zu bestimmen waren, musste sich entweder neu orientiert, oder 

-wie im alten Agypten bis in die Romische Kaiserzeit hinein99- diese Festsetzung insti- 

tutionalisiert werden.

Es folgte die Ausbildung des »erweiterten Sonnenjahres« zu 363 Tagen zu 5 Monaten 

zu 31 Tagen und 7 Monaten zu 30 Tagen mit beweglichen Wochen. Das setzte sich in der 

alten Welt (die neue ging bekanntlich andere Wege) gegeniiber alien anderen durch - 

z. B. einem solchen mit 5-Tage-Wochen bei wohl vigesimalem Zahlsystem100. Damit war 

nach einer langen Entwicklung ein Zeitmesssystem geschaffen, welches einen Kompro- 

miss zwischen »Mond-« und »astronomischem Sonnenjahr« darstellte und es jedermann 

ermbglichte, auf relativ einfache Weise im Takt der >>4 Jahreszeiten« zu planen. Einzel- 

korrekturen wurden nur in gewissen Abstanden nbtig. Gemessen an den gestellten An- 

forderungen erwiesen sich auftretende Fehler bis in die Neuzeit als tolerabel. Dennoch 

wurden -speziell in Mesopotamien- auch nach Einftihrung dieses Systems Himmels- 

und Sternbeobachtungen stetig weiter betrieben. Bildeten sie doch dann in hellenis- 

tischer Zeit die Basis fur den wissenschaftlichen Aufschwung der Zeit, weshalb wir 

Kenntnis davon haben.

2.3.1. Der Nachweis eines Wissenstransfers vom Nahen Osten nach Europa stellt sich 

derzeit als erheblich giinstiger dar, als noch vor wenigen Jahrzehnten. War man seiner- 

zeit letztlich auf die Auswertung allein von Phanomenen -z.B. »Jahreslaufbroten«101-

95 Z. B. Friberg 1984; Ifrah 1989; Schiller 1987. 99 Z. B. Drofiler 1990.

96 Z. B. Scharf 1988. roo Z. B. Endres 1951, Ifrah 1989.

97 Heberer 1951,1958; Kurth 1965. 101 Pelshenke 1949.

98 Z. B. Endres 1951.
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angewiesen, kann nun mit klar definierten Zahlen bzw. Werten gearbeitet werden, wel- 

che aus dem Orient mit grdfierer Zeittiefe und insgesamt auch umfassender vorliegen, 

als aus Europa, sei es nun das neolithische102 oder auch keltische103.

Dabei stellt sich der Nahe Osten eindeutig als »Entwickler« und das zeitlich leicht ver- 

setzte Europa als »Ergebnis-Anwender« dar. In einem solchen Zusammenhang verfiigt 

der Entwickler in der Regel uber das dafiir notwendige Riistzeug in voller Breite, wah- 

rend beim blofien Anwender bestimmte Daten auffindbar sind - und zwar quasi ohne 

Zusatzangaben. Bei diesem Wissenstransfer - er breitet sich offensichtlich wellenformig 

aus und zeigt dabei unterschiedliche Schwergewichte in den verschiedenen europaischen 

Empfanger-Regionen bzw. -zeiten- spielten nun numinose Zahlen eine offensichtlich 

nicht unbedeutende Rolle104.

2.3.1.1. Es erscheint sinnvoll, hier auf den Begriff numinose Zahl einzugehen. Darunter 

werden nur solche Zahlen verstanden, welche uber ein numen105 bzw. einen »genius«106 

verfiigen. Dabei stellt sich das Wort numen selbst als die archaische Form des latei- 

nischen Terminus nomen dar. Am Rande sei daran erinnert, dass im religibs-rituellen 

Bereich Termini regular deutlich langer in Gebrauch bleiben, als auherhalb desselben. 

Ein numen kennzeichnet folgerichtig Subjekte wie Objekte in einer auch spirituellen 

Hinsicht, was dann selbstredend auch dezidiert magische Beziige mit einschliefit. Das 

heiht, so bezeichnete Subjekte/Objekte miissen einen Sinngehalt besitzen und (als numi

nose Zahl) quasi ein Kiirzel fur Zusammenhange darstellen, welcher auch regular beo- 

bachtbare und/oder uber rational nachvollziehbare - zumeist mathematische - Opera- 

tionen in immer gleicher Weise nachvollziehbar und damit reproduzierbar wird.

Numinose Zahlen kbnnen von daher also durchaus mit modernen Indices verglichen 

werden - zumindest was die Anwendung betrifft. Dabei sind sie einmal als Objekt der 

Betrachtung und Ziel (auch) rationale! Operationen auffassbar. Andererseits kbnnen sie 

aber als Subjekt mit einem »Eigenleben«, eben einem numen ausgestattet aufgefasst wer

den. Das hangt ursachlich mit der sie entwickelnden vorcartesianischen und hier analog- 

logischen Weltsicht zusammen. Diese Weltsicht war, wie unten ausgefiihrt werden wird, 

a priori ganzheitlich aufgebaut und lebte somit von der Vernetzung aller Phanomene. 

Sie raumte einer mathematischen Analytik dabei keinen absoluten Primat ein, obwohl 

sie diese in geradezu bewunderungswiirdiger Weise eben auch betrieb.

Um auf numinose Zahlen eingehen zu kbnnen, sei -aus analoglogischer Sicht- eine 

knappe Anmerkung zu ihren Eigenschaften gemacht. Sie kbnnen vor allem aus folgen

dem Zitat abzuleiten sein. Pythagoras von Samos107 bemerkt dazu: «... Die [numinose] 

Zahl beeinfluEt das Wesen der Dinge, die in ihr irgendwo angeordnet sind. ... Die [numi

nose] Zahl wird dadurch Mittler zwischen Gbttlichem und Irdischem. ...Wenn man also 

Operationen irgendwelcher Art mit [numinosen] Zahlen macht, so wirken diese Opera

tionen auch auf Dinge, die mit den entsprechenden Zahlen zusammenhangen...« 

bemerkt weiter dazu: »... Damit erhielt jede [numinose] Zahl ihr besonderes Wesen, ihren

102 Becker 1990, Burl L976, DroBler 1990, Krupp 

1980,1983, 1991, Muller 1970, Renfrew 1979, 

Rohrer-Ertl !994, 1995, Ruggles !99O.

103 Rohrer-Ertl 1995, de Wilde 1976.

104 Z. B. Rohrer-Ertl 1994,1995.

105 Z. B. Schiller 1987.

106 Z. B. Onians 1988.

107 Endres 195a, 63.
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Zauber, ihre metaphysische Beziehung und Wirkung...« Und aus diesem Grunde muss- 

ten sich numinose Zahlen besonders gut eignen, um auch magische Inhalte zu fixieren. 

Vor allem deshalb, weil es durch sie mbglich wurde, die eigentliche »Botschaft« bzw. den 

eigentlichen »Willen des Magie Praktizierenden«108 - also des magischen Operators - in 

einer Art Kryptogramm aus Notationen numinoser Zahlen zu verbergen109.

2.3.1.2. Nachfolgend erscheint es angebracht, folgende Begriffe zu definieren:

2.j. 1.2.1. Magie110 bewirkt, dass Krafte, die von gbttlichen oder »damonischen« Wesen 

(oder aber auch Personen bzw. Dingen) herriihren bzw. ausstrahlen, auf (andere) Gegen- 

stande, Dinge oder Personen bzw. Lebewesen iibertragen werden, um von dort aus in 

vom magischen Operator festgelegten Weise zu wirken bzw. in ihrer Wirkung unschad- 

lich fur Anderes zu werden. Solche Krafte werden gerne auch als mana bezeichnet, 

obwohl die ethnologisch-religionswissenschaftliche Diskussion dariiber noch nicht 

abgeschlossen ist, was ebenso fur den Begriff Tabu gilt111.

Solche auf magische Weise mit Kraften behafteten Dinge bzw. Lebewesen oder Perso

nen gelten dann als nicht zu verletzen, in der opinio communis also tabu. Das heifst, sie miis- 

sen vor unbefugten Eingriffen bzw. Manipulationen (magischer wie anderer Art) geschiitzt 

werden, weil sie anderenfalls nicht nur ihre Krafte verlieren, sondern dieselben auch in 

einer fur den magischen Operator unerwiinschten Weise verandert werden kdnnen.

Damit reicht Magie sozusagen von der Mitte - also der Erde - nach oben - also in den 

Himmel- und ebenso nach unten - also zu den Unterirdischen. Sie kann nach dem 

Selbstverstandnis der sie Praktizierenden dann selbstredend auch »himmlischen - und 

ebenso anderen- Machten« den Willen des jeweils agierenden magischen Operators 

»aufzwingen«.

Die Begriindung dafiir liefert dabei vor allem die nach damaliger Auffassung festge- 

stellte Beziehung Makrokosmos-Mikrokosmos, wobei sich hier auf das noch heute ver- 

standliche Begriffspaar Himmel-Erde beschrankt wird. Fur deren Existenzannahme 

sprachen grofie Mengen beobachtbarer Fakten. Hier soil z. B. nur daran erinnert werden, 

dass eine Mondphase zeitlich recht genau der Lange einer durchschnittlichen weib- 

lichen Regel entspricht und auch heute noch (wenigstens im Kustengebiet) die Mehrzahl 

der Kinder bei einsetzender Flut geboren wird112 113. Ohne eine Prtifung von Pramissen 

erhielte man auch heute eine hochsignifikante Korrelation aller dieser immer wieder 

angefiihrten Erscheinungen mit r = 0,999 * 1113-

Magie setzt also einen hohen Kenntnisstand, eine gute Beobachtungs- und Kombina- 

tionsgabe und eine ausgebildete Logik voraus.

2.3.1.2. Mystik  will dagegen gbttliche oder »damonische« Wesen bzw. Krafte nicht ver- 

anlassen, in fremdbestimmter Weise wirksam zu werden, sondern sie will individuelle

114

108 Endres 1951, 63.

109 Z. B. Rohrer-Ertl 1995.

no Z. B. Endres 1951.

111 Z. B. Schlesier 1970.

112 Z. B. Endres 1951.

113 Angemerkt sei, dass auch heute noch in der

Statistik eine Reihe von Fehlern auffallig wird, 

welche rational nicht erklarbar scheinen (Kramer 

1991; Wagemann 1935). Wagemann konstatiert 

ein »...strenges System statistischer Siinden...« 

114 Z. B. Endres 1951.
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Einsichten in dieselben gewinnen. Dadurch wird quasi ein Weg individueller und somit 

persbnlicher »Erleuchtung« gewahlt. Im offensichtlichen Gegensatz zur Magie schaltete 

also die Mystik die Ratio zugunsten der Emotio mdglichst weitgehend aus. Dass dann 

mystische Erkenntnisse auch ihren Eingang in die Magie fanden, sollte dabei wohl auf 

der Hand liegen. Allein von daher sollte erklarbar werden, warum in der Symbolik -um 

nur eins der materialisiert auf uns gekommenen Untersuchungsfelder zu nennen- zwi- 

schen Magie und Mystik eine a przorz-Trennung oft schwer fallt bzw. sogar unmbglich ist.

2.3. i .3. Esoterik115 - griechisch »nach innen gewandt« - setzt im Gegensatz zu Magie und 

Mystik immer geschlossene Kultverbande voraus. Im Zusammenhang sei dabei an grie- 

chische Mysterienkulte und insbesondere die (Manner-)Geheimbiinde der Pythagoraer 

wie Eleaten erinnert. Sie ist damit nur (im wahrsten Sinne des Wortes) »Eingeweihten«, 

also »Wissenden« zuganglich und beinhaltet grundsatzlich Schweigegebote gegeniiber 

AuEenstehenden. Um »das Geheimnis« zu bewahren, werden in diesem Zusammen

hang Nachrichten gern als Kryptogramm, also auch durch numinose Zahlen, ubermittelt. 

Esoterik kommt keineswegs nur in komplexen Massengesellschaften, sondern weltweit 

auch bei agrarisch/tierziichterisch orientierten peasant societies (= Gentilgesellschaften 

usw.) vor116. Dabei handelt es sich aber nicht nur um die Manner- und Frauengeheim- 

biinde, welche ja insbesondere fur die Initiation der Heranwachsenden eine groEe Rolle 

spielen, sondern auch um andere, welche unterschiedlichen und z.T. recht speziellen 

Zielen dienen kdnnen117.

2.3.2. Insbesondere zum europaischen »Megalithikum«, also den geographischen Area- 

len des europaischen Mittelneolithikums (bis z. T. Bronzezeit), in welchen megalithische 

GroEbauten bekannt sind, liegt zum Wissenstransfer aus dem Nahen Osten hierher eine 

groEe Anzahl von spezielleren und allgemeineren Arbeiten vor. Gleichzeitig lassen sich 

alle diese Befunde dann auch ethnologisch-ethnographisch gut einordnen und interpre- 

tieren118- Es muss das an dieser Stelle also nicht nochmals expliziert werden.

115 Z. B. Endres 1951.

116 Z. B. Nevermann et al. 1968; Schlesier 1958; 

Thurnwald 1931-35.

117 Hier sei z. B. an die mittelalterlichen Ritterorden 

erinnert, welche - vor allem die Templer (u. a. 

Endres 1951)- genau deshalb und gezielt unter 

falsche Anklage gestellt werden konnten (das 

gemeine Volk bewunderte und fiirchtete ihre 

magischen Kiinste), um sich deren materiellen 

Besitz anzueignen.

118 Z. B. Abrahamsson 1951; Aichel 1933; Baldus 

1931; Barthel 1961; Becker 1990; Berget al. 1981; 

Bergounioux 1961; Bernatzik 1975; Birket-Smith 

1963; Bock 1882; Burl 1976; Craib 1962; Damm 

1961; DrdRler 1990; Eliade 1987; Fix 1975; 

Fletcher 1882; Fox 1971; von Furer-Haimendorf 

1939; Gardi 1958; Gastaut 1972; Gilliard 1955; 

Girard 1972; Gosse 1855; Gusinde 1937; Hastings 

etal. 1913; Henschen 1966; Hoebel 1972; Holtker 

1963; Humphreys/King 1981; Huntington/Met-

calf 1985; Karsten 1935; Keim 1966, 1968; Klein- 

weg de Zwaan 1913-15; Klingbeil 1933,1935; 

Kohler 1901; Krupp 1980,1983,1991; Kunkel 

1.955; Kunter 1970; Landtman 1916; von Len- 

hossek 1878; von Luschan 1896,1898; Martin 

1920; Molleson/Campbell 1995; Morton 1839; 

Muller 1970; Muller 1973-74; Miinsel 1976; 

Murphy i960; Needham/Ling 1959; Nevermann 

etal. 1968; Oakleyetal. 1958; Onians 1988; 

Paudler 1932; Pauli 1975; Petri 1975; Plofi/Renz 

1911; Plofietal. 1927; Reber 1893,1894,1897; 

Renfrew 1979; Rind 1996; Rohrer-Ertl 1978,1994, 

1995, 1995a, 1996, 1997, 1997a; 1999, 1999a; 2000, 

2000a; Rohrer-Ertl/Frey 1984, 1987;

Roscoe 1911; Ruggles 1990; Saulnier 1961; Schil

ler 1987; Schienerl 1979; Schlesier 1958, 1970; 

Schmitz 1930; Schmitz 1958,1961; 

Schrbder/Quack 1978; Schroder 1957;

Schweyer 1925; Seitz/Gerhardt 1974; Shor 

ter 1972; Sichetal. 1986; Soderstrom 1938; Spind-
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2.3.3. Um zu verdeutlichen, wie die analoglogische Denkweise im Zuordnen auch realer 

Dinge und rational nachvollziehbarer Zusammenhange vorging, sollen wenige basale 

Angaben - vorzugsweise an ausgesuchten numinosen Zahlen- gemacht werden. So gibt 

es dabei einige wenige Grundsatze, welche bei »Charakter«-Deutungen zu beriicksichti- 

gen sind. Danach gelten ungerade numinose Zahlen als mannlich im »Charakter« und 

gerade als »weiblich«. Begriindet wird das u. a. damit, dass im Sumerischen i Mann, 2 Frau 

und 3 Viel(e) bedeutet119. Ebenso wird jede linke Seite -speziell auch beim Menschen- 

als im »Charakter« weiblich und jede rechte im »Charakter« als mannlich angesehen120, 

was weitere Differenzierungen ermbglicht. Es lassen sich so durchaus auch Unstimmig- 

keiten im System erklaren.

Erwahnenswert scheint, dass urspriinglich eine duale Weltsicht bestand, nach der 

eine quasi gleichgerichtete (und ruhende) Zweiheit (vgl. 2.3.3.2) basale Einheit ist. Nach 

der opinio communis wird diese Weltsicht im alten Orient etwa im 2. bis i.Jt.v.Chr. 

(oder auch bereits davor) durch die dualistische abgelbst, wobei als Ursprungsregion der 

Iran (zuweilen aber auch Urartu - etwa im heutigen Kurdistan/Armenien) gilt121.

Der Dualis tritt als Numerus neben Singularis und Pluralis in verschiedenen indoger- 

manischen Sprachen als 3. Form auf. So existiert er z. B. voll entwickelt im Griechischen. 

Im Deutschen lebt er nur noch rudimentar in einigen alten Begriffen fort, von denen hier 

erwahnt werden sollen: Geschlecht, Gemacht, Geweih, Gehdrn, Gesicht, Gehbr, aber 

nicht sicher: Geruch und wohl nicht: Geschmack. Damit verbunden ist eine Weltsicht, 

welche als »Urzustand« ein »vollkommen in sich Ruhen« annimmt. Bewertungen von 

eigenen und Handlungen Anderer wird uber Subjektivitat selten hinausgelangen.

Der Dualismus wendet diese Zweiheit in Polaritat. Es entsteht somit auch auf ethischem 

Gebiet die Mdglichkeit der Erreichung einer objektiven Wahrheit nach Kant122. Denn erst 

jetzt wird z. B. mit dem Wertpaar »gut-bbse/schlecht« ein Parameter auch dafiir verfug

bar. Beide Auffassungen - die duale wie die dualistische - kbnnen leicht an unterschied- 

lichen Symbolen bzw. ihnen zugeordneten Bedeutungen abgelesen -aber eben nicht 

a priori unterschieden - werden - wie z. B. am bekannten Yin und Yang der Chinesen.

Nachfolgend sollen die ersten 12 numinosen Zahlen knapp erlautert werden, um den 

Gesamtzusammenhang leichter verstandlich zu machen:

2.3.3.1. 1’ die »Einheit«, ist keine Zahl, absolute Grundeinheit, Symbol des Ur-Einen, 

Allumfassenden, also Gbttlichen schlechthin und unteilbar (Abb. 6). 1 lasst sich nicht 

zahlen und ordnen, ist aber uberall und immer Einheit und/oder Beginn. Ihr »Charakter« 

ist mannlich, hart, kiihl und zugleich auch dynamisch123.

Die 1 wird graphisch durch einen Punkt angegeben, niemals anders. Da man mit einer 

Einheit auch zahlen kann, kommen neben Zahlstrichen auch Zahlpunkte vor. Von daher 

betrachtet sind Wiirfelaugen als Einheit auffass- wie interpretierbar. Sobaid in irgend-

ler 1982; Stephan 1905; Sudhoff 1909,1924, 1926, 

1926a, 1929; Thiel 2000; Thurnwald 1912,1913, 

1922,1931-35,1951; Trojanowitsch 1901; Ucko 

1969; Virchow 1892; Volhard 1939; Volz 1909-12; 

Warnecke 1909; Weiss 1958,1961,1962; Werthei

mer 1911-12; Wickler/Seibt 1990; de Wilde 1976; 

Winkler 1925; Wirz 1922-25; Wolfel 1925,1936;

Wulff 1969; Zdekauer 1900; Zegwaart 1959.

119 Z. B. Endres 1951; Vogel 1958.

120 Z. B. Ifrah 1989.

121 Z. B. Ifrah 1989.

122 Kant 1993.

123 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.
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Abb. 6 Hauptsachlich nachgewiesene Notationen der numinosen Zahlen i bis 4.

einem Text-, Rechnungs- oder Musterabschnitt mehr als 1 Einheit vorkommt, muss die 1 

als numinose Zahl fur eliminiert gelten.

2.3.3.2. Die 2, der »Dual« oder das »Pasch« schreibt sich numinos 2 = 1+1, ist ebenfalls noch 

keine Zahl, sondern duale (bzw. dualistische) Einheit, wie 1 die singulare ist (Abb. 6). 

Auch 2 ist Symbol des Ur-Einen, Umfassenden, also Gdttlichen, Uberirdischen, Geistigen 

und dazu Weiblich-Mannlichen. Ihr »Charakter« wird als primar weiblich, weich, ruhend 

und warm angesehen, auch wenn die mannliche 1 als quasi inkorporiert gelten darf124.

124 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.
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Die 2 wird graphisch entweder als ein waagerechter Strich oder als liegender Doppel- 

punkt angegeben. Auch die 2 kann -u. a. in Mustern- als Zahleinheit auftreten, ist dann 

aber in der Regel nicht mehr auffind- und identifizierbar.

2-3-3-3- 3’ die »Zahl des Himmels« schreibt sich numinos 3 = 1+2. Ganz offensichtlich ist 

die 3 in diesem Sinne bereits im orientalischen Fruhneolithikum als »himmlische Trias« 

voll prasent125 und somit auch als plurale Einheit (Abb. 6). Denn fur eine »exakte« Be- 

stimmung des Sonnenjahres -mit per definitionem inkorporiertem Mondjahr- sind, 

von Mesopotamien ausgehend, 3 »Planeten« im Sinne sichtbarer Wandelsterne ent- 

scheidend: Sonne, Mond und Venus (daher sind auch 5 und 72 sehr frith wichtige numi- 

nose Zahlen).

Diese »himmlische Trias« wurde auch als »Vollkommenheit des Himmels« aufgefasst, 

was insbesondere bei dualistischer Grundauffassung interessant sein konnte. Waren 

dann doch Sonne, Mond und Venus als gegensatzliche, eben polare Prinzipien auffass- 

bar. Im alten Orient gait die Sonne z. B. als lebensfeindlich, mit ihrer grbEten Wirkung 

im Nadir, was letztlich der Grund fiir die gedankliche Ausbildung einer unterweltlichen 

Feuerhdlle bot. Dagegen gait der Mond als lebensfreundlich mit grbEter Wirksamkeit im 

Vollmond126. Die 3 gilt im »Charakter« als mannlich, hart, geistig und kiihl. Weltweit ist 

ihre Bedeutung als Gliickszahl mit Himmelsbezug belegt worden127.

Graphisch wird die 3 immer einzeln dargestellt. Es kommen entweder in die Ecken 

eines gleichseitigen Dreiecks - also Triangels - gesetzte Punkte vor, die Triangel-Basis 

wird durch einen Strich und die nach oben weisende Spitze durch einen Punkt ange

geben oder aber das Triangel wird an alien Seiten von einem Strich begrenzt. Man kann 

aus all dem auch Muster erzeugen. Dabei geht aber die numinose 3 verloren.

2.3.3.4- 4’ das »Achsenkreuz der Erde« und »Zahl des Materiellen« schreibt sich numinos 

4 = 2+2 = 2x2 = 22. Ganz allgemein gilt die 4 als »Zahl des Realen« mit Mond-(4 Mond- 

phasen) und Sonnenbezug, also 4 Sonnenstande128 (Abb. 6). Durch diese erhalt die Erde 

ihre »festen Grenzen« (Aufgang-Osten, Zenit-oben/Himmel bzw. Siiden, Untergang- 

Westen und Nadir-unten/Unterwelt bzw. Norden). So ist sie fest in das »Achsenkreuz der 

Erde« »eingespannt« und wird von ihm »gehalten«. Deshalb hat die Erde quadratische 

bzw. kreisrunde Gestalt (seiten rechteckig bzw. oval). Dieses »Achsenkreuz der Erde« 

lasst sich weiter unterteilen (z. B. 8,16, 64).

Die 4 gilt im »Charakter« als weiblich, weich, warm und emotional. Weltweit wurde 

eine Bedeutung als Gliickszahl gefunden129.

Graphisch wird die 4 in einer besonders groEen Zahl von Formen notiert. Besonders 

wichtig sind: Kreuz, Quadrat und Kreis. Die Einzelelemente dieser Formen kbnnen mit- 

einander kombiniert auftreten, z.B. als Radkreuze, Hakenkreuze mit gebrochenen oder 

gebogenen Schenkeln usw. Eine Deutung speziell dieser Formen als »Sonnensymbol« 

wird ausschlieElich von der europaischen Heraldik130 und damit zusammenhangenden 

Phanomenen praferiert. Gleiches gilt dann auch fiir deren Farbsymbolik, welche sich ja

125 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966. 128 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.

126 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966. 129 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.

127 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966. 130 Z. B. Neubecker 1990.
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gemeinsam damit im Verlaufe des i.Kreuzzuges herausbildete, weil die Europaer die 

Signa speziell der Mamelukken missverstanden und so zu einer Analogiebildung gelang- 

ten. Im direkten Kontakt gelangten alle diese Kenntnisse dann auf einer zweiten Schiene 

nach Europa und bleiben so gut interpretierbar131.

Erstmals bei der 4 steigert sich deren Wirkung bzw. Kraft, werden mit ihrer Hilfe 

Muster erzeugt. In Schachbrett-, Maander- oder auch »laufender Hund-« Mustern liegt 

sie besonders oft vor.

2-3-3-5- 5> die »Zahl der Venus« (an dieser Stelle werden grundsatzlich moderne Planeten- 

und Sternnamen verwendet und nicht die vielfaltigen Synonyme dazu etc.) kommt nicht 

als zusammengesetzte Zahl vor (Abb. 7). Die Beziehung der Venus zur 5 ergibt sich 

»zwingend«, sobaid man auf einem Jahreskreis (Ekliptik) fortlaufend ihre oberen Kon- 

junktionen (Hdchststande) eintragt, was dann 5 in 7 Jahren ergibt. Werden nun diese 

Konjunktionen in ihrer Reihenfolge miteinander verbunden, ergibt sich »von selbst« das 

klassische Pentagramma bzw. der »Salomonstern«132. Es sei hierzu angemerkt, dass 

durch jeweils 2 Pentapramma-Spitzen regular 72; aus dem Vollkreis der Ekliptik ausge- 

schnitten werden. Ein synodischer Venusumlauf erscheint also mit 5x72 Bogengraden 

sehr genau gemessen, werden dabei die kontemporaren Hilfsmittel beriicksichtigt. (Mit 

modernerem Messgerat, wie es z. B. Goethe bekannt war, ergibt sich hier exakt: 5x72; 

-2; 4i«, was bekanntlich in Faust 1, Studierstuben-Szene, verarbeitet vorliegt.)

5 ist die »Zahl der Ehe« und des »Lebens« (z. B. 5 Lebensalter: Infans, Juvenus, Adul- 

tus, Maturus, Senex), was auch an den 5-strahligen Extremitatenenden zur Geltung 

kommt etc. Von daher leitet sich dann auch deren apotropaische Bedeutung ab133. Ferner 

ist die 5 auch »Zahl der Fulle«.

Die 5 ist demnach »entscheidend am Jahreslauf beteiligt«. So bildet sich das Sonnen- 

rundjahr z. B. mit: 360 Tage = 5x72. Dabei blieben dann 5 Tage »iibrig«. Diese 5 Tage las- 

sen sich nun uber die Rechnung 360/72 = 5 dem Sonnenjahr inkorporieren, wodurch aus

131 Z. B. Wickler/Seibt 1990.

132 Der "Salomons term symbolisiert also ein recht 

umfassendes Feld. Die 5 als »Zahl derFrau« hatte 

nun in christlicher Zeit einen Bedeutungswandel 

erfahren, der sie recht negativ beladen erscheinen 

liefi. Speziell im 4. )h. hatte die junge Reichs- 

kirche im Orient mit der Konkurrenz von Mani- 

chaern und Gnostikern zu tun. Die dabei gefunde- 

nen Losungen wurden dann recht uniform auf 

fast alle spateren Ketzerbewegungen etc. ange- 

wandt. Sie blieben also bis in die Neuzeit rich- 

tungsweisend (z. B. Erbstofier 1984; 

Hroch/Skybova 1985; Zacharias 1979).

In offenbar gewolltem Gegensatz dazu sind dann 

diese Auffassungen - einschliefilich der zugehd- 

rigen Symbolik- innerhalb bestimmter esote- 

rischer Gesellschaften der Neuzeit als Teil einer 

Revolutionsideologie positiv umbewertet won 

den. Hier waren vor allem wohl die Illuminaten 

und Freimaurer zu erwahnen (z. B. Schweyer 

1925), welche ja nicht nur die ideologische Basis

fur die franzbsische Revolution und alle nachfol- 

genden schufen. Die 5 und damit auch das »Pen- 

tagramma« stand nun fur die »Freiheit«, insbe- 

sondere die sexuelle (des Mannes). Dabei gait 

dann durchgehend das nicht verifizierbare Postu- 

lat einer »natiirlichen Promiskuitat« (des Man

nes), welche so auch konsequent u. a. als »Wei- 

bergemeinschaft« zuerst Programmpunkt des 

»Bundes der Kommunisten« und spater des Kom- 

munistischen Manifestes der kommunistischen 

Partei (Marx/Engels 1959) wurde. Seitdem findet 

sich das Pentagramma als ein so zu lesendes Sym

bol in den Flaggen und Insignien fast aller revolu

tions entstandenen Staaten der Neuzeit. Bedeu- 

tungsmaf>ig strikt davon abzusetzen ist das 

Pentagramma in den Flaggen und Insignien der 

islamischen Staaten, welche es in seiner alten und 

vollen Bedeutung benutzen. Vor allem erscheint 

es dort ohne sexistischen Bezug.

133 Z. B. Schienerl 1979.
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ihm »folgerichtig« das orientalische »erweiterte Sonnenjahr« wird, ohne die »Harmonie 

des Himmels« zu stbren. Auch die fur das tagliche Leben so fundamentale Zahl 60 zeigt 

eine sehr starke Beziehung zur 5. Denn 60 = jx(j + 7), was jeden tiberzeugen muss, der 

ein additives bzw. analoglogisches Zahlenverstandnis hat.

Von daher bildet die Venus bzw. 5 zwangslaufig einen integralen Teil der »himm- 

lischen Trias« (vgl. 2.3.3.3), also neben Sonne und Mond. Ihre iiberragende Bedeutung 

fur das tagliche Leben sollte damit knapp angerissen sein. Erwahnenswert scheint hier 

auch, dass die Binnengraphik des Pentagrammas ein Pentagon zeigt, welches seinerseits 

nun wieder den weiblichen Unterbauch symbolisiert und auch von daher »irdische 

Fulle« anzeigt.

Im »Charakter« zeigt sich die 5 als mannlich, hart, dynamisch, aber auch emotional. 

Dennoch war die 5 auch »Zahl der Frau« und stand in Konkurrenz zur »Zahl des Man

nes*134, der 7 (s. u.). Die 5 tritt in Mustern auf, wenn auch eher versteckt, also als Krypto- 

gramm verborgen. Aus ihr gebildete Muster sind hier unbekannt.

2.3.3.6. 6 a^s »Doppel-Drei« stellt sich als eine zusammengesetzte Zahl dar, welche numinos 

6 = 3+3 = 3x2 lautet. Es besteht also von daher eine enge Beziehung zur 3. 6 ist als duale 

und spater dualistische Einheit, eine Art »Pasch-Trias« und somit zweier Triades aufzu- 

fassen (Abb. 7).

Eine Bedeutung ergibt sich dabei nicht aus der Zahl selbst, sondern aus der zugehd- 

rigen geometrischen Figur, dem »Davidsstern«. Er besteht aus sich gegenseitig durchdrin- 

genden Triangeln. Dabei zeigt die Spitze des 1. Dreiecks nach oben, in den Himmel und die 

des 2. nach unten zur Erde (bzw. Unterwelt). Diese Figur wird gebildet, indem auf einem 

Kreisumfang 6 Mai der zugehdrige Radius abgetragen und diese Punkte dann linear mit- 

einander verbunden werden. Die 6 Innenwinkel beider Triangel ergeben die Summe von 

360° und die 6 des im Herzen stehenden Hexagons 720°. Damit ist auch hier eine »Bezie- 

hung« sowohl zum Himmel (Zeit) als auch zur Erde (Hexagesimalsystem) gegeben.

Von daher lassen sich uber die 6 Begriffspaare wie Geist-Materie, Gott/Ordnung- 

Chaos, Raum-Zeit, Makrokosmos (z.B. All) - Mikrokosmos (z. B. Mensch) oder auch 

Leben-Tod ordnen bzw. zuordnen. So wird das mit der Spitze nach unten weisende Tri

angel auch als »Delta der Venus« bezeichnet. Allein daher kommt Leben, aber auch Tod. 

Insgesamt beinhaltet die 6 somit auch all das, was im Chinesischen mit Yin und Yang 

ausgedriickt werden soli und sich somit ebenfalls als eine Mdglichkeit zeigt, die 6 gra- 

phisch darzustellen.

Die 6 gilt im »Charakter« als mannlich, eher ktihl-geistig und hart, weil sie eine »Pasch j« 

darstellt und »nicht eigentlich« eine gerade Zahl sein kann. Dennoch enthalt sie weib- 

liche Eigenschaften, wie z. B. Emotionalitat. Im dualen Sinne gilt sie als ausgeglichen, im 

dualistischen als um Ausgleich ringend135.

Die 6 wird zur Musterbildung verwendet, ohne dass ihr Numen verloren geht. Es wird 

dadurch sogar gesteigert. Weil die Aufienwinkel nicht verloren gehen, wird der David- 

stern aufgelbst, taucht er als Sparren- oder auch Wellenband etc. auf bzw. wird dort kryp- 

tographisch verborgen.

134 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966. 135 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.
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Abb. 7 Hauptsachlich nachgewiesene Notationen der numinosen Zahlen 5 bis 7.
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2.3.3.7. 7’ die altorientalische »Mondzahl« schlechthin schreibt sich numinos/= 3+4. 7 ist 

die »Zahl des Mannes« - aber mit starkem Bezug zur Frau (Abb. 7). Solche Beziige zum 

taglichen Leben ergeben sich von selbst: 7Tage hat die »naturgegebene« Woche, 4X7Tage 

bilden 1 Monat von 28 Tagen und (urspriinglich) 13 Monate 1 (Mond-)Jahr mit 364 Tagen. 

Damit bildet die 7 die wichtigste Klammer zwischen Himmel und Erde, wie bereits aus 

ihrer Schreibweise hervorgeht. Aber es sind weitere Beziige erkennbar, wie z. B.: es gibt 

aufsteigend 7 »Planeten sensu sichtbare »Wandelsterne« (Mond, Merkur, Venus, Sonne, 

Mars, Jupiter und Saturn), deren »Spharen« sich die 7Farben des Regenbogens paralleli- 

sieren lassen (also z. B. Griin mit der Sonne - sic!)). Darunter finden sich Erde (Gaea) und 

das Unterirdische (Chthonos bis Tartaros), dariiber der Himmel (Aether) - was dann zu 

den Bedeutungen von 8 bzw. 9 iiberleitete. Weitere irdische Beziige ergeben sich aber 

z. B. auch tiber die Beziehungen der 7 Spektralfarben zu den >>4 Erdfarben«, welche dann 

u. a. in der Medizin bis in die Neuzeit hinein136 eine tragende Rolle spielten.

Die 7 wird unterschiedlich notiert. Vor allem sind seit der franco-kantabrischen Hbh- 

lenmalerei des Jung-Palaolithikums die 7-Punkt-, die 7-Strich- und die Miihlebrett-Nota- 

tion durchgehend belegt137. Letzteres besteht aus 3 ineinander geschriebenen Quadraten 

in welche dann auch noch das »Achsenkreuz der Erde« eingeschrieben wurde. Es lasst 

sich - quasi als kosmisches Modell- u. a. auch als dreistufige Pyramide interpretieren 

(Unterwelt-Erde - Himmel) und sollte per se urspriinglich ausschlielslich (magisch-) ritu- 

ellen Zwecken gedient haben, ehe es den heute gelaufigen Charakter annahm138. Das 

Miihlespiel zeigt zudem ausschliehlich Beziige zu numinosen Zahlen, von denen als 

bedeutendste genannt werden sollen: 3, 4, 7, 12, 16 und 18. Dabei ist der zur 7 der dezi- 

dierteste, welche ja auch als bedeutendste »Rundzahl« gilt (z. B. >>7 Sachen«).

Die 7 gilt im Charakter als mannlich, hart, dynamisch und »geistig«. Dabei umschliefit 

sie »alles«, also auch »mannlich« (3) und »weiblich« (4). Sie kommt in Mustern vor, oft 

auch kryptographisch, bildet selbst aber wohl seltener eigene139.

2.3.3.S. als »Pcisch-4« und »Zahl des Glucks«, schreibt sich numinos § = 4+4 = 4x2 

(andere Schreibweisen sollten jung sein und gelten als irrefiihrend). 8 ist also eine 

vgesteigerte 4« und somit verstarkte »Zahl des Realen« (Abb. 8). (Mit den Zaraostriern 

-hier speziell im Mithras-Kult - wird die 8 auch als »Zahl der Gottheit« [= 7 Planeten- 

spharen + 1 Himmelssphare = <8 Tore zum »Reich des Lichts«] und somit als irreal aufge- 

fasst. Ein Wirklichkeitsbezug bleibt aber auch hier erhalten, weil so der Weg des Glaubi- 

gen klar fasslich vorgegeben scheint.)

Die geometrische Notation der 8 leitet sich wesentlich von der der 4 her. So gibt es das 

S-Speichenrad ebenso, wie das 5-armige Hakenkreuz als Steigerung des »Achsenkreuzes 

der Erde« etc. Als originale Notation gilt der wohl bereits vor dem 4. Jt. v. Chr. nachweis- 

bare »Ischtarstern«140, welcher den meisten Kachel-Mustern auf der Basis von 8 zu- 

grunde liegt. Daneben aber gibt es Maander- und »laufende Hunde-« Muster, welche auf 

sich durchdringenden Halbkreiswellen, also nicht nur Spiralen, basieren kbnnen.

136 Z. B. Schiller 1987; Sudhoff 1909. »Himmel und Hdlle« erinnert, welches ebenfalls

137 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966. kosmologische Beziige zeigt.

138 Ahnliches wird ja fur fast alle Spiele - insbeson- 139 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.

dere auch traditionelle Kinderspiele- als giiltig 140 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.

angenommen. Hier sei nur an das alte Hiipfspiel
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Die 8 gilt im Charakter als weiblich, real, warm, ausgeglichen, aber auch emotional. 

Allein von daher sollte sich ihre Bedeutung als Gliickszahl erklaren141.

2.3.3.9. 9’ die »potenzierte Zahl des Himmels^ oder »gesteigerte himmlische Trias« wird 

numinos wie folgt geschrieben: 9 = 3+3+3 = 3X3 = 32- 9 gilt global als »Zahl der Vollen- 

dung« und scheint erst spater in ihrer Bedeutung von der 7 zuriickgedrangt worden zu 

sein (Abb. 8). Eine Parallelisierung mit den 7 Planetenspharen - und damit Spektral- 

farben des Regenbogens der dariiber befindlichen Himmelssphare (weiE) und der dar- 

unter befindlichen Erde als Gaea/Chthonos (schwarz) ist altorientalisch und gilt in opi- 

nione commune als zeitlich weit zuriick verfolgbar142. Eine Parallelisierung der 9 mit den 

7 Planetenspharen, 1 dariiber befindlichen Himmelssphare und 1 dariiber thronenden 

Gottheit gilt als zaraostrisch und kann somit vor dem Ende des 2. Jt. v. Chr. kaum nach- 

weisbar werden.

Die geometrische Notation kann in Punkten (3x3) als »abgewandeltes Miihlespiel« 

oder in Strichen erfolgen. Insbesondere beim »abgewandelten Miihlespiel« ergibt sich ein 

Bezug zur 4 und damit der Welt des Realen. Dennoch steht bei der 9 die »potenzierte g«

Abb. 8 Hauptsachlich nachgewiesene Notationen der numinosen Zahlen 8 bis 9.

141 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966. 142 Z. B. Endres 1951; Riemschneider E966.
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absolut im Vordergrund. Muster kdnnen von daher leicht mit der 4 verwechselt werden 

(aber auch der 7), weshalb sie sich durchaus fur kryptographische Zwecke eignen sollte.

Im Charakter gilt die 9 als mannlich, kiihl, hart, geistig, aber auch emotional (Erd- 

bezug)143.

2.3.3.20. 10, die »ZahlderVollkommenheit« schreibt sich numinos 10= 2+2+3+4 = 3+7 und 

beinhaltet somit -ahnlich wie die 7- gleichermafien himmlische wie irdische Bezilge. 

Von daher mussten es z. B. auch die 20 Gebote sein, welche Moses empfing (3+7).

Ab der 20 gibt es fur numinose Zahlen keine eigenen geometrischen Notationen mehr. 

Sie setzen sich von nun ab aus denen ihrer »Untereinheiten« zusammen, weshalb es von 

nun ab einfacher scheint, Kryptogramme zu entwerfen.

Im Charakter gilt 20 als weiblich, ruhend (also »vollkommen«), materiell, warm, 

weich und emotional144.

2.3.3.22. 11, ebenfalls eine »Zahl der Vollkommenheit«, schreibt sich numinos 11 = 2+3+7 

= 2+2+3+4+2. Ihre Bezilge scheinen sich bislang nicht so eindeutig fassen zu lassen, wie 

bei der 10, als deren mannliches Pendant sie gilt. (Es wird z.B. angegeben145, dass von 

den 22 Tierkreiszeichen am Himmel ja regular nur 2 2 zu sehen seien, da immer 2 »hinter 

der Sonne« stehe. Aber das scheint spate Interpretation zu sein.) 2 2 scheint alter zu sein, 

als 20 und 22, und somit dem 23-Monate-Mondjahr zuzugehbren. 22 gilt im Charakter 

als mannlich, hart, kiihl und geistig146.

2.3.3.22. 12, ebenfalls eine »Zahl der Vollendung« bzw. »Vollkommenheit« schreibt sich 

numinos 12 = 3+3+3+3 = 4+4+4 = 3x4. Hier ergibt sich eine »Vereinigung« von Himmel 

(3) und Erde (4), was ja seinen »vollkommenen Ausdruck« in einem Sonnenrundjahr 

von 22 Monaten mit 4 Jahreszeiten zu je 3 Monaten von 30 Tagen zu 24 Stunden als 22 

Doppelstunden auf einem Vollkreis der Eklitpik zu 360° zu 12x30° findet etc. Die 22 gilt 

weltweit oft als Gluckszahl, was sich so leicht erklart. Als Herrenzahl eines sehr wichti- 

gen Zahlenstranges -vor allem als Metallgewichtseinheit- spielte sie dariiber hinaus im 

taglichen Leben eine bedeutende Rolle.

Die 22 gilt im Charakter als weiblich, weich, ausgeglichen bis in sich ruhend (also 

»vollkommen«), materiell und emotional147.

Dies mag in diesem Zusammenhang ausreichend erscheinen148. Es erklart wohl him 

reichend, warum mit einem derartigen »Grundgeriist« der Verkniipfung unterschied- 

lichster Erscheinungsformgruppen ein auEerordentlich leistungsfahiges System zur all 

gemeinen Problembewaltigung wie Systematisierung geschaffen wurde. Ein System, 

welches bis an die Schwelle unserer Zeit so konkurrenzfahig erschien, dass auch ein 

Mann wie Goethe fur seinen Erhalt eine Verifikation versuchte beizubringen149.

143 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.

144 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.

145 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.

146 Z.B. Endres 1951; Riemschneider 1966.

147 Z. B. Endres 1951; Riemschneider 1966.

48 Uber weitere numinose Zahlen ist an anderer 

Stelle eingehender berichtet worden. Wer tiefer 

eindringen mbchte, findet dort entsprechende 

Hinweise (Rdhrer-Ertl 1994,1995).

149 Goethe o. J.
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2.4. Ein weiteres Gebiet, anhand dessen das analoglogische Vorgehen besonders ein- 

drucksvoll expliziert werden kann, ist das der Heilkunst friiher Zeiten und ethnogra- 

phischer Kulturen. Dabei kann festgestellt werden, dass dort auf dem Gebiet der inneren 

Medizin immer dann zu heute adaquate Ergebnisse erzielt werden, wird eine im moder- 

nen Sinne richtige Diagnose mbglichst friihzeitig gestellt, die »prachirurgischen Fahig- 

keiten« in der Trauma-Versorgung grundsatzlich modernen entsprechen kbnnen, auch 

wenn bei Serienbearbeitungen prahistorischen Materials durchaus Qualitatsunterschiede 

verschiedener »Heilergruppen« fixierbar werden150. Uber die Operationserfolge bei 

Schadeltrepanationen in vivo wurde bereits berichtet. Auch sie kbnnen ja durchaus ne- 

ben denen der modernen Chirurgie bestehen. Chirurgie im heute gebrauchlichen Sinne 

ist bis in die Neuzeit de facto nicht betrieben worden. Gegeniiber Infektionskrankheiten, 

Schmerzen etc. gab es keine wirksamen Therapien. Dagegen miissen die Erfolge auf dem 

Gebiet von Psychiatric und Psychologic gegeniiber der modernen Medizin als mindes- 

tens gleichwertig, wenn nicht gar iiberlegen eingeschatzt werden151.

Es ist - insbesondere am Beispiel der Schadeltrepanation- versucht worden, diese 

Erfolge der »Naturmedizin« aus modern rational-cartesianischer Sicht zu interpretie- 

ren152. An anderer Stelle wurde bereits ausgefiihrt, warum eine solche Vorgehensweise 

am Problem vorbei gehen muss153. Beriicksichtigt sie doch Denkweise etc. seinerzeitig 

Handelnder als »magischer Operatoren« in keiner Weise.

Im hier besprochenen Rahmen herrschte der »Kraft-Glaube«. Krafte -seien sie fur das 

betrachtete Individuum nun als »fbrderlich« oder »schadlich« einzustufen- wurden fur 

alle Phanomene verantwortlich gemacht154. Die Erde wurde als quasi »aus dem Gleichge- 

wicht gebracht« aufgefasst, wobei dies durch die sie und das All beherrschenden Krafte 

verursacht angenommen wurde. Je mehr die Erde, besser noch der Kosmos seinem 

»naturlichen Gleichgewicht« naher gebracht werden konnte, um so besser musste das fur 

ein betrachtetes Individuum sein. Denn dann hatte es weniger Unannehmlichkeiten aus- 

zustehen. Von daher ist also im Wesentlichen auch die Vorstellung des »Urzustandes der 

Erde« als z. B. »Goldenes Zeitalter« der Antike zu interpretieren. Mit der Neolithisierung 

wurde die »natiirliche Statik« zugunsten einer »unnaturlichen Dynamik« verandert bzw. 

in diese gewandelt gesehen. Die Krafte, anstatt miteinander ein Gleichgewicht zu bilden, 

versuchten folglich, sich gegenseitig zu unterdriicken bzw. zu verdrangen.

Wenn also einem Individuum ein Ungemach - z. B. infolge eines Traumas oder einer 

Infektion- zustieh, wurde das mit dem Wirken von Kraften in Beziehung gesetzt155. Es 

gait also, diese hier nachteilig fur das Individuum wirkenden Krafte zu bekampfen. 

Durch eine Welt-Gesamtsicht konnten die im Einzelfall Nachteile verursachenden Krafte 

identifiziert werden. War das geschehen, mussten andere Krafte gefunden werden, wel- 

che die als nachteilig erkannte Wirkung jener unwirksam werden lassen konnten. Jetzt 

kam es zum eigentlichen Heilerprozess. Auf magische Weise wurden die beizuziehen- 

den Krafte -teils mit Schmeichelei, teils mit Gewalt- unter den Widen des Heilers ge

bracht bzw. gezwungen. Dieser lenkte sie dann magisch - dabei spielten dann als quasi

150 Rohrer-Ertl 1995,1996, 1997a.

151 Z. B. Buschan 1943; Paudler 1932; Rohrer-Ertl 

1991,1995b, 1996,1997,1997a.

152 Z. B. Pahl 1993; Schultz 1995.

153 Z. B. Pahl 1993; Schultz 1995.

154 Z. B. Buschan 1943.

155 Z. B. Buschan 1943.
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Trager oder Katalysatoren auch zubereitete Gaben eine Rolle, welche Krauter, Minera

lien, Tiere als dieser Kraft zugehdrig enthielten- auf das zu heilende Individuum. Es 

ging hierbei also nicht um Wirkstoffgaben, wie heute, wird das gleiche Mittel verab- 

reicht, sondern darum, die dabei als zugehdrig erkannte Kraft magisch zur Aktion zu 

zwingen, wenigstens aber zu iiberreden156.

Um das zu erreichen, musste der Heiler seine eigene Kraft starken und dann sein 

iiberlegenes Wissen in den Dienst der Sache stellen. Reichten die Krafte auch eines vor- 

ziiglichen Heilers dafiir nicht aus, musste er die Krafte anderer - bis hin zu der seiner 

ganzen Eigengruppe- mit der seinen biindeln, um so Widerstande auch extremer Art 

iiberwinden zu kdnnen. Und hier finden dann Gesange und Tanze bzw. auch »sportliche 

Wettkampfe« ihren ursprunglichen Platz. Denn sie erscheinen auherhalb von komplexen 

Gesellschaften so gut wie nie ohne rituell-religibsen Bezug, welcher somit als primarer 

anzusehen sein darf157.

Dass dann -z. B. bei einer scharfen Fraktur- auch das betroffene Individuum etwas 

von seiner Lebenskraft (und die reprasentiert sich grundsatzlich in den >>4 Lebens- 

saften«158) der hauptsachlich helfenden Kraft opfern muss, sollte sich wohl von selbst 

verstehen. Und so wird in der »Naturmedizin« auch grundsatzlich nach Behandlungsab- 

schluss eine Wunde noch einmal kraftig zum Bluten gebracht159. Aus heutiger Sicht wird 

sie dadurch antiseptisch behandelt, aus analoglogischer nicht. Es sollte daher einsichtig 

sein, dass es christliche Medici ablehnen mussten, irgendwelchen »heidnischen Gbtzen« 

ein Opfer - und nun gar ein Blutopfer zu bringen. Hier geniigte nach alter Ansicht selbst- 

verstandlich die alle alte Magie iibertrumpfende des christlichen Gebetes. Von daher 

allein sollten sich die uberliefert exorbitant hohen Operationsmisserfolge160 z. B. auf 

dem Gebiet der Schadeltrepanation der Zeit bis ins 19. Jh. hinein erklaren, ware da nicht 

auch noch die Tatsache, dass Prachirurgie in christlicher Zeit nicht mehr Sache des Arztes 

- und damit als magischen Operators a priori exzellenten Naturbeobachters wie -ken- 

ners, sondern des Baders161 war.

Aber - und das wird an der »Naturmedizin«, wohl besser als Naturheilkunst bezeich- 

net, besonders gut deutlich- es geht hier eben nicht allein um eine oberflachliche bzw. 

schematische Anwendung des Prinzips do at das (ich gebe, damit Du gibst), sondern um 

mehr. Durch eine mbglichst vollstandige Kenntnis der alltaglichen wie auhergewbhn- 

lichen Phanomene von Umwelt und Menschen (sowohl der Eigengruppe als auch von 

Fremdpopulationen), eine mbglichst liickenlose Weltsicht, welche eben auch die unter- 

schiedlichsten Verbindungen zwischen mbglichst vielen Einzelerscheinungen mit ein- 

schlieEt, wird der magische Operator in die Lage versetzt, Krafte zu bewegen und sie sich 

seinem Willen unterzuordnen. Denn alle diese Krafte sind ja mit anderen nicht nur ver-

156 Z. B. Buschan 1943; Sudhoff 1909.

157 Z.B. Buschan 1943.

158 Das waren nach Galen bekanntlich (um nur eine 

Transliteration zu nennen): »schwarze Galle«, 

»gelbe Galle«, »Schleim« und Blut (z. B. Vollmuth 

2004, 12). Sie kdnnen - «modern« gesprochen - 

u. a. wie folgt »parallelisiert« werden: Galle, 

»SpinaIsaft«, »Lymphe« und Blut.

159 Rohrer-Ertl 1997.

160 Seydel 1886.

161 Bekanntlich waren die Bader nicht nur Betreiber 

von Badehausern und Chiropraktiker, sondern 

auch quasi Bordellbetreiber etc. Von daher galten 

sie als »unehrlich«, wie Abdecker oder auch 

Henker. Es sei in Erinnerung gerufen, dass Feld- 

chirurgen erst in wilhelminischer Zeit Zutritt bei 

Hofe in Deutschland erhielten. So lange hielt sich 

also im Einzelfall eine derartige Beurteilung (von 

Brunn 1928).
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netzt - und damit diesen auch freundlich wie feindlich verbunden - sondern sie besitzen 

alle eigenen Willen. Hier sind dann u. a. die numinosen Zahlen als wesentliche Chiffren 

fur derartige Zusammenhange einzusetzen. Mit ihrer Hilfe lassen sich auch heute noch 

Grundbedeutungen wie -beziehungen und/oder -tendenzen abschatzen162.

Nur weil die gesamte Welt in alien ihren Einzelteilen »beseelt« erschien, konnte aus 

dem Selbstverstandnis solcher Gruppen eine derartige magische Praxis iiberhaupt Er- 

folg haben163. Hierzu soil abschliehend betont werden, dass eben auch recht unterschied- 

liche Denkweisen zu in weiten Bereichen fast gleichwertigen Ergebnissen fiihren kbn- 

nen, wie am Beispiel der Heilkunst bereits jetzt belegbar wird. Fur die Naturbeobachtung 

wie -klassifikation soli darauf verwiesen werden, dass nur Weniges davon in jiingster 

Zeit revidiert werden musste164, wird einmal von der Systematik selbst abgesehen. Aber 

mit der Dynamik scheint die Wissenschaft ja auch heute noch ihre Probleme zu haben.

2.5. Wenn man sich nun der Frage nahern will, in welcher Zeit und aus welchem Grunde 

sich ein solches analoglogisches Denksystem bildete, konnte dies wohl am Besten ge- 

schehen, indem man der Frage nach dem Tode als einer basalen menschlichen Erfah- 

rung nachgeht. Tod und Leben bilden in den Mythen der Volker eine basale duale bzw. 

dualistische Einheit165. Beide erscheinen dort quasi als »Kehrseiten der gleichen 

Medaille«. Ohne Tod kein neues Leben, ohne individuelles Leben kein individueller Tod. 

Wird das Paar Makrokosmos- Mikrokosmos analog Kosmos- menschliches Individuum 

aufgefasst, entsprechen sich alle einzelnen Regionen absolut. So entspricht dabei dann 

die Hirnschale dem Himmelsgewdlbe. Allein von daher muss es analoglogisch zwingend 

Beziehungen zwischen dem Individuum und dem Kosmos geben, welche sich dann in 

seinem Schicksal ablesen lassen. Die Menschen sind also von daher grundsatzlich im 

Leben verschieden - und miissen es allein deshalb auch im Tode sein. Und das muss 

dann selbstredend in den individuell angewandten Totenbehandlungssitten166 auch sei- 

nen Niederschlag finden167, wobei aber immer wieder auch der Einfluss von (zugewan- 

derten) Einzelindividuen auf eine beobachtete Gruppe beachtet werden sollte168.

162 Z. B. Reber 1893, 1894,1897; Rohrer-Ertl 1994.

163 Der Kraftglaube durchzog ja alle Aspekte des 

Lebens und verwob sie miteinander. Dies wird 

u. a. auch an der Benennung von Dingen, Ereig- 

nissen, Lebewesen und/oder Personen deutlich. 

Hier sei am Rande auch auf Ergebnisse der 

Namensforschung verwiesen, wie sie eben auch 

fur den keltisch-germanischen Bereich vorliegen 

(z. B. Schreibelreiter 1992).

164 Z. B. Schiller 1987.

165 Z. B. Abrahamsson 1951; Humphreys/King 1981; 

Huntington/Metcalf 1985; Krupp 1991; Onians 

1988; PloR/Renz 1911; Plofietal. 1927.

166 An dieser Stelle soil nochmals dezidiert darauf

verwiesen werden, dass eine der durchaus revolu-

tionar erscheinenden Neuerungen, welche das 

Christentum durchzusetzen sich anschickte, die 

Forderung nach Gleichbehandlung Aller im Tode 

war und ist. Sie ergibt sich - auch bei analoglo-

gischer Betrachtung- allein daraus, dass es nun 

nicht mehr als »hbchste Instanz« eine »Himm- 

lische Trias«, sondern eine Trinitat gibt. War jene 

aus quasi drei miteinander verbundenen, aber 

dabei doch unabhangigen Willen zusammenge- 

setzt, so gab es hier nur noch einen Willen als den 

hochsten, unabanderlichen und weitgehend 

unbeeinflussbaren in den Augen der Zeiten. Nur 

dieser Wille konnte also tiber das jenseitige 

Schicksal eines jeden Einzelnen entscheiden, wes- 

halb es den Lebenden nicht anstehen durfte, ein 

Urteil dariiber abzugeben - z. B. uber die Wahl 

eines besonderen Totenbehandlungsritus.

167 Z. B. Happ 1991; Horst/Keiling 1991; Meuli 1975 

1975a; Pauli 1975; Rohrer-Ertl 1999a, 2000; 

Schlenther i960; Schmitz 1930; Sichetal. 1986; 

Spindler 1982; Wulff 1969.

168 Z. B. Ucko 1969.
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Fiir Archaologen stellt sich gerade die Fixierung wie Interpretation von Grabbefun- 

den als eine recht lange und nicht immer erfolgreiche Geschichte dar. So kann es nicht 

unbedingt immer leicht fallen, (kontemporaren) Grabraub von spateren (und ungewoll- 

ten) Stbrungen abzugrenzen169. Sehr viel diffiziler wird es, wenn Fachfremde archaolo- 

gische Berichte und Interpretationen wie eine in ihrem eigenen Fachgebiet ubliche 

Befundbeschreibung auffassen und dadurch zu z.T. krassen Fehlurteilen kommen170. 

Wenn aber dann Teleologie eine methodische Rolle zu spielen scheint171, sollte dem 

Arbeitsziel wenig gedient werden kbnnen. Es wird aber dennoch immer wieder moglich, 

uber eine methodisch saubere Befunderhebung wie -auswertung zu tragfahigen Inter

pretationen zu gelangen172.

Hier kann es sogar moglich werden, Intentionen der magischen Operatoren von 

Totenbehandlungssitten aufzuspiiren und zur Diskussion zu stellen. Wenn z.B. in 

urnenfelder- und hallstattzeitlichen Brandgrabern Bayerns173 als Regel gefunden wird, 

dass auf dem Scheiterhaufen ein Mann in Luv und eine Frau in Lee lag, wobei der Mann 

unterschiedliches Alter zeigen kann, die Frau aber mbglichst um 20 Jahre alt war, wird 

dies analoglogisch interpretierbar. Das Totenbehandlungsritual diente offenbar dem 

Mann, weil nur er wahrend des Brandes zu sehen war (er lag ja im Wind). Weil die Frau 

in der Regel sehr jung war und laut bislang vorliegenden Daten ein Erstgebaralter von 

um bzw. knapp uber 20 Jahren auch fiir die europaische Prahistorie einer Regel entspro- 

chen haben diirfte174, kann vermutet werden, dass die »beigegebene« Frau regular 

unverheiratet war. Analoglogisch liegt damit einem derartigen Ritus die numinose 2 

zugrunde. In dualer Weltsicht entsprache ein solches Vorgehen dem Ziel, den Toten als 

»vollkommene Einheit« ins Jenseits zu entlassen etc.

3. Diskussion

Nachdem nun die traditionellen Untersuchungsfelder zu »Kopf- und Schadelkult« in der 

Prahistorie, sowie einige Grunddaten zu dessen geistigen Hintergrunden vorgetragen 

worden sind, kann versucht werden, dies im Zusammenhang zu diskutieren, um so zu 

einer Grundbewertung zu gelangen. Denn mehr darf bei einer iibergreifenden Betrach- 

tung wohl kaum zu erwarten stehen.

»Kopf- und Schadelkult« wird ethnographisch-ethnologisch-religionswissenschaft- 

lich immer im Zusammenhang mit Boden-, also Pflanzenbau gefunden175. Wenn auch 

bei »Erntevblkern« (engl. Harvesters) Anklange daran gefunden worden sind176, so 

wurde das bislang auf Beeinflussung durch anders organisierte Nachbarn zuriickge- 

fiihrt. Aus der jiingsten mathematikhistorischen Forschung ist ja inzwischen bekannt, 

dass die Entwicklung der Grundlagen der hier zugrunde liegenden Weltsicht erheblich 

friiher einsetzt. Bereits zuvor wurde aufgrund einer anders gearteten Materialanalyse als

169 Z.B. Jankuhnetal. 1978.

170 Z. B. Beninger 1931; Maringer 1942-45;

z. T. Rind 1996.

171 Z. B. Krumphanzlova 1961; z. T. Rind 1996;

Tackenberg 1955.

172 Z. B. Kunkel 1955; Rohrer-Ertl 1999a; Voigt 1952.

173 Z.B. Rohrer-Ertl 1995c.

174 Z. B. Rohrer-Ertl 1994,1995c, 1999a.

175 Z. B. Thiel 2000.

176 Z. B. Kroeber 1925.
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hier geschlossen, dass die »Neolithische Revolution* (im Nahen Osten) nicht im Neo- 

lithikum, sondern ganz wesentlich im vorhergehenden Mesolithikum stattfand177.

Thiel178 weist gezielt darauf hin, dass eine Geisteshaltung, in welcher »Kopf und 

Schadelkult« eine Rolle spielt, durch dezidierte Territorialitat - und damit auch einer 

stark ausgepragten Neigung zur Genealogie gekennzeichnet erscheint. Denn der belegte 

Rechtsanspruch auf das Nahrung gebende Land muss fur eine so wirtschaftende Popula

tion unverzichtbar erscheinen, will sie leben. Im gleichen Sinne aufiern sich auch andere 

Autoren179. Wenn es dann Heine-Geldern180 unternimmt, einen Gegensatz zwischen ei- 

nem genealogischen und einem magischen bzw. kosmo-magischen Weltbild zu konstru- 

ieren, steht er nicht nur allein - was ja nichts zu besagen hat - sondern er zeigt einen un- 

angemessenen Ansatz - namlich den der cartesianischen Rationalitat. Und so erscheint 

es notwendig, knapp wenige und wichtig erscheinende Angaben zur Lebens- und Wirt- 

schaftsweise vorindustrieller Bevblkerungen zu machen, welche analoglogische Denk- 

weisen praktizieren (und das sind de facto alle bekannten dieses Status).

3.1. Um nachvollziehen zu kbnnen, warum Bevblkerungen, welche vom Ernte-Ertrag 

leben -seien es nun (mesolithische) »Erntevblker« oder (neolithische) Bodenbauer- eine 

Notwendigkeit sehen, auf ihre Umwelt (magisch-rituell) einzuwirken, sollte es geniigen, 

sich den Wandel ihrer Grundsituation zu vergegenwartigen.

»Sammler und Jager« leben als Teil eines oder mehrerer Okosysteme innerhalb ihres 

Habitates. Territorialitat erscheint bei alien Mammalia, insbesondere auch den Primates, 

sehr lange als prinzipiell gegeben181. Von daher darf sie auch bei friihen menschlichen 

Populationen als prinzipiell gegeben angenommen werden. Dabei sichert der Sammel- 

ertrag (Friichte, Knollen, Wurzeln, Blatter und andere Pflanzenteile auf der einen Seite, 

aber auch Produkte von Wirbeltieren, wie Eier, Nestlinge, kleine Wirbeltiere und vor 

allem auch Wirbellose182 - insbesondere auch Arthropoda) das Leben aller und die Jagd 

schafft ein erstes, wenn auch sicher nicht bedeutendes, Mehrprodukt. Die jeweils be- 

trachtete Gruppe schweift innerhalb ihres Territoriums im jahreszeitlichen Rhythmus. 

Dadurch wird in der Regel die umgebende Natur nicht allzu stark belastet worden sein.

Insbesondere sollte das fin das Altpalaolithikum gelten, wo es noch keine zusammen- 

gesetzten Waffen (vor allem Pfeil und Bogen) gab. Aber auch das Jungpalaolithikum, wo 

es das bereits gab, sollte nur tendenziell Anderungen der Art ermbglicht haben, dass der 

Tierbesatz eines Habitates zu stark in Mitleidenschaft gezogen wurde183. Denn dafiir 

fehlte es an »Abnehmern« fur die mehr erzeugten Produkte (Nahrungsmittel, tierische 

Rohstoffe). Die kopfmahige Zunahme aller so lebenden Gruppen ermbglichte immer 

noch ein Hombostase genanntes Fliehgleichgewicht zwischen (menschlicher) Kopfzahl 

und naturgegebener Ernahrungsbasis bei entsprechendem sozio-bkonomischem Hinter- 

grund im jeweiligen Territorium.

In vielgestaltigen Habitaten mit auf engem Raum starkem Wechsel von unterschied- 

lichen Oko-Systemen speziell der Subtropen (z.B. Jordan-Graben oder Sud-Kalifornien)

177 Rohrer-Ertl 1978.

178 Thiel 2000.

179 Z. B. Muller 1973-74; Rohrer-Ertl 1978, 1999.

180 Heine-Geldern 1958.

181 Z. B. Vogel 1975.

182 Z. B. Fischer 1955,1961.

183 Z. B. Rohrer-Ertl 1999.
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bestand die Mbglichkeit zu erkennen, dass es vorteilhaft sein kbnne, die Landnutzung zu 

andern, indem - vor allem in der Steppe- zu bestimmten Jahreszeiten in groRem Indivi- 

duenreichtum reifende Fruchte, welche ohne aufwiindige Kiichenphysik und -chemie 

fur die menschliche Ernahrung nicht aufschlieRbar sind, abzuernten, einzulagern und 

dann die schlechtere Jahreszeit uber davon zu leben184. Das fiihrte zur Errichtung von 

temporaren Siedlungen, welche jahrlich fur bestimmte Zeiten aufgesucht wurden und 

stabil errichtet worden sind. Im Nahen Osten z. B. datieren die friihesten derartigen Sied

lungen in die Zeit zwischen 15000 und 10000 v. Chr185.

Der Effekt war bier interessant- eine Verzehnfachung der Tragfahigkeit des ange- 

stammten Habitates im Gegensatz zu vorher186. Damit aber - so musste sich sehr bald 

zeigen- machte sich ein Problem immer wieder bemerkbar, welches zuvor eine sicher 

untergeordnete Rolle gespielt haben diirfte. Es gab Jahre, welche z. B. klimatisch aus der 

Reihe fielen und in welchen es zu kleineren, grbReren oder gar totalen Ernteausfallen 

kam, weil z.B. ein extremes Wetter geherrscht hatte. Dies mussten dann Jahre der Ein- 

schrankung sein - mit alien unangenehmen Begleiterscheinungen, wie z. B. erhbhter 

Frequenz von Infektionen und somit auch erhdhten Mortalitatsraten, insbesondere bei 

Kindern und Alten.

Wer dem begegnen wollte, musste auf die Krafte Einfluss nehmen, welche jeweils 

Schaden stifteten. Und das konnte nur auf magische Weise geschehen (wie ja auch im 

Jungpalaolithikum auf magische Weise die jahrliche Wiederkehr der Steppentiere ver- 

sucht wurde zu »erreichen«187). Es formte sich ein Weltbild aus, welches dann bis in die 

Gegenwart ausstrahlte.

Beim Ubergang zum Bodenbau kam es erneut zu einer Verzehnfachung der jeweils 

betrachteten Population. Die oben beschriebene Abhangigkeit von -modern gespro- 

chen- Zufalligkeiten nahm entsprechend zu. Zusatzlich kam nun hinzu, dass eine 

Abhangigkeit von Grund und Boden wie den eingelagerten Vorraten jetzt so spiirbar 

wurde, dass zu den Unwagbarkeiten der Natur auch noch die Begehrlichkeiten von 

Nachbarn traten. Denn nun war es erstmals mbglich geworden, eine nennenswerte Zahl 

von Mannern der eigenen Gruppe fur liingere Zeit nicht nur aus dem Produktionspro- 

zess auszugliedern, sondern sie auch noch mit allem Lebensnotwendigen zu versorgen; 

auch wenn sie sich weit vom eigenen Zentralort entfernt befand. Es wurde im Neolithi- 

kum somit erstmals mbglich, Kriege zu fiihren, wahrend es zuvor bestenfalls Uberfalle 

gegeben haben kann188. Auch hier musste auf Abhilfe gesonnen werden. Und so sollte es 

nicht Wunder nehmen, wenn sich weltweit sehr ahnliche MaRnahmen-Kataloge ent- 

wickelten. MaRnahmen, welche bislang im Levante-Raum nicht nur besonders friih, son

dern auch besonders umfassend dokumentiert vorliegen189. Vor einem derartigen 

Hintergrund sollte es nunmehr mbglich werden, eine biindige Erklarung des »Kopf- und 

Schadelkultes«-speziell in der Prahistorie- zu entwerfen, welche sich mit den For- 

schungsergebnissen auch der neueren Zeit deckt.

184 Z. B. Rohrer-Ertl 1978, 1999.

185 Z. B. Rohrer-Ertl 1979,1999.

186 Z. B. Rohrer-Ertl 1978.

187 Z. B. Reinhardt 1908.

188 Z. B. Rohrer-Ertl 1978, 1999.

189 Z. B. Rohrer-Ertl 1978, 2000.
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3.2. Dabei spielt der »Kraft-Glaube« eine zentrale Rolle. Wenn alles im Kosmos als 

beseelt angenommen wird, verfiigt es auch liber »Krafte«, welche auch vom betrachteten 

Objekt bzw. dem betrachteten Individuum unabhangig existieren kbnnen. Weil aber 

angenommen wird, es habe sich seinen derzeitigen Sitz entweder frei gewahlt, oder sei 

durch eine hdhere Kraft daran fixiert worden, werden Kenntnisse dahinter anzunehmender 

Zusammenhange nbtig. Sich diese Kenntnisse anzueignen, erfordert eine (lebenslange) 

Lernzeit. Es empfiehlt sich also, zunachst Einzelindividuen - und bei hbherem Mehrpro- 

dukt (z.B. in friihen Hochkulturen) auch eigene Abstammungsgruppen (Linien) von 

Kind an aus der Produktion auszugliedern . Diese Personen bzw. -gruppen erscheinen 

also gegeniiber ihren anderen Populationsmitgliedern konstitutionell als akzeleriert.

190

Solche Personen -sie werden zuweilen auch als Medizinmann bzw. Schamane 

bezeichnet- mussten zwangslaufig neben ihrer religibs-rituellen (und damit auch medi- 

zinischen) Bedeutung ebenso politischen Einfluss gewinnen. Das gilt insbesondere fur 

Zeiten, in welchen sie Erfolge vorweisen konnten.

Diese Personen wurden also nach dem analoglogischen Weltbild - es stellt sich u. a. 

auch als ein kosmo-magisches dar- durch ihre Kenntnisse der Natur- und somit Weltzu- 

sammenhange in die Lage versetzt, Wege zu finden, um »nachteilig wirkende« Krafte 

mit »vorteilhaft wirkenden« nicht nur zu bekampfen, sondern auch jene durch diese zu 

ersetzen. Je starker eine Kraft durch sich selbst war (bzw. als solche angesehen wurde), 

umso starker musste demnach die Kraft sein, mit der sie bekampft zu werden hatte. Ma- 

gische Operatoren waren also automatised darauf angewiesen, die eigene (Lebens-) Kraft 

moglichst »wachsen«, sie aber wenigstens nicht »schrumpfen« zu lassen. Bei anima- 

lischen Lebewesen sensu Vertebrata wurden bekanntlich die 4 Kbrpersafte als Trager die- 

ser Kraft angenommen191. Soli bereits der nicht magisch Tatige sorgsam damit umgehen, 

muss das fur magische Operatoren in sehr viel hbherem Made Giiltigkeit beanspruchen192. 

Magische Operatoren miissen also sehr viel mehr auf ihren persdnlichen Lebenswandel 

achten, als Andere. Denn nur so kbnnen sie nach dem Selbstverstandnis ihrer Gruppen im 

Notfall auch starke Krafte dazu bewegen, im jeweils angestrebten Sinne tatig zu werden.

3.3. Sollen nun starke bzw. machtige Krafte bewogen werden, sich im Sinne des ma- 

gischen Operators einzusetzen bzw. von diesem zum Einsatz sogar »gezwungen« zu wer

den, miissen die eingesetzten »Mittel« besonderer Art sein. Es werden also besondere 

Krafte entweder teilweise oder auch vollstandig dabei zu »verbrauchen« sein, also geop- 

fert werden miissen. Das hbchste, individuelle Gut eines Menschen ist seine »Lebens- 

kraft«. Diese manifestiert sich in seinen >>4 Saften«, von denen das Blut wiederum seit 

alters her besonders wichtig erscheint. Deshalb fliefit seit der Neolithisierung - also im 

Prinzip seit dem Mesolithikum- bei gravierenden Anlassen Blut .193

190 Z. B. Rohrer-Ertl 2000a.

191 Vollmuth 2004.

192 So existierte u. a. im traditionellen China die Vor- 

stellung, dass fiir Manner die Ejakulation lebens-

verkurzend sei. Unterrichtete und gesittete Man

ner wandten deshalb in der Regel den 

»schwabischen Griff« (wurde bei den Banater 

Schwaben zuerst beschrieben) an, indem sie mit 

Daumen und Zeigefinger die Peniswurzel kurz

vor der Ejakulation fest zusammenpressten und 

das Ejakulat in die Blase umleiteten (z. B. Duca 

1.977). So behielten sie ihre »Lebenskraft« und 

»verschwendeten« sie nur, wenn sie bewusst 

Sohne zeugen wollten. Vielfach bezeugte priester- 

liche Askese, sei sie nun temporar (wie z. B. auch 

bei Athleten vor Wettkampfen) oder permanent, 

findet hier ihre urspriingliche Begriindung.

193 Z. B. Girard 1972; Thiel 2000.
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Das kann auf grundsatzlich zwei Arten geschehen. Entweder es erfolgt eine Opferung 

an eine Kraft, um sie sich geneigt zu machen - gleichgiiltig, ob es sich dabei um z. B. Fin- 

gerverstiimmelung194 handelt, oder die Opferung eines Lebewesens, Gegenstandes etc195. 

Oder aber das Opfer dient dazu, um mit der magisch zu gewinnenden Kraft zu kommu- 

nizieren und sie sich letztlich auf diese Weise magisch zu inkorporieren. Hierher gehbrt 

dann vor allem die Anthropophagie196.

Im Zusammenhang damit gibt es die Mbglichkeit, an lebende und/oder -hier insbe- 

sondere interessant - gestorbene Menschen bzw. Teile von ihnen Krafte magisch zu bin- 

den - stammten sie nun von denselben oder kamen sie von »auf>erhalb«. Von dort wer- 

den sie auf magischem Wege dahin gebracht, im Sinne des jeweiligen magischen 

Operators zu wirken. Wesentlich erscheint hierbei vor allem, dass der jeweilige Tote von 

seinen autonomen »Mbglichkeiten« eben nicht Gebrauch macht197.

In der Prahistorie erscheint nun dieser spezielle Fall als besonders gut geeignet, sich 

der Frage selbst bei einer solchen Quellengattung anzunahern. Werden z.B. Tote unter 

bzw. direkt bei gleichzeitig bewohnten Hausern gefunden198, kann davon ausgegangen 

werden, dass dieselben nicht nur als »ungefahrlich« fur die gleichzeitigen Bewohner gal- 

ten -was ja die Regel bei analoglogischem Denken darstellt199- sondern sogar als »nutz- 

lich«. Das bislang friihestbekannte Beispiel dafiir stammt aus dem Mesolithikum der 

Levante200. Das setzt sich dann im Prakeramischen Neolithikum (Abb. 4b, 5a-b) und der 

Bronzezeit des Levante-Raumes fort201. Weil dann aber die Mehrheit aller aus gleicher 

Zeit gefundenen Toten aus Felsengrabern auherhalb der Tells stammt202, wird die 

Arbeitshypothese (hier liege ein innerer Zusammenhang mit dem »Kopf- und Schadel- 

kult« vor) unabhangig bestatigt. In den Tells dieser Zeit ist nun feststellbar, dass zu- 

nachst unbedingt immer ein vollstandiger Toter in Hockerlage in einen ovoiden Hohl

raum unterhalb einer Wohneinheit verbracht wird. Offensichtlich liefi dessen »Einfluss- 

mbglichkeit« nach, wurde der Abstand zwischen dieser Hbhlung und dem jeweils be

wohnten Hausestrich durch die mit der Zeit ja unvermeidlichen Bodenerhbhungen zu 

groE. Konnte kein neuer und magisch »zugerichteter« Toter neu eingebracht werden, 

entnahm man spiiter den Oberschadel (Calvarium) des »zu tief« liegenden Toten und 

verbrachte ihn in hbherer Lage in einen neuen Hohlraum203.

Weil innerhalb von Planierungsstraten neben dadurch freigelegten und magisch 

zugerichteten Toten auch frisch Verstorbene -insbesondere auch Kinder - eingebracht 

wurden, konnten spater auch deren Calvaria so behandelt werden. SchlieElich kam es 

dann zur Anlage von »Schadelnestern«, zur Bemalung und plastischen Ubermodellie

rung so erneut »verwendeter« Calvaria204 (Abb. 4b). In dieser gut dokumentierten Sitte die 

Grundziige eines »Ahnenkultes« bzw. spaterer Laren sehen zu wollen, liegt auf der Hand.

Es ist altbekannt, dass der ethnographisch zunachst gepragte Begriff »Kopf- und 

Schadelkult« spate Formen desjenigen Vorstellungskomplexes benennt, welcher nun als

194 Soderstrom 1938.

195 Z. B. Thiel 2000.

196 Z. B. Andree 1887; Gastaut 1972; Girard 1972;

Kunkel 1955; z.T. Rind 1996; Steinmetz 1896;

Thiel2000; Volhard 1939; Voigt 1952.

197 Z. B. Meuli 1975, 1975a.

198 Z. B. Happ 1991; Horst/Keiling 1991; Rohrer-Ertl

1978, 2000; Orschiedt 1998; Veit 1996.

199 Z. B. Meuli 1975,1975a.

200 Z. B. Rohrer-Ertl 1978.

201 Z. B. Rohrer-Ertl 2000.

202 Z. B. Rohrer-Ertl 1978.

203 Z. B. Rohrer-Ertl 2000.

204 Z. B. Rohrer-Ertl 2000.
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der eindeutig altere205 belegt werden konnte206. Auch Reste anthropophager Mahle sind 

archaologisch geborgen worden - vorzugsweise aus dem europaischen Neolithikum207 

bzw. der Spatbronzezeit208. Der bislang alteste Beleg stammt aus dem Prakeramischen 

Neolithikum der Levante209 (Abb. 5a-b)210. In alien bekannten Fallen waren die Opfer 

jung und auch oft weiblich. Derzeit kann nicht gesagt werden, dass sie in der Regel eher 

weiblich als mannlich gewesen seien, weil die Zahlen zu gering sind. Bei einer dualen 

Weltsicht spielte das Geschlecht auch nur dann eine Rolle wenn, wie z. B. in Sabra211, 

eine »vollkommene Harmonie« derjenigen Krafte angestrebt wird, mit welchen magisch 

kommuniziert werden soil.

205 Z. B. Martin 1920; Rohrer-Ertl 2000; Thiel 2000.

206 Von daher ist also das Niederlegen von Crania in 

Nestern bereits eine spate Form. Die in Siid- 

deutschland gefundenen Schadelnester - insbe- 

sondere die aus der Grofien Ofnet-Hohle in Nord- 

lingen/Ries-Hohlheim (Abb. 4a) zeigen demnach 

bereits einen gegeniiber dem mesolithischen 

Levante-Raum differenzierten Hintergrund. Bis 

zum Tage war es nur vage moglich, dazu Anga- 

ben zu machen, weil zwar die Fundsituation - 

einschlieBlich von den Schadeln frisch beige- 

brachten Lochdefekten (Mollison 1929 - sie soil- 

ten mit moderner Technik nachuntersucht wer

den, wobei eine relevanten Ansprtichen 

geniigende Nachpraparation wie Rekonstruktion 

unverzichtbar erscheint; an zumindest einigen 

Schadeln entspricht Mollisons Befundinterpreta- 

tion aber gewiss den Realitaten; hier finden sich 

in einigen Fallen gut ansprechbare scharfe Trau

mata, wobei als Gerat ein mit umlaufenden Grat 

versehenes und zwei konvex gewdlbte Bahnen 

zeigendes klar erschlieBbar wird - moglicher- 

weise ein spezielles Walzenbeil) - gut belegt ist 

(Abb. 4C-d), aber eine Datierung nicht zweifels- 

frei erfolgen konnte. Inzwischen liegen radio- 

metrische Messungen aus Oxford (OxA-1571 - 

OxA-1575) vor, welche die Schadelnester aus der 

Grofien Ofnet-Hohle in die Mitte des 8. Jt. v. Chr. 

setzen. Damit ware der zeitliche Ansatz von 

Schmidt (Schmidt 1908) im Prinzip bestatigt wor

den. Die gut 4000 offenbar auf Kopfbedeckungen 

befestigten Schnecken (1 Bohrung, auch wenn 

sich Schnecken ohne Bohrungen befestigen las- 

sen) stammen laut seinerzeitigen Bestimmungen 

vorwiegend aus dem Neckar-, dem oberen Donau- 

und in seltenen Fallen aus dem Mittelmeerraum 

(Schmidt 1908). Sie sollten also in ihrer Mehrheit 

uber den Tauschhandel erworben worden sein. 

(Eine griindliche Nachuntersuchung konnte 

hierzu unter Umstanden neue Daten liefern.) 

Weil »Kopf- und Schadelkult« immer im 

Zusammenhang mit Bodenbau (z. T. durch sekun- 

dare Primitivierung - vgl. Australien-verloren 

gegangen, aber ethnographisch-ethnologisch 

nachweisbar) gefunden wurde, hatte die For- 

schung speziell mit den Funden aus der Grofien 

Ofnet-Hohle (z. B. Martin 1920; Mollison 1929) 

Probleme. Seitdem bekannt ist, dass es im 

Levante-Raum ebenfalls in einen solchen 

Zusammenhang zu stellende Befunde aus dem 

dortigen Mesolithikum (ca. 15 000-10 000 v. Chr.) 

eindeutig belegt gibt - wenn auch in der Absolut- 

datierung iiberwiegend zu jung eingeordnet [alte 

radiometrische Daten] - sollte auf der Hand lie

gen, dass es dieselben nun nicht mehr geben 

muss. Zudem spricht der Befund fur sich. Konsti- 

tutionsbiologisch handelt es sich hier um - gegen- 

iiber eindeutig jungpalaolithischen Befunden- 

grazilisierte und damit auch (kastenspezifisch) 

akzelerierte Individuen (z. B. Henke 1990). Und 

dann sprechen die offensichtlich eingehandelten 

Schnecken fur ein aquivalentes Mehrprodukt der 

Gruppe etc. Neueste Untersuchungen der Zahn- 

Abrasion ( Abkauung - microwear) stellten ein

deutig fest, dass sich diese in ihrem Ausmafi kei- 

neswegs von der aus neolithischen bis 

friihmittelalterlichen Gruppen unterscheidet 

(Giigel 2003). Abweichend davon sind hier jedoch 

die Einzelkratzer langer als dort. Das wird von der 

Bearbeiterin mit einem hbheren Fleischver- 

brauch hier gegeniiber dort in Zusammenhang 

gebracht (Marken von Knochen bzw. -splittern). 

Offenbar wurde auch von den Toten in der Gro- 

Ben Ofnet-Hohle nicht aus der Nahrung auszu- 

scheidendes Schleifmittel gegessen, wie es vor

zugsweise beim Genuss verbackener

Mehlprodukte (z. B. Brot) vor der Einfiihrung von 

Stahlwalzen in das Miihlenwesen unweigerlich 

anfiel (Muhlsteinabrieb). Zusatzlich lasst sich 

nun als einfach gepriifte Arbeitshypothese auf- 

stellen, dass als Wirtschaftsarten des Mesolithi- 

kums auch in Europa (also nicht nur im Levante- 

Raum) neben Sammelwirtschaft und 

spezialisierter Jagd/Fischfang auch Bodenbau 

zumindest von einzelnen Gruppen (dann bereits 

mit erkennbarer sozialer Stratifikation) betrieben 

wurde.

207 Kunkel 1955.

208 Voigt 1952.

209 Rohrer-Ertl/Frey 1987.
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Dass gerade junge Menschen geopfert werden, erscheint bei anciloglogischer Welt- 

sicht immer dort sinnvoll, wo eine mbglichst grofie »natiirliche« Lebenskraft bendtigt 

wird. Kleine Kinder waren bekanntlich unter vorindustriellen Rahmenbedingungen in 

ihrem Leben besonders bedroht, besaRen diese also in den Augen ihrer Umwelt nicht im 

bendtigten Mabe. Das beginnt sich erst mit dem Lebensalter infans II ab 7 Jahren zuneh- 

mend zu andern. Die Jahrgange mit der geringsten Sterblichkeit waren unter den ange- 

gebenen Bedingungen die Juvenes und Jungadultes zwischen ca. 14 und 25 Jahren212. 

Und genau diese fanden sich dann in als materialisierte Opferreste interpretierten Zu- 

sammenhangen deutlich iiberproportioniert213.

210 Wenn neuerdings wieder Anthropophagie fiir

- insbesondere - das Mittelpalaolithikum ange- 

nommen wird (z. B. White 2001), so erscheinen 

die dafiir vorgetragenen Argumente schwach. So 

haben sie sich z. B. gegemiber den Neanderthaler- 

Resten aus der Hohle von Krapina nur insofern 

neue Aspekte ergeben, als artifizielle Manipula- 

tionen - sie wurden seit ca. 100 Jahren postu- 

liert- nun allgemeiner als gesichert angesehen 

werden (z. B. Russel 1987; White 2001). Die Erkla- 

rung ihrer Entstehung im Zusammenhang mit 

Anthropophagie aber sollte allgemeiner nach wie 

vor unbefriedigend bleiben. Denn die beigezoge- 

nen Vergleichsbeispiele Anasazi (z. B. White 

2001) oder auch Viti (Degusta 1999) bleiben in 

sich bereits widerspriichlich. Ob die Manipulation 

nen insbesondere an den betroffenen Knochen 

von Krapina (sofern es sie real gibt; die Knochen 

wurden nicht nachprapariert und insbesondere 

nicht von ihren dicken Lackschichten befreit), tat- 

sachlich auf Anthropophagie oder aber andere 

magisch-rituelle Elandlungen zuriickgehen, sollte 

erst bei methodisch einwandfreier Neuaufarbei- 

tung - sie schliefit selbstredend eine Neuprapara- 

tion ein - geklart werden konnen. Anders als es 

auch in jiingerer und jilngster Literatur (z. B. Rus

sel 1987, White 1986) immer wieder anklingt, las- 

sen sich hierfiir klare Forderungen formulieren. 

So miissen z. B. Schadelteile »Schmauchungen« 

enthalten, Schnittspuren am Becken (Pelvis), den 

Oberschenkelbeinen (Femora) etc. miissen ein 

klares Muster (systematische Entfleischung) auf- 

weisen usw. All das la 1st sich aber bislang - insbe

sondere auch bei Krapina - eben nicht verifizie- 

ren (Russell 1987). Hier wird gemeint, dass genau 

das auch in Zukunft sicher mehr als nur schwer 

fallen sollte. Sind doch im Palaolithikum die not- 

wendigen Voraussetzungen fiir Anthropophagie 

im geistigen Bereich ganz sicher nicht zu erwar- 

ten (z. B. Buschan 1943; Gusinde 1937; Henschen 

1966; Klingbeil 1933; Onians 1988; Osborne 

1997; Peter-Rocher 1994; Rind 1996; Schmitz 

1930; Steinmetz 1896; Thiel 2000; Thurnwald 

1931-35; Volhard 1939; White2001). Und Kanni- 

balismus, also das Verzehren von Menschen- 

fleisch aufgrund der eigenen Unfahigkeit mit ein- 

fachen Mitteln in einer unter Umstanden kargen 

Umwelt die eigene Subsistenz zu sichern, 

erscheint ja doch eher fiir Angehorige komplexer 

Massengesellschaften typisch als fiir solche von 

Gentilgesellschaften (z. B. Buschan 1943; Gusinde 

1937; Henschen 1966; Klingbeil 1933; Onians 

1988; Osborne 1997; Peter-Rocher 1994; Rind 

1996; Schmitz 1930; Steinmetz 1896; Thiel 2000; 

Thurnwald 1931-35; Volhard 1939; White2001). 

(peasant bzw. communitarian societies). Es wird 

an dieser Stelle ergo erwartet, dass die von ethno- 

logischer Seite immer wieder begrtindet vorgetra- 

gene Meinung (z. B. Buschan 1943; Gusinde 1937; 

Henschen 1966; Klingbeil 1933; Onians 1988; 

Osborne 1997; Peter-Rocher 1994; Rind 1996; 

Schmitz 1930; Steinmetz 1896; Thiel 2000;

Thurnwald 1931-35; Volhard 1939; White2001), 

Anthropophagie gabe es regelhaft nur im 

Zusammenhang mit Nahrungsmittelproduktion, 

also primar Bodenbau, letztlich bestatigt wird, 

wie sie u. a. sogar von Binford (z. B. Binford 1981) 

vertreten wird.

211 Rdhrer-Ertl/Frey 1987.

212 Z. B. Rohrer-Ertl 1978.

213 Die Opferung - es handelt sich ja dabei laut Uber- 

lieferung um ein lebendiges Verbrennen - von 

Neugeborenen an Moloch-Baal bei den Phbni- 

ziern-Puniern sollte also tatsachlich jung sein. 

Spielt hier doch das personliche Opfer der Eltern 

eines solchen Kindes offenbar die wesentlichste 

Rolle - insbesondere dann, wenn es sich um 

einen Knaben handelte (wie z. B. Hannibal, was 

u. a. Polybios berichtet; Bleicken 1988,139). 

Derlei scheint nur aus dualistischer Weltsicht 

wie unter den Bedingungen einer komplexen 

Massengesellschaft erklarbar. Denn hier wird die 

Macht einer aufgrund ihrer Profession als magi- 

sche Operatoren herausgehobenen Schicht 

demonstriert. Vom Prinzip her musste ja doch 

die individuelle Lebenskraft eines Neugeborenen 

gegeniiber der einer erwachsenen Person als 

irrelevant erscheinen.
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Ebenso steht es z. B. mit in Europa ergrabenen Schadelschalen - hier sei an die aus der 

Stierfelshbhle in Mahren214 erinnert. Bei ihnen -wie ja auch bei Kbpfen/Schadeln- 

kann a priori nicht unterschieden werden, ob es sich um solche aus den Schadeln (zur 

eigenen Gruppe gehbrender) Gestorbener oder um die von (aus fremden wie eigenen 

Gruppen stammenden) Opfern handelt. Analog ethnographischen Befunden aus der 

ganzen Welt215 muss hier im Prinzip darauf geschlossen werden, dass Krafte an sie 

magisch gebunden wurden und ihre »Benutzung« damit in der Regel nur in festgelegten 

rituell-religibsen Zusammenhangen mdglich war.

Artifizielle Schadeldeformationen in vivo erklaren sich vor dem Hintergrund analog- 

logischer Weltsicht insofern per se, als durch sie die Betroffenen fur mbgliche zukunf- 

tige Aufgaben spiritueller Art »pradestiniert« werden kbnnen216. Das ist fur Einzelfalle ja 

auch historisch-ethnographisch dezidiert belegt worden. Wenn das nicht generell er- 

folgte, liegt es sicher einmal daran, dass es sich hier um ein »Geheimnis« grundlegender 

Bedeutung fur die Gruppe von Befragten handelte und die Befragten als Rationallogiker 

mit gegebenen Antworten zufrieden waren. Es sollte auf der Hand liegen, dass nicht alle 

Personen einer Gruppe, welche nach der Geburt einer artifiziellen Schadeldeformation 

in vivo unterzogen wurden, dann auch tatsachlich magische Operatoren wurden. Denn 

dazu bedurfte es ja noch weiterer Fahigkeiten und Eigenschaften, welche bei der Geburt 

eines Kindes sicher nicht erkennbar waren.

Schadeltrepanationen -sowohl in vivo als auch post mortem - lassen sich schltissig in 

dem angerissenen Zusammenhang erklaren. Dabei spielen die entsprechenden Vorstel- 

lungen bei Trepanationen in vivo zwar eine Rolle, kbnnen dort aber nicht regelhaft als 

Anlass zu betrachten sein. Soil z. B. im Zuge einer Wundbehandlung ein Schadel trepaniert 

werden217, miissen bei analoglogischer Weltsicht zwar Krafte beigezogen werden, sind 

aber andererseits nicht Anlass fur den Eingriff. Denn durch die so entstandene Offnung 

des Schadeldaches konnten individuell iibelwollende Krafte »eindringen« und den Betrof

fenen sogar das Leben kosten (Abb. ya-b). Sollten andererseits z.B. andauernde Kopf- 

schmerzen der Auslbser des Eingriffes sein, sieht alles anders aus. Kopfschmerzen wur

den als von individuell schadigenden Kraften verursacht angenommen. War es ihnen 

erst einmal gelungen, in die (ja nicht verletzte) Schadelhbhle »einzudringen«, mussten 

die ihnen unangenehmen bzw. iiberlegenen Krafte durch eine jetzt erst zu schaffende 

Offnung dorthin gebracht werden (Abb. yc-e). In alien diesen Fallen war dann dafiir zu 

sorgen, dass einmal die Schaden verursachenden Krafte magisch aus dem Kopf verbannt 

und mbglichst an einem Objekt vom Kbrper desselben fixiert wurden. Die entfernten 

Knochenteile sollten sich hierbei in der Regel angeboten haben. Dieses Objekt war dann 

an einem »sicheren« Ort - also mbglichst weit entfernt von menschlicher Behausung- 

zu verwahren. AbschlieEend musste die Trepanationswunde magisch wieder »geschlos- 

sen« werden. Denn nun lag ja an dieser Stelle die Schadelhbhle »offen« da.

Schadeltrepanationen post mortem dagegen gehbren immer voll in den als »Kopf- 

und Schadelkult« bezeichneten Bereich. Wurden dafiir doch die Schadel Verstorbener

214 Bergetal. 1981. 216 Z. B. Rohrer-Ertl 2000; Rohrer-Ertl/Frey 1984.

215 Andree 1912; Bergetal. 1981; Breuil/Ober- 217 Z. B. Wahl et al. 1990.

maier 1909; Buschan 1943; Klingbeil 1933;

Rind 1996; Schwarz 1936.
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benutzt. Und deren Leben wie Sterben war alien Zeitgenossen a priori bekannt. Auch 

hier wurden Scheiben herausgeschnitten und magisch zugerichtet wie mit Kraft »aufge- 

laden«218.

In den gleichen Zusammenhang sind dann auch -archaologisch bislang noch nicht 

wirklich zweifelsfrei nachgewiesen - Skalpierung (auch im Palaolithikum, wo ja die 

menschliche Geistesgeschichte beginnt), die Verwendung von Leichenteilen (ebenfalls 

archaologisch nur unzureichend belegt) etc. zu stellen und einer Interpretation auf analog- 

logischer Basis zuganglich.

Immer handelt es sich dabei um das Bestreben, Umweltphanomene auf magisch- 

rituelle Weise zu beeinflussen. Aus diesem Grund verbieten sich auch alle Blicke auf 

moderne Phanomene, welche gewisse Analogien zeigen - deren geistiger Hintergrund, 

sofern iiberhaupt vorhanden, aber ein ganz anderer ist.

4. Zusammenfassung

Es wurde eine knappe Ubersicht uber die Forschung gegeben, welche fur die Deutung 

des Befundkomplexes wesentlich erscheint, der literarisch »Kopf- und Schadelkult« 

benannt wird, wobei dann alle traditionell hierher gestellten Einzelphanomene aufgelistet 

und erlautert wurden. Dabei wurde es mbglich, diesen Komplex ideologisch einmal in das 

analoglogische Denksystem bzw. der analoglogischen Weltsicht einzuordnen und sie 

dann auch von dort her zu interpretieren. Dieser Zusammenhang wurde danach erlautert.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft ist danach 

die aus kontemporarer Sicht notwendige Entwicklung von MaEnahmen zur Beeinflus- 

sung von quasi AuEenwirkungen, wie z. B. Klima oder nachteilige Absichten benachbar- 

ter Gruppen, knapp angerissen worden.

SchlieElich wurden einige der bekannten archaologischen Befundkategorien im erar- 

beiteten Sinne interpretiert. Danach erklaren sich alle hierher zu zahlende - aber auch 

andere- Phanomene schliissig aus dem Kraftglauben. Weil die gesamte Welt als beseelt 

gait, hatte auch jedes Einzelteil a priori eigenen Widen - wenn auch in unterschiedlichen 

AusmaEen. Wer eine Kraft bekampfen wollte, konnte das nur vermittels anderer. Auf die- 

se musste er demnach magisch Einfluss nehmen, um sie seinem Widen zu unterwerfen.

Im Zuge derartiger magischer Operationen konnte ein Opfer von »Lebenskraft« not- 

wendig erscheinen. Ein solches Opfer konnte von etwas Blut uber GliedmaEen bis hin zu 

einem (oder mehreren) Leben reichen (Blut gait als wichtigster Trager von Lebenskraft 

bei Vertebrata).

Es konnte aber notwendig erscheinen, dass die Kraft des magischen Operators durch 

die Anderer unterstiitzt wurde. In solchen Fallen kam es zur Anthropophagie als der 

starksten Form einer Kommunion mit bedeutenden Kraften.

Alle anderen hierher gestellten Phanomene stellen immer nur wenige Aspekte des 

gesamten Bildes heraus. Letztlich sollte ihre Interpretation nun mehr oder minder auf 

der Hand liegen.

218 Z. B. Rohrer-Ertl 1994.
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Nach den bisherigen Befunden bildete sich der »Kopf- und Schadelkult* erkennbar 

im Mesolithikum des Nahen Osten zuerst aus und verbreitete sich dann offenbar mit der 

»neolithischen Revolution« wellenfbrmig.

Summary

»Head and skull cult« as part of an analogue logical world view

This is a short outline on research relevant to the interpretation of the feature complex 

known in the literature as »head and skull cult«, in which all the traditionally included 

individual phenomena are listed and explained. Thus, it was possible to classify this 

complex ideologically to the analogue logical system of thought and to the analogue logi

cal world view respectively, and then interpret it from this position. This relationship is 

subsequently explained.

In connection with the development of economy and society, the from a contempo

rary point of view necessary development of measures for the influencing of quasi exter

nal effects, such as climate or adverse intentions of neighbouring groups, is then briefly 

touched upon. Finally, some of the known categories of archaeological contexts are inter

preted in this sense. According to this, all phenomena belonging here - but also others- 

conclusively explain themselves from the faith in power.

As the entire world was regarded as inspired, every single component a priori also had 

intentions of its own - albeit to different extents. Whoever wanted to fight a power could 

do so only with the help of others. He must therefore exert magical influence on them, so 

as to subject them to his will. In the course of such magical operations a sacrifice of »vita

lity* could be necessary. Such an offering could be a little blood, limbs, or one (or seve

ral) lives (blood was regarded as the most important bearer of vitality in vertebrates).

However, it could seem necessary that the power of the magical operator be suppor

ted by that of others. In such cases it came to anthropophagy as the strongest form of a 

communion with important powers.

All other phenomena presented here always indicate only a few aspects of the com

plete picture. In the end their interpretation should now be more or less obvious.

According to the finds to date, the »head and skull cult« first developed in the Mesoli

thic of the Near East and then apparently with the »Neolithic Revolution* spread in a 

series of waves.
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