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Antonio Beltran, Federico Bernaldo de Quirds, Jose Antonio Lasheras Cor- 

ruchaga und Matilde Musquiz Perez-Seoane. Mit Aufnahmen von Pedro A. 

Saura Ramos: Altamira

SPELAO 6 - Kunst und Kultur derAltsteinzeit. Aus dem Spanischen ilbertragen von Kath

rin Wust und Betina Rotter, herausgegeben und mit einem Vorwort von Gerhard Bosinski, 

Thorbecke, Sigmaringen, 1998. Format 2/cm x gi,gem, 181 S., 145 meist farbige Abbil- 

dungen, Leinen mit farbigem Schutzumschlag.

Der sechste Band der Reihe Thorbecke SPELAO ist der »Sixtinischen Kapelle der eiszeit- 

lichen Kunst«, der Hdhle von Altamira gewidmet. Die etwa 270m lange Hdhle liegt bei 

Santillana del Mar, ca. 30 km westlich von Santander. Sie befindet sich etwa in zentraler 

Lage des Verbreitungsgebietes der bislang mindestens 82 bekannten Bilderhdhlen im 

Norden Spaniens.1 Altamira ist zwar nicht die alteste bekannte Bilderhbhle in Europa, 

vielleicht jedoch diejenige, deren Darstellungen die Diskussion uber die Existenz eiszeit- 

licher Kunst erst ins Rollen brachte und schlieElich mit der Anerkennung des altstein- 

zeitlichen Ursprungs das Bild vom friihen Menschen grundlegend verandern half.2 

Henri Breuil zahlte sie zu den sechs »Riesen« und entwickelte anhand der Uberlagerun- 

gen bei den Darstellungen an der polychromen Decke ein erstes Chronologieschema alt- 

steinzeitlicher Hdhlenkunst.3 Die vorliegende Publikation mit den zahlreichen exzellen- 

ten Fotos der Hdhle und der Wanddarstellungen ist eine Ubersetzung der spanischen 

Originalausgabe, die unter dem gleichen Titel »Altamira« und im gleichen Jahr in Barce

lona und Madrid (Lunwerg Editores) erschienen ist.

Nach dem Vorwort des Herausgebers G. Bosinski folgen sieben Kapitel, die jeweils 

von einem der Autoren geschrieben wurden. Das erste Kapitel (S. 9—16), die Einleitung, 

ist vom Altmeister der Erforschung der eiszeitlichen Hdhlenkunst in Spanien und Frank - 

reich und emeritierten Professor fur Prahistorie der Universitat von Zaragoza, A. Beltran 

(Centro de Arte Rupestre), verfaEt. Beltran schildert darin die Geschichte der Ent- 

deckung und Erforschung der Hdhle von Altamira durch Marcelino Sanz de Sautuola 

sowie der Entdeckung der Malereien durch dessen Tochter Maria im Jahre 1879. Er er- 

innert daran, daE die Wandmalereien von Altamira erst lange nach dem Tod von Sautu

ola (1888) allgemein anerkannt wurden, und an das beriihmt gewordene, offentliche 

Bekenntnis von Emile Cartailhac, sich hinsichtlich des Ursprungs geirrt zu haben.4 

Ebenso erwahnt werden die friihen Bemiihungen von Abbe Breuil und Hugo Obermaier, 

die Darstellungen zu dokumentieren, sowie die verschiedenen Interpretationsversuche 

von Archaologen, Historikern und Ethnologen in den letzten 100 Jahren.

Im zweiten Kapitel (S. 17-24) beschreibt der Direktor des Museums und Forschungs- 

zentrums in Altamira, J. A. Lasheras Corruchaga, die Hdhle und ihre Umgebung. Er weist 

darauf hin, daE sich die Hdhle -heute nur etwa 5 km von der Kiiste entfernt gelegen- in 

einem pliozanen Karstsystem befindet. Zahlreiche neu auftretende Spalten und Risse im 

Gestein und haufige Verstiirze hatten schon H. Obermaier 1923 veranlaEt, die -heute 

sehr umstrittenen- Stutzmauern einbauen zu lassen, um die Hbhlendecke zu stabilisieren.

1 Moure Romanillo 1987, S. 32-33 3 Breuil 1952

2 Bahn/Vertut 1988, S. 20-25 4 Cartailhac 1902
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Ein Versturz der ersten 6 m des Ganges und des als Siedlungsplatz genutzten Eingangs- 

bereiches hatte dazu gefiihrt, dab der Mensch sie ab ca. 13000 Jahren vor heute bis in das 

19. Jh. nicht wieder aufsuchte. Lasheras Corruchaga geht noch einmal auf die Entdek- 

kungsgeschichte der Hbhle, den Streit um das Alter der Darstellungen und die Grabun 

gen von Sautuola im Eingangsbereich der Elbhle ein.

Das dritte Kapitel (S.25-58) ist von F. Bernaldo de Quires, Professor fur Prahistorie in 

Leon, Ausgraber in Altamira und langjahriger Leiter des Altamira Museums, geschrie- 

ben. Er beschaftigt sich in seinem Beitrag sehr detailliert mit der Kunst und den Kiinst- 

lern von Altamira sowie ihrer Zeit. Fur den Autor ist die palaolithische Kunst im allge- 

meinen Ausdruck einer individuellen, kunstlerischen Interpretation von bestimmten 

Vorstellungswelten verschiedener Menschengruppen. Im folgenden beschreibt er die 

zahlreichen kunstlerischen Hinterlassenschaften des Menschen, die sich in der gesam- 

ten Hbhle befinden. Es handelt sich sowohl um Malereien als auch um Gravierungen. Es 

sind zumeist Darstellungen von Tieren, aber auch sogenannte Masken und verschiedene 

andere Zeichen. Die Hbhle scheint in drei Bereiche gegliedert zu sein, die durch Galerien 

verbunden sind. Seiner Meinung nach wurden die Darstellungen nach einer genauen, 

vorher festgelegten Konzeption, gleichzeitig oder in kurzem Abstand hintereinander in 

der Hbhle angebracht. Die drei Bereiche sind charakterisiert durch die Masken im »Cola 

de Caballo«, die Hirschkuh in der »Hoya« und die Wisente an der polychromen Decke im 

ersten Saal. Sein besonderes Interesse gilt den Darstellungen im ersten ca. 18m x 8-9m 

groEen Saal5, der heute noch einigen ausgewahlten Besuchern gezeigt wird, und der sich 

wegen der groEen Anzahl und hohen Qualitat der Darstellungen von den iibrigen Salen 

und Gangen deutlich abhebt. Als Zeichen sind positive und negative Handabdriicke, keu- 

lenfbrmige (claviforme) und gitterfbrmige Zeichen sowie einfache Rechtecke mit Inncn- 

zeichnung (Leiterzeichen) und huttenfbrmige Zeichen vorhanden. Im zweiten Saal 

befinden sich zahlreiche gravierte Darstellungen, u. a. die sogenannten Makkaroni. Die 

Maskendarstellungen konzentrieren sich in einem kleinen Saal im hintersten Teil der 

Hbhle. Bemerkenswerterweise sind sie nur zu sehen, wenn man die Galerie (Cola de 

Caballo) und insbesondere den kleinen Saal verlaEt.

Ferner werden die Grabungsergebnisse des im Eingangsbereich der Hbhle liegenden 

Siedlungsplatzes zusammengefaEt, den schon M. Sanz de Sautuola, spater H. Alcalde del 

Rio und ab 1924 H.Obermaier erforscht batten. Nicht erwahnt wird, daE die ersten 30 m 

der Hbhle vom Sonnenlicht erhellt werden.6 Nach H.Obermaier konnten zwei magdale- 

nienzeitliche und ein solutreenzeitlicher Siedlungshorizont differenziert werden, die 

jeweils durch Schichten mit Versturzblbcken getrennt waren. In den magdalenienzeit 

lichen Schichten wurde eine reiche Geweihgerateindustrie gefunden. Auffallend sind 

vor allem die zahlreichen GeschoEspitzen mit quadratischem Querschnitt und eine an 

dachfbrmige (tectiforme) Zeichen erinnernde Verzierung. Wie in El Castillo, El Juyo, 

Rascaho und Cierro sind auch in Altamira gravierte Darstellungen von Hirschkuhkbpfen 

mit schraffierten Innenzeichnungen auf Hirschschulterblattern gefunden worden.7 Sie 

zahlen zu den Lypischen Elementen des Alteren Kantabrischen Magdalenien. Andere

5 Breuil 1952, S.52

6 Breuil 1952, S. 52

7 Lorblanchet 1997, S. 35-36 und 94
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charakteristische Elemente in der Kunst (z.B. die geometrischen Zeichen) sowie die 

sogenannten Masken finden sich auch in ahnlicher Form in den 10 bis 20 km entfernt 

liegenden Hdhlen von El Castillo und El Juyo.8 In den Faunenresten beider Schichten 

dominierte im Unterschied zu den Darstellungen an den Felswanden und an der Decke 

im ersten Saal nicht der Wisent, sondern deutlich der Hirsch. In der magdalenienzeit 

lichen Schicht sind ferner Knochen von Rind, Pferd, Reh, Gemse, Steinbock, Bar, Fuchs 

und Wolf belegt. AuEerordentlich zahlreich sind Schalenreste von Napfschnecken und 

anderen kleinen Mollusken. Ferner belegt sind Reste von Fischen, die im Flub oder im 

FluEmiindungsbereich lebten, so u.a. von Forelle und Lachs. Da Fischwirbel sehr selten 

gefunden wurden, miissen die Fische an einer anderen Stelle ausgenommen worden 

sein. Die zum Teil mit Holzkohle gemalten Darstellungen an der polychromen Decke 

wurden vor allem mit verbrannten Kiefernhblzern hergestellt. Andere Holzkohlenreste 

stammen von Weide, Eiche und Kastanie. Mittels der Faunenreste und Holzkohlen kdn- 

nen die Vegetation und das Klima rekonstruiert werden. Proben aus den magdalenien- 

zeitlichen Schichten der Ausgrabungen von J. Gonzalez Echegaray und L.G.Freeman in 

den Jahren 1980 bis 1981 ergaben ein Alter von 15919 Jahren vor heute. In den solu- 

treenzeitlichen Schichten befanden sich die u. a. fur das kantabrische Jungsolutreen typi- 

schen Spitzen mit konkaver Basis sowie zahlreiche kleine, rechteckige, aus dem Zungen- 

bein eines Pferdes gearbeitete Plattchen. Knochenreste aus dieser Schicht wurden auf 

ein ^C-Alter von 18540 Jahren vor heute datiert. In der solutreenzeitlichen Siedlungs- 

schicht sind bei den Jagdbeuteresten auch Wildschwein und Seehund (Phoca vitulina) 

belegt. Von diesen Tieren sind -auEer dem Wisent- nur Hirsch, Auerochse, Pferd, 

Steinbock und vielleicht auch Wildschwein in den Darstellungen zu finden.

Das vierte Kapitel ist von der Kunsthistorikerin M.MuzquizPerez-Seoane verfaEt 

(S. 59-88).9 Sie versucht, insbesondere den Stil und die Technik der polychromen Hbh- 

lendecke im ersten Saal zu analysieren, auf der mehr als 20 mit roter und schwarzer 

Farbe gemalte und zusatzlich gravierte, zwischen 1,10m und 1,70 m groEe Wisente 

sowie eine 2,25 m lange Hirschkuh und ein mit schwarzer Farbe gemalter Auerochsen- 

kopf zu erkennen sind. Interessant sind die geschilderten Versuche zu den Beleuchtungs- 

quellen (Knochenmark in Knochenfragmenten und Molluskenschalen)10, die Untersu- 

chungen zur Wahl des Untergrundes unter Einbeziehung der Felsoberflache sowie zur 

Kbrperhaltung und Position des Ktinstlers. Ferner erbrtert sie die Linienrichtung, die 

Technik, den Untergrund, die Gravierungen, die Zeichnungen und die Malereien. Auf- 

falligerweise werden -je weiter man in das Hbhleninnere vordringt- die Darstellungen 

kleiner, die Darstellungstechnik einfacher, und die benutzte Farbe beschrankt sich auf 

schwarz. Experimente und mikroskopische Untersuchungen von J. E. Cabrera haben 

gezeigt, daE ausschlieElich Holzkohle und nicht Knochenkohle verwendet worden ist.11 

Wie vielleicht in keiner anderen Hdhle paEte der Kiinstler die Tiere -bier speziell die 

Wisente- nicht nur an die natiirlichen Felsvorspriinge an, sondern bezog auch Risse und 

Spalten in der Felsoberflache in die Darstellungen mit ein. Anhand von Unterbrechun-

8 Gonzalez Echegaray/Freeman 1980 - Barandiaran 10 siehe auch de Beaune 1987

et al. 1985 - Lorblanchet 1997, S. 23, Abb. H und 11 siehe auch Cabrera Garrido 1978 

S.207

9 siehe auch Jorda Cerda 1981
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gen der Linienfuhrung an kleinen Unregelmabigkeiten der Felsoberflache weist sie 

nach, dab der Kiinstler meistens das vom Eingang einfallende Tageslicht in seinem 

Riicken hatte. Offensichtlich konnte der Kiinstler nur manchmal die Darstellungen auf- 

recht stehend anbringen, haufig jedoch kniend mit ausgestreckten Armen und manch

mal in gebiickter Haltung. Auffallend sind die Ahnlichkeiten bei den Wisentdarstellun- 

gen, ohne dab jede Wisentdarstelkmg der anderen bis in das Detail gleicht. Wie 

F. Bernaldo de Quiros (vgl. Kapitel 2) sieht auch M.Muzquiz Perez-Seoane die Wisentdar- 

stellungen als eine Komposition und ein in plastischer Ausgestaltung und Umsetzung 

einheitliches Ensemble. Dieser Eindruck scheint jedoch nicht den Tatsachen zu entspre- 

chen, wie nun durch die Ergebnisse der direkten Datierungen von Holzkohlepig- 

menten nicht nur aus Altamira, sondern auch aus Niaux (Departement Ariege, Frank 

reich) und anderen Hdhlen bekannt ist.12 Die vorliegenden ^C-Datierungen, z.B. von 

einigen polychromen Tieren, einem »tectiformen« Zeichen in der hinteren Galerie (Cola 

de Caballo) und den innen schraffierten Hirschkiihen, werden nicht erwahnt.13

Im fiinften Kapitel (S. 89-96) beschreibt P. A. Saura Ramos, Dozent fur Fotografie an 

der Universilat Complutense in Madrid, seine persbnlichen Erfahrungen mit dem Foto- 

grafieren der Darstellungen in Altamira. Anschliebend folgen zahlreiche farbige Fotos 

von Darstellungen (S. 97-160) und auf einer Doppelseite (S.98-99) ein farbiger Plan der 

Hbhle, in dem die Lage der Darstellungen eingetragen ist.

Das sechste Kapitel (S. 161-168) widmet J.A. Lasheras dem Thema »Erhaltung und 

Konservierung. Das Nationalmuseum und Forschungszentrum Altamira«. Der Leser 

erfahrt, dab bereits M. Sanz de Sautuola am Eingang der Hbhle eine Tur anbringen lieb. 

Von der Gemeindeverwaltung von Santillana del Mar wurde die Besichtigung der Hbhle 

gliicklicherweise schon im folgenden Jahr vermutlich aus sicherheitstechnischen Grtin- 

den nur noch in Begleitung eines stadtischen Fiihrers erlaubt. Im Jahr 1979 wurde die 

Hbhle aus konservatorischen Grunden fur die Offentlichkeit geschlossen und ein 

Museum mit einem Forschungszentrum eingerichtet. Seit 1982 durfen pro Jahr maximal 

8500 Personen die Hbhle besichtigen. Im Jahre 1963 wurde im Deutschen Museum in 

Miinchen eine Nachbildung der polychromen Decke gebaut. Eine Kopie wurde dem 

Archaologischen Museum in Madrid zur Verfugung gestellt. Nicht unerwahnt bleibt, 

dab die Nachbildung als Anregung fur den Bau von Lascaux 11 in Frankreich diente. Im 

Jahre 1997 wurde ein neuer Museumsbau begonnen und im Sommer 2001 erbffnet, in 

dem nicht nur alle Dienstleistungszentren des Museums, sondern auch naturgetreue 

Nachbildungen von Teilen der Hbhle bewundert werden kbnnen.

Im Schlubkapitel (S. 169-175) weisl A. Beltran darauf bin, dab nach E. Anati prahisto- 

rische Felskunst in 70 Landern der Welt belegt ist. Insgesamt sind in Afrika, Asien, 

Europa und Ozeanien etwa 50 Millionen Darstellungen bekannt. Mindestens drei bzw. 

zwei Millionen Darstellungen hat man allein im Gebiet um den Drakensberg in Lesotho/ 

Siidafrika bzw. im Kakadu-Nationalpark in Norden Australiens entdeckt. Schatzungs- 

weise 40% des ehemaligen Bestandes an Bildern existiert heute nicht mehr. Farbe und 

erste kiinstlerische Erzeugnisse sind seit der Zeit des Homo erectus bekannt, doch erst seit

12 Clottes 1997, S. 150-158 13 Moure Romanillo et al. 1996, S. 296-307 und Tab. 1

- Lorblanchet 1997, S. 135-139, 267-309 und 314
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ca. 35 000 Jahren nimmt die Kunst einen bedeutenden Teil im Leben des Homo sapiens 

ein. Nach A. Beltran steht die Entstehung der Kunst in Zusammenhang mit einschnei- 

denden Veranderungen der sozialen Geographic, mit der Vielfalt und Komplexitat der 

den damaligen Menschen zur Verfiigung stehenden Informationen und mit der Ent

wicklung des Geistes. Dies hatte den Menschen erlaubt, komplexe Sachverhalte zu ver- 

kntipfen, zu abstrahieren und in Zeichen, Symbolen und figiirlichen Darstellungen aus- 

zudriicken. Er sieht die Darstellungen als Mi ttler zwischen den Welten und die Kunst als 

Verbindung von der Welt des Alltaglichen zu immer prasenten iibergeordneten Kraften 

und Machten.

Dem Verlag Thorbecke mub erneut gedankt werden, dab er eines der grofien Ver- 

machtnisse des eiszeitlichen Menschen in so detaillierter Weise und in deutscher Spra- 

che der breiten Offentlichkeit bekannt macht. Kritisch anzumerken ist, dab die Texte der 

verschiedenen Autoren nicht aufeinander abgestimmt worden sind. So werden viele 

Details zur Forschungsgeschichte, zu den Maben der Hdhle und zu den Wandmalereien 

mit zum Teil abweichenden Angaben mehrmals wiederholt. Ein kleiner Plan der Hdhle 

ohne Mabstab wird zwar auf der Seiteiy, ein grober farbiger detaillierter Plan jedoch 

erst auf der Doppelseite 98/99 abgebildet. Wichtig fur vergleichende Studien ware 

sicherlich eine Liste mit der Anzahl der dargestellten Tiere und Zeichen. Es fehlt eine sta- 

tistische Auswertung. So sind bei den Wisenten und den Hirschen sowohl mannliche als 

auch weibliche Tiere wiedergegeben. Bei den Hirschen scheinen jedoch -wie in ganz 

Kantabrien- die Hirschkiihe deutlich zu dominieren.14 Auch die Tatsache, dab in den 

Hbhlen in der Umgebung ahnliche Darstellungen belegt sind, wird eher nebenbei 

erwahnt und nicht illustriert. Auch fehlen Angaben uber die Quantitat und die Art der 

Artefakte in den Siedlungsresten sowie eine weitergehende Auswertung der Jagdfauna. 

Unverstandlich sind die vielen Fehler und Zahlenverdrehungen im Text. So ist Marce

lino Sanz de Sautuola im Jahr 1888 und nicht 1880 gestorben (s.S.7). Die Darstellungen 

in La Mouthe wurden 1895 und nicht 1859 entdeckt. Die von Francois Daleau zitierte 

Publikation uber die Felsgravierungen in der Hdhle von Pair-non-Pair ist 1896 und nicht 

1869 in den »Actes de la Societe archeologique de Bordeaux« erschienen (s.S.n). Das 

von Edouard Lartet und Henry (mit »y«) Christy erschienene friihe Standardwerk tragt 

den Titel »Reliquiae Aquitanicae« und nicht »Reliquitae Aquitanica« (s.S.25). In der 

Abbildung auf Seite 26 mub es »Gravettien« (nicht Gravittien) und »Alteres Kantabri- 

sches Magdalenien« heiben. Patella ist eine »Napfschnecke« und keine »NapfmuscheI« 

(s.S.36). Der Name des spanischen Archaologen und Ausgriibers von Altamira - J. Gon

zalez Echegaray- wird in drei verschiedenen Scheibweisen wiedergegeben (vgl. S.40 

und 178). Das Literaturverzeichnis (S. 177-179) enthalt leider nur eine Auswahl von Pub- 

likationen zu Altamira.

Judith M. Griinberg, Halle (Saale)

14 Moure Romanillo 1987, S. 33 - Moure-Romanillo

1988
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