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Karl Jettmar 

Megalithsystem und Jagdritual bei den Dardvölkern 

Das Megalithsystem 

Es ist al lgemein üblich, die K a f i r e n im Hindukusch als Mega l i thvo lk zu betrach
ten1). Tatsächlich ist bei ihnen jene charakteristische Tr ias erkennbar, die aus M a l 
setzung, Verdienstfest und K o p f j a g d (bzw. T rophäen jagd ) besteht. V o n vornherein 
war es unwahrscheinlich, daß es sich u m ein isoliertes Au f t re ten dieses K o m p l e x e s 
handelte. Wirk l i ch sind im nordwestindischen G r e n z r a u m mehrere aus v o r - oder f r ü h 
geschichtlicher Zeit stammende Steinkreise b z w . Menhire bekannt"2). Sie liegen in 
einem Gebiet , das v o n Darden , den Nachbarn und engsten V e r w a n d t e n der K a f i r e n , 
bewohnt wird . D i e gleichen Stämme hatten einst Verdienstfeste, w ie m a n einer älteren, 
bisher k a u m beachteten Quel le entnehmen kann3 ) . Auch bei den östlich anschließenden 
tibetischen G r u p p e n f inden w i r Malsetzungen belegt4). 

Adolf Friedrich sprach bereits v o r seiner Exped i t i on die V e r m u t u n g aus, daß al l 
diesen Erscheinungen eine ausgedehnte megalithische Schicht zugrunde liege. Sie reiche 
so weit über den Hindukusch hinaus, daß eine Verb indung mit den entsprechenden 
Zentren im O s t h i m a l a y a (Sherpa) und Assam (Naga ) in Erwägung zu ziehen sei. 
D i e Untersuchungen, die v o n ihm u n d seinen K a m e r a d e n in den Jahren 1955 und 
1956 im K a r a k o r u m bei dem östlichen D a r d v o l k der Shin (Gi lg i t A g e n c y , N o r d p a k i 
stan) durchgeführt wurden, bestätigen seine A n n a h m e in einem wichtigen Punk t . 
Konkretes Mater ia l brachte vor al lem Peter Snoy aus dem Haramosh -Geb ie t 5 ) . 

Meine Untersuchungen während des Jahres 19586), die ebenfalls im Haramosh ta l 
begannen und sich dann über den größten Tei l des Gilgittales ausdehnten, bestätigten 

») Baumann 1955, S. 370. Jensen 1956, S. 178. 
2) Z . B. de Terra 1942. Biddulph 1880, S. 57 f. 
3) Ghulam Muhammad 1907, S. 102 f. 
4) Hummel 1959. V g l . auch Tucci 1956, Ta fe l 16, 19, 32, 34, 37. 
5) Über das ethnologische Ergebnis der Deutschen H indukusch -Exped i t i on (Te i lneh

mer : Prof. Dr. Adolf Friedrich, Dr. Georg Buddrus, Peter Snoy und der V e r 
fasser) gibt es infolge des tragischen Todes v o n Prof. Friedrich a m 25. A p r i l 1956 
in R a w a l p i n d i nur Vorberichte: Jettmar 1957 a und 1957 b. Größere Arbei ten 
v o n Snoy und Jettmar sowie das wissenschaftliche Tagebuch Friedrichs sind noch 
ungedruckt. 

°) 1958 gehörte ich zusammen mit dem Geographen Prof. Konrad Wiche und dem 
Zoo logen Dr. Eduard Piffl z u m wissenschaftlichen T e a m der österreichischen 
H a r a m o s h - E x p e d i t i o n 1958, die v o n der österreichischen Himalaya -Gese l l scha f t 
ausgeschickt worden war . D i e erfolgreiche Bergsteigermannschaft stand unter Le i 
tung v o n Heinr ich Roiss. V g l . Wiche 1958, Jettmar 1958 a, 1958 b, 1959. 
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u n d erweiterten die Beobachtungen Snoys. D e r Re ichtum an Trad i t i onen , die in v o r 
islamische Zei t zurückreichen, ist erstaunlich, besonders w e n n m a n bedenkt , daß das 
H a u p t t a l bereits v o r f ü n f Jahrhunder ten , entlegene Nebentä ler w o h l erst v o r 200 J a h 
ren mohammedanisch geworden sind. A l s Beispiel sei das System v o n H a r a m o s h dar 
gelegt: 

D i e D ö r f e r des Tales bi lden zusammen mi t den vorgelagerten Siedlungen a m I n d u s 
eine politische Einheit , einen rom, was m a n etwa mi t „ T a l s c h a f t " wiedergeben 
kann . Praktisch gibt es in jedem D o r f die gleichen kastenähnl ichen Verbände , in denen 
sich verschiedene Einwanderungsschichten, aber auch die Reste alter Berufsgruppen 
(Schmiede, Spielleute) erkennen lassen. Diese „ K a s t e n " besitzen eine deutliche T e n 
denz zur Endogamie . Die jenigen unter ihnen, die nicht erst spät v o n Süden z u g e w a n 
dert sind — Shin u n d Y e s h k u n — gl iedern sich weiter in o f fenbar einst exogame, 
patr i l ineare Einheiten, die ursprünglich in Häuserblöcken siedelten u n d die m a n daher 
am ehesten als C l a n e bezeichnen könnte . D e r einheimische N a m e lautet dabbar oder 
tukur, was auch „ H a u s " bedeutet u n d w o h l auf die puebloart ige W o h n e i n h e i t 
zurückgeht. 

Bei K u t w a l , unwei t v o m E n d e des Haramoshgletschers ( in e twa 3000 m Seehöhe) 
in einem Bereich, der heute nur als H o c h w e i d e verwendet w i r d , f a n d Peter S n o y einen 
o f fenen P l a t z i m H o c h w a l d , der i h m als biyak, als Ve r sammlungsp la t z (einer 
längst aufgegebenen Siedlung) erklärt wurde . D a r a u f stehen mehrere Menhire , v o n 
denen früher jeder einem C l a n zugeordnet war . Jeder v o n ihnen soll i m L a u f e eines 
siebentägigen Festes, bei dem eine große A n z a h l v o n T ieren geschlachtet wurde , 
„ v o m Berg h e r a b g e k o m m e n " sein. Nach dem einhell igen Bericht der Gewährs leute 
k a m nämlich der Stein, den m a n vorher ausgesucht hatte, v o n selbst, w e n n das Fest 
ordnungsgemäß vo l l zogen und nicht durch rituelle Unre inhe i t einer beteil igten Frau 
gestört wurde . W i e m a n mir ergänzend berichtete, sei dabei v ie l W e i n getrunken 
worden . Es herrschte vo l l e sexuelle Ungebundenhei t 7 ) . 

D e r Menh i r diente v o n da ab als Er innerungsmal für den Festgeber, dem v o n 
seinen N a c h k o m m e n hier O p f e r gebracht wurden . 

A u s meinen Aufze ichnungen , die al lerdings durch das Mater ia l Snoys nicht v e r i 
f iz iert werden, geht hervor , daß jeder C l a n nur e i n e n derart igen Menh i r besitzen 
konnte , obgleich jeder M a n n , der über genügend Macht u n d N a c h k o m m e n ver fügte , 
die Steinsetzung beanspruchen konnte . Dieser Widerspruch erklärt sich daraus, daß 
Fest u n d Steinsetzung o f fenbar die A b z w e i g u n g eines neuen C lans bedeuteten, der 
v o n da ab den N a m e n seines Gründers trug. D e r Ahnens te in spielte eine erhebliche 
R o l l e in der Hochzei tszeremonie . D e r Bräut igam mußte darau f P l a t z nehmen, sich so 
mi t dem A h n e n b z w . dessen K r a f t ident i f i z ierend. E i n niedrigerer Stein d a v o r diente 
als S i t zp la t z für die Braut . D i e einheimischen N a m e n für die Steine in dieser F u n k 
t ion sind hilälebat b z w . hilalöebat. N a c h einer vere inze l ten A n g a b e soll der 
Brautstein, der auch als Opfert isch diente, in einer ähnl ichen Zeremon ie v o n der 
S tammutter des K l a n s eingebracht w o r d e n sein. Es sei freil ich erwähnt , daß an ande 
ren Stellen H i l ä l e b a t u n d H i l a l ö e b a t als nicht identisch m i t den Ahnenste inen ange
sehen wurden , sondern als spezielles H e i l i g t u m für die Eheschl ießung dienten. 

7) Jettmar 1958 b, S. 253 f. 
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D a ß für eine Frau eine P l a t t f o r m megalithischen Charakters errichtet wurde , läßt 
sich bereits älteren Berichten entnehmen8 ) . Sie erfolgte i m R a h m e n eines Orda l s , das 
sich auf eheliche Treue sowie auf die E inha l tung best immter Tabus bezog. D i e A n -
wärter in dur f te z u m Beispiel niemals eine Weggabe l oder W e g k r e u z u n g direkt über
schreiten9). D a s dami t verbundene Verdienstfest veranstaltete immer der C l a n , dem 
sie entstammte, nicht jener, in den sie hineingeheiratet hatte. 

Bezeichnenderweise gab es bis v o r k u r z e m im H a r a m o s h t a l kop f j agdar t i ge Ins t i tu 
t ionen. S o w o h l Fehden zwischen ganzen Siedlungen als auch K o n f l i k t e zwischen 
Einzelpersonen wurden in der Regel durch ind iv idue l le Über fä l le u n d Mordanschläge 
ausgetragen. D e m Töter soll — nach einer al lerdings isolierten A n g a b e — eine stei
nerne S i t zbank errichtet worden sein. D e r K o p f des getöteten Feindes w u r d e Mi t te l 
p u n k t best immter Siegesriten. Es herrschte Blutrache. 

W e n n m a n diese o f t erstaunlich vertraut1 0 ) anmutenden Aussagen für sich n immt , 
w ü r d e m a n erwarten, in den D a r d e n ein typisches A g r a r v o l k zu f inden , in dessen 
Leben das R i n d als Wirtschaf ts - u n d Opfer t ie r , als Träger religiösen Sinns, eine wich
tige R o l l e spielte. 

Gerade für die östlichen D a r d e n aber wäre eine solche Charakter is ierung unzu t re f 
fend. Sie leben z w a r v o n Ackerbau u n d haben manche zugehörigen R i ten , aber d a 
neben einen außerordentl ich gesteigerten Jägerg lauben und ein entsprechendes Brauch
tum. J a g d ist kultische H a n d l u n g , das Jagdt ier Verkörperung des Hei l igen . D a m i t 
scheint zusammenzuhängen , daß nicht das R i n d , das keine W i l d f o r m unter den J a g d 
tieren hat , als Opfer t i e r verwendet w i rd , sondern die Ziege, die in diesen Bergen fast 
w ie ein Wi ld t i e r w i r k t u n d vielleicht auch einen Einschlag v o n M a r k h o r b l u t (Capra 
Falconeri) aufweist . D i e Hausz iege u n d in einem gewissen M a ß e auch das Hausschaf 
gelten als rein u n d heilig gegenüber dem R i n d , das als gefährl ich u n d unrein angesehen 
w i r d . Es w u r d e früher nur z u m P f lügen u n d Dreschen verwendet1 1 ) . D i e tradi t ionel le 
Bez iehung der indischen S tämme •— z u denen auch die D a r d e n gehören — erfährt hier 
fast eine U m k e h r u n g . D a b e i steht die Ziege nicht nur in einem Kre is höchst alter
tümlich anmutender Vorste l lungen, auch Fütterung u n d Pf lege tragen einen ausge
sprochen archaischen Charakter 1 2 ) . 

Jagdgottbeiten und Jagdritual 

V o r a l lem an H a n d des Haramoshmater i a l s stellt sich der spezifisch jägerische 
I d e e n k o m p l e x der D a r d e n fo lgendermaßen dar : 

Bei der J a g d auf best immte Tiere, nämlich Ibex (Capra Sibirica), M a r k h o r (Capra 
Falconeri) u n d Wi ldschaf (Ovis Amman), die m a n mayaro nennt, ist ein ritueller 
A b l a u f vorgeschrieben. Gelegentl ich w i r d auch der G l a n z f a s a n (Lopbophorus Impeya-
nus) in diese G r u p p e einbezogen. Andere , für unser G e f ü h l wichtige T iere w ie Bär 

8) Gbulam Muhammad 1907, S. 102 f. 
•) Bei Gbulam Muhammad n i c h t erwähnt . 

10) V g l . das bei Heine-Geldern 1928, 1957, 1959 zusammengestel l te Mater ia l . 
11) Biddulph 1880, S. 37, 113. Drew 1875. Shaw 1878, S. 29. Schömberg 1935, S. 165. 
12) Stein 1928 I, S. 15. Immergrüne Bäume (wie Quercus Hex) als Win ter fu t ter . 
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und Schneeleopard, gehören o f fenbar nicht dazu . Für den A d l e r scheint ein J a g d v e r 
bot bestanden zu haben. 

D i e G r u n d l a g e für den A b l a u f bi ldet die Vorste l lung, daß die Mayaro t ie re das 
E igentum der darniji oder Peri sind13), überirdischer weiblicher Wesen, die auf den 
höchsten Berggipfe ln wohnen . M a n stellt sie sich als hel lhaarig und hel lhäut ig (w ie 
Europäer innen) vor , aber mi t senkrecht stehenden Augenschl i tzen, gelegentlich auch 
mi t nach rückwärts gerichteten Füßen. D i e D a r n i j i werden als sehr mächtig u n d über
wiegend w o h l w o l l e n d geschildert. Sie können fl iegen und sich in T iere ve rwande ln , im 
besonderen in weibliche Mayaros . Doch sind sie auch nicht frei v o n dämonischen 
Zügen. Gelegentlich ist man in Versuchung, sie mit Ahnengeistern zu identi f iz ieren. 

Manchmal w i r d als eigentliche Besitzerin der T iere eine G ö t t i n namens M u r k u m 
geschildert, die gleichzeitig als Beschützerin der gebärenden Frauen gilt. D i e D a r n i j i 
werden dann als ihr Ge fo lge betrachtet. Innerha lb der D a r n i j i gibt es eine G r u p p e , 
die den Menschen zugewandt , speziell den Jägern ho ld ist. Solche D a r n i j i heißen 
auch rächt, das heißt „Beschützerinnen, Wächter innen" 1 4 ) . Sie tragen die weiße 
K a p p e der unverheirateten Frau. E in Jäger braucht nun die V e r b i n d u n g zu einer 
solchen Rachi , gelegentlich w i r d in den Sagen sogar ein Liebesverhältnis erwähnt . 
Daraus ergibt sich der heute noch bestehende säkularisierte Brauch, bei der hunder t 
sten Jagdbeute die Hochze i t mi t der Rachi zu feiern. U m sich die Gewogenhe i t seiner 
Fee zu erhalten, hat der Jäger best immte Tabus zu beachten. Er darf mindestens un 
mitte lbar vor der J a g d mit nichts in Berührung k o m m e n , was v o n einer K u h stammt. 
W i r erfahren dabei, daß die D a r n i j i geschworene Fe ind innen der R i n d e r sind. Sie 
fürchten, bereits beim Berühren ihr F lugvermögen zu verl ieren. D i e Nacht v o r der 
Pirsch darf der Jäger niemals mit einer Frau verbringen, v ie lmehr erwartet er die 
Erscheinung der Rachi im T r a u m , die ihm Jagdglück verheißt , gelegentlich auch den 
Standort des Wi ldes verrät . D a b e i überreicht sie ihm, u m nur die packendste Vers ion 
zu zitieren, einen Menschenkopf , der offensichtlich die „See le" des Tieres bedeutet. 

D a s ist indessen nur die letzte Voraussetzung für eine erfolgreiche J a g d . M a n 
glaubt , daß nur jene Tiere v o n den D a r n i j i preisgegeben werden, die sie vorher 
selbst geschlachtet, in gemeinsamem Schmaus verzehrt u n d wiederbelebt haben. Nach 
der Mah l ze i t setzen die D a r n i j i d ie Knochen — die nicht aufgebrochen sein dürfen — 
in der alten O r d n u n g wieder zusammen und überdecken das Skelett mi t dem Fell . 
D a n n steht das T ier da w ie z u v o r , aber nur u m seiner T ö t u n g durch den Menschen 
entgegenzugehen. A l s Beweis hiefür w u r d e uns die auch in unserem heimischen a lp inen 
Sagengut in ähnlicher F o r m auftauchende Geschichte erzählt1 5 ) , ein Jäger sei v o n 
den D a r n i j i z u m M a h l e geladen worden , habe aber entgegen strenger Weisung eine 
R i p p e beschädigt oder versteckt, so daß sie durch ein Holzs täbchen ersetzt werden 
mußte. A m nächsten T a g schießt er dann einen M a r k h o r , der an Stelle einer R i p p e das 
Holzstäbchen in der Brust trägt. 

13) V g l . z . B . Lorimer 1929, S. 5 1 8 — 5 2 2 . D e r bisher nicht in der L i teratur belegte 
Ausdruck darniji w u r d e auch v o n Snoy notiert. 

14) Lorimer 1929, S. 522. „ r ä c h " aus der Sanskr i twurze l „ r a k s " , „schützen" . 
15) V g l . L. Schmidt 1952. 
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Selbstverständlich ist auch beim Erlegen ein bestimmter R i tus e inzuhalten. D i e 
Leber w i r d sofort angeröstet u n d ein Te i l d a v o n für die D a r n i j i weggeworfen , die 
durch das rauchende Blut angelockt werden. V o n dem Fleisch darf man keiner unre i 
nen (menstruierenden) Frau etwas geben. D i e Knochen müssen an einem reinen O r t 
niedergelegt werden, o f t w i r f t man sie ins Wasser. 

E lemente dieses J a g d k o m p l e x e s k o m m e n nun in scheinbar recht abgelegenen gei
stigen Bez irken vor . So w i r d beim T o d eines Menschen häuf ig angenommen, die Seele 
des Betref fenden sei in Gestal t eines M a y a r o Beute dämonischer Jäger geworden, die 
ebenfalls auf den höchsten Berggipfeln hausen und gelegentlich als sexuelle Partner der 
D a r n i j i aufgefaßt werden. 

A u c h v o n den rui, gefährlichen Weibern , die e twa unseren H e x e n entsprechen, 
w i r d erzählt , daß sie ihr überwält igtes O p f e r in Ziegengestalt zu ihrem V e r s a m m 
lungsplatz schleppen. W e n n der Ziege aber der K o p f abgeschlagen w i r d , verwande l t 
sich dieser in ein menschliches H a u p t , und die übrigen Festtei lnehmer erkennen den 
Betrof fenen. D a s T ier w i r d verspeist, aber durch Zusammensetzen v o n H a u t und 
Knochen wieder belebt. D e r Mensch indessen siecht dahin u n d stirbt einige T a g e 
später16). 

D a s Ansehen, das die Hausz iege genießt, w i r d ausdrücklich aus dem M a y a r o k o m -
p lex begründet. Sie ist deshalb heilig u n d rein, weil sie das A b b i l d , die irdische Vers ion 
der Mayaro t ie re , Ibex u n d M a r k h o r , darstellt. Biswei len w i r d das Hausschaf in ä h n 
licher Weise als R e p l i k des U r i a l erklärt . Sogar der Ackerbau w i r d gelegentlich in 
diese jägerische Sphäre hineingezogen: D i e Getreidesorten sollen aus P f l a n z e n entstan
den sein, die ein Jäger auf dem Berg gefunden hat . 

Die nordeurasischen Beziehungen 

Welchen kulturhistorischen P la t z können w i r nun diesem, in sich erstaunlich ge
schlossenen K o m p l e x zuweisen? 

D i e nächstliegende A n t w o r t ist, auf Beziehungen z u m Jagdbrauch tum des n ö r d 
lichen Eurasiens h inzuweisen. Das läßt sich bereits an H a n d des v o n Friedrich, Meuli 
u n d Lot-Falcku) zusammengestel l ten Mater ia ls erkennen, vö l l i g ev ident w i r d es 
durch die sorgfält ige Au fs te l lung Paulsonsls). Seine Untersuchung über N o r d a m e r i k a 1 9 ) 
zeigt, daß auch dort ähnliche Vorste l lungen herrschen. 

D i e Verwandtscha f t mi t dem N o r d e n w i r d durch die Tatsache unterstrichen, daß es 
speziell unter den Os tdarden einen Schamanismus v o n betont sibirischem Gepräge 
gibt20). Abgesehen v o n den Übere ins t immungen im Ver l au f der Seance ( V e r w e n d u n g 
der T r o m m e l , Flugerlebnis) k a n n m a n sich darauf berufen, daß der werdende Scha
mane ein Zerstückelungserlebnis durchmachen muß . Auch er w i r d aus H a u t und K n o -

10) V g l . Lorimer 1929, S. 5 2 7 — 5 3 4 „ R ü . i " . 
17) Friedrich 1943, Meuli 1946, Lot-Falck 1953. 
18) Paulson 1959 a. 
,9) Paulson 1959 b. 
•J0) Biddulph 1880, S. 96 f . Leitner 1894, S. 7, Ghulam Muhammad 1907, S. 103 bis 

106, Schömberg 1935, S. 209. 
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chen wiederbelebt. Dies gehört zu den bisher noch nicht näher publiz ierten Ergebnis
sen meiner Arbei ten in Balt istan (Herbst 1955)21). A l s H i n w e i s auf dardisch-nord-
eurasische Verb indungen k a n n m a n die Existenz überirdischer Bestattung bei den 
K a f i r e n werten'22). Ebenso lassen sich in der ursprünglichen, nicht islamisch beein
f lußten Kosmogon ie der D a r d e n Paral le len gerade zu Westsibirien erkennen. D i e 
Erde soll in der Zusammenarbei t mehrerer Tiere und eines dämonischen Riesen über 
das Wasser gebracht worden sein. Es handelt sich u m das Tauchmot iv , das man jetzt 
auch in v ielen prähistorischen Darstel lungen Nordeurasiens zu erkennen glaubt23). 

Diese Paral le len sind überzeugend. H ä t t e man dem dardischen Mater ia l nicht erst 
jetzt Beachtung geschenkt, wer weiß, ob nicht konstruierende Forscher mi t dem k ü h 
nen W u r f eines P. W. Schmidt eine genetische Beziehung zu Sibirien angenommen 
hätten. Vermutl ich hätte man eine W a n d e r u n g von N o r d nach Süd postuliert u n d eine 
mechanische sekundäre Verb indung dieser jägerischen K o m p o n e n t e mit der megalithi 
schen angenommen. 

Der engere innerasiatische Kreis 

W i r werden gut tun, v o n einem solchen Versuch A b s t a n d zu nehmen, nicht nur wei l 
man heute al lgemein solchen großzügigen Systemen ein gesundes Mißtrauen entgegen
bringt, sondern wei l es einen vielleicht weniger auf fä l l igen, aber näheren Kre is v o n 
Beziehungen gibt. D a m i t k o m m e n wi r jenen St immen entgegen, die eine stärkere 
Betonung des Kont inui tätskr i ter iums verlangen2 4) . 

D i e überraschendsten Übereinst immungen f inden sich im Kaukasus . Bereits aus der 
Zusammenfassung Dirrs geht hervor , daß hier nicht nur die vielleicht etwas al lge
meine Vorste l lung belegbar ist, daß das W i l d (speziell Wi ldz iegen , Steinböcke und 
Hirsche) E igentum einer männlich oder weiblich gedachten Jagdgot the i t b i lden, son
dern auch die viel konkretere Paral lele, daß der J agdgot t , etwa der A z v e p s a der 
Abchasen, nur jene Tiere ausliefert, die er selbst einmal verspeist hat. W i r hören, daß 
A z v e p s a die Knochen des geschlachteten und verzehrten Wi ldes wieder in die H a u t 
schlägt und so dessen Aufers tehung zur Preisgabe an den Menschen bewirkt . Es über
rascht uns schon gar nicht mehr, w e n n w i r dann noch hören, daß evt l . verlorene 
Knochen durch Holzs tücke ersetzt werden können2 5 ) . Entspricht A z v e p s a , an dessen 
Stelle bei anderen Kaukasusvö lkern eine weibliche Gestal t als H e r r i n der Tiere tritt, 
der M u r k u m , dann sind seine Töchter zwei fe l los den Rachis gleichzusetzen. Auch sie 
gelten als besondere He l fer innen der Jäger , mit denen sie sich gelegentlich in Liebes
abenteuer einlassen. Selbstverständlich treffen w i r auch hier dieselben, im wesent
lichen gegen die irdische Weibl ichkei t gerichteten Tabus. Auch die gelegentlich er
wähnte Einäugigkei t des kaukasischen Wi ldgot tes f indet sich im K a r a k o r u m wieder2 6) . 

21) V g l . hiezu Knoll-Greiling 1953, Nachtigall 1952. 
22) Robertson 1896, S. 6 3 0 — 6 5 1 , Nachtigall 1953. 
-3) Ghulam Muhammad 1907, S. 107 f. , Efimenko 1958. 
24) Schmitz 1960, S. 2 3 — 2 7 . 
25) Dirr 1925, S. 139 f. V g l . auch Margwelaschwili 1938. 
20) Dirr 1925, S. 144. Meine diesbezüglichen Aufze ichnungen sind noch nicht pub l i 

ziert. 
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Übrigens war der Jagdgot t der Kaukas ier ebenso wie die Herr in der Tiere im D a r d -
gebiet innig mi t dem Ziegenkult liiert. N u r so erklärt sich auch, daß T h o r , der im 
fernen europäischen N o r d e n eine Wiederbelebung aus H a u t und Knochen vo l l z ieht 
und damit , w ie L. Schmidt w o h l richtig gesehen hat, unter kaukasischem E in f l uß 
steht27), dies ausgerechnet an einem Tier seines Bockgespanns tut. 

Zwischen Kaukasus u n d Dardgebiet k a n n ein echter Zusammenhang angenommen 
werden. I m Pamirgebiet , einem Rückzugshorst jener iranischen oder iranisierten G r u p 
pen, die einst den Zwischenraum erfül l ten, betrachtet m a n ebenfalls den Ibex als 
Haust ier der Feen, dessen Erlegung an eine besondere In i t ia t ion gebunden ist. Es tritt 
dort die kaukasische (bei den D a r d e n nicht oder noch nicht belegbare) Vorste l lung auf , 
daß sich männliche und weibliche Gestalten beim We iden der Wi ld t iere ablösen. D i e 
männl iche „Wi ldhütergot the i t " 2 8 ) ist d u m m u n d fau l , so daß dem Jäger leichte Beute 
w ink t , die entsprechende weibliche aber eifrig und treu, so daß alle Anstrengungen 
umsonst bleiben. Ferner besteht im P a m i r wie im Kaukasus ein Zusammenhang mi t 
der Schmiedegottheit29). 

D a ß tatsächlich eine Brücke zwischen beiden Gebieten bestanden hat , geht gleich
falls aus den höheren Rel ig ions formen der iranischen V ö l k e r hervor. Friedrich konnte 
in seiner A rbe i t : „Knochen und Skelett in der Vorste l lungswelt Nordas iens " bereits 
ausgiebig avestisches u n d nachavestisches Mater ia l heranziehen3 0) . 

Es sei hier nur auf einen bisher übersehenen Beleg für das M o t i v „Aufers tehung 
aus den K n o c h e n " hingewiesen. I n Ostturkestan, in einem G r a b nahe bei Lou l an , f and 
Bergman eine Fi lzp lat te , auf die in anatomischer O r d n u n g Tierknochen aufgenäht 
waren. Zwei fe l los sollten sie sich bei der Aufers tehung des To ten mi t Fleisch umk le i 
den und seinen P r o v i a n t darstellen31). 

Ich halte es nicht für einen Z u f a l l , daß Capr iden seit N a m a z g a h I , also seit dem 
ausgehenden I V . Jahr tausend v . Chr . , in der bemalten K e r a m i k Mittelasiens und 
Irans als Dekora t i onsmot i ve eine so außerordentl iche Ro l l e spielen32). 

W i e w e i t mi t all diesen Erscheinungen eine kultische Betonung v o n W i l d - und 
Hausz iege b z w . W i l d - u n d Hausschaf H a n d in H a n d geht, wurde noch nicht unter
sucht. A u f f ä l l i g ist ferner, daß Ziegendarstel lungen im Felsbi ldmaterial Innerasiens 
weitaus am häufigsten sind33). Vermut l ich reicht dieser K o m p l e x über Tibet3 4 ) bis 
nach Ostasien3 5) . V o n den Ch ' i ang in Szechwan w i r d jedenfal ls berichtet, es sei nicht 

27) L. Schmidt 1952, S. 523 f. 
28) Kisljakov 1934, 1937, S. 115. V g l . Dirr 1925, S. 139 f. 
29) Kisljakov 1937, S. 108. V g l . Dirr 1925, S. 140 u n d 146. 
3Ü) Friedrich 1943. 
31) Bergmann 1939, S. 57 und PI. 6. 
32) V g l . M. E. Masson and V . M. Masson 1959, S. 20, 26, 30. 
33) V g l . z . B . Bernstam 1952, A b b . 7, 8, Bergman 1939, S. 189 f. 
34) Hummel 1955, 1959, S. 2 0 0 — 2 0 2 . 
35) Graham 1958, S. 20, 58, 79, 82. 
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üblich gewesen, die v o r dem P f l u g verwendeten R inder zu schlachten, zu essen oder 
zeremoniel l zu gebrauchen. Ich glaube fast, w i r können behaupten , w i r stehen hier 
v o r den Resten v o n Ku l turzusammenhängen , die Innerasien überspannten, zumindest 
das westliche. 

H a b e n wi r uns nun diesen innerasiatischen, südlichen J a g d - u n d K n o c h e n k o m p l e x 
als einfache Fortsetzung des nordeurasiat isch-nordamerikanischen vorzustel len3 6 ) , 
etwa als einheitliche Grundschicht, die nur gelegentlich v o n dem „ A l l u v i u m " der H o c h 
ku l tur überdeckt w i rd? 

Friedrieb scheint an eine solche wel twei te Verbre i tung der jägerischen Grundschicht 
gedacht zu haben. Ich habe demgegenüber darauf h inzuweisen versucht, daß man sich 
„das Jägerische" gerade wegen seines Al ters k a u m als einheitl iche Schicht vorstel len 
dar f , daß es dar in frühe, sehr einschneidende Spez ia l i s ierungsvorgänge gibt. W e n n 
m a n sich bei dem T ier gewissermaßen für die T ö t u n g entschuldigt, w e n n m a n sich be
sorgt u m seine Wiederbelebung bemüht , so mag das ein E lementargedanke sein — 
n i c h t aber wenn m a n dies durch Bewahrung der Knochen tut . D a s ist eine histori 
schen Gesetzen unterl iegende Sonderentwicklung. Tatsächlich ha t ja der paläol i thische 
Mensch die Knochen seiner Beutetiere nur in wenigen Fäl len unbeschädigt gelassen, 
meist hat er sie gespalten, u m das M a r k auszusaugen. Auch bei den heute noch leben
den V ö l k e r n sind die Entschuldigungsriten nicht überall g le ichmäßig ausgebaut. 

So glaube ich denn auch, zwischen dem südlichen, kaukasisch- iranisch-dardischen 
(-tibetischen) R a u m und dem eurasiatischen N o r d e n einige spezif ische Unterschiede 
nennen zu können : 

1. D i e südliche Vorste l lung, daß der Er legung durch den J ä g e r eine Schlachtung 
durch den H e r r n oder die Her r in der T iere vorausgehen m u ß , ist im N o r d e n nur 
andeutungsweise vorhanden 3 7 ) . I n einer ungedruckten A r b e i t habe ich den U n t e r 
schied durch die verschiedene Dichte viehzüchterischer E inf lüsse zu erklären ve r 
sucht. I m Süden, in der unmitte lbaren Strahlungszone des Raumes , w o die V i e h 
zucht entstand, sei der H e r r der Tiere als E igentümer au fge faß t worden , zu dessen 
A u f g a b e n auch das W e i d e n u n d Me lken der W i ld t i e re gehöre. Sein Recht dür fe 
nicht eingeschränkt, seine Er laubnis müsse vorher eingeholt werden 3 8 ) . 

2. I m Süden glaubt m a n , daß zur Wiederbe lebung nicht nur die K n o c h e n , sondern 
auch der Balg verwendet w i rd . D a s k a n n nur in einen R a u m hineingehören, in 
dem m a n es sich leisten konnte , mindestens gelegentlich auf das Fel l z u verzichten, 
schon wei l man genügend Haust iere hatte. I m N o r d e n w ä r e eine solche V e r 
schwendung unangebracht. 

3. E in weiterer Unterschied zwischen N o r d u n d Süd scheint dar in z u bestehen, daß 
im Süden der Mensch viel stärker in den jägerischen K o m p l e x e inbezogen w i r d als 
im N o r d e n . Es genügt, daran zu erinnern, daß einerseits Paulson nur selten bei 
seinem sibirischen Mater ia l die Ex is tenz einer regelrechten „Knochensee le " beim 

38) V g l . h iezu Nolle 1954. 
37) Paulson 1959 a, S. 282. Jukag i ren . 
38) Jettmar 1957 c. 



Megalithsystem und Jagdritual bei den Dardvölkern 129 

Menschen oder dessen Wiederauferstehung aus den Knochen zeigen konnte3 9 ) , 
andererseits aber gerade die Bibel die Bedeutung der unversehrten Knochen (auch 
i m Zusammenhang m i t der Aufers tehung Gottes in Menschengestalt) betont4 0) . 

A u c h das ist logisch. I m Süden ist das T ier nicht in gleichem M a ß e pr imärer P a r t 
ner w ie im N o r d e n . A u s unmitte lbarer Rea l i tä t w i r d es Gleichnis für Menschliches41). 

Es gibt nun in Südsibirien einen Fund , der deutlich den „ K n o c h e n k o m p l e x " be im 
Menschen zeigt u n d deshalb als Gegenbeweis gegen meine These angeführt werden 
könnte . I n dem frostkonservierten Sch ibe -Kurgan des A l t a i (er steht vermutl ich für 
viele, nur schlechter bewahrte Beisetzungen) lag nicht der K ö r p e r eines Toten , son
dern nur dessen präpariertes und mit H a u t überzogenes Skelett, m a n könnte auch 
sagen, der mit Knochen gefül lte Balg . D a ß m a n hier H a u t u n d Knochen als U n t e r 
p f a n d der Aufers tehung betrachtete, ist eindeutig42). 

Tatsächlich aber bestätigt gerade dieser F u n d unsere Untergl iederung. Er gehört 
nämlich kul turel l in den iranischen R a u m , es überwiegen nicht nördliche, sondern süd
liche Beziehungen. D a s R i tua l erinnert stark an Choresm, w o Hoh lp las t i ken , die 
porträtähnl iche Züge des To ten tragen, mi t den v o m Fleisch befreiten Knochen des 
To ten b z w . dessen Leichenbrand gefül l t wurden4 3 ) . Vermut l i ch liegt diesen Figuren-
ossuarien eine mindestens doppelte Seelenvorstel lung zugrunde. Einer Knochenseele, 
die (nach Friedrich) e twa Trägersubstanz für das s ippengebundene Erbgut war , stand 
eine streng persönliche, erst im L a u f e des Lebens erworbene Seele gegenüber, deren 
S y m b o l u n d Träger die H a u t oder, stärker abstrahiert, das B i ld des T o t e n ist. (Per 
sona bedeutet auch Maske. ) Vermut l ich waren die Totenf iguren der K a f i r e n u n d 
Ka lash , die ja ihrem Wesen nach Porträts sind, ebenfalls dazu best immt, die „ P e r s o n " 
des A h n e n u. a. z u m Schutze seiner N a c h k o m m e n zu bewahren. 

D i e Träger der T a s t y k k u l t u r im Minussinskgebiet, die ebenfalls aus dem Süden 
ins L a n d kamen, müssen an eine ähnliche D u a l i t ä t geglaubt haben, die ihren A u s 
druck in der Bestattung v o n Leichenbrand und Porträtbüste fand4 4 ) . 

W i r können also zusammenfassend sagen: Es handel t sich sehr w o h l u m eine jäge
rische K o m p o n e n t e , aber u m eine solche südlicher Prägung, die v o r a l lem mit der 

3») Paulson 1958, S. 236 f. 
40) V g l . auch Hummel 1959, S. 202. 
41) Desha lb könnte auch der Schamanismus, der so stark tierischen und menschlichen 

A s p e k t verwischt, südlicher H e r k u n f t sein. V g l . Findeisen 1956. 
42) V g l . Grjasnoff 1928. 
43) Kapoport 1958. 
44) Tallgren 1937, S. 7 2 — 8 2 , 87 f. , Kiselev 1951, S. 4 4 6 — 4 6 1 . D i e Vors te l lung einer 

Maskenseele steht vermutl ich hinter der .von Donner 1933, S. 82, aufgezeichneten 
E r z ä h l u n g : " F o r m e r l y the prince of the tribe, if he had succeeded in k i l l ing thc 
hosti le chief or prince, cut out w i t h his kn i f e the skin of the face of his enemy . . . . 
carried it w i t h h i m and showed it to the w i f e of the deceased, and then he, accor -
d ing to custom, t o o k her for his w i f e . " Sie s tammt v o n den Jen isse i -Ost jaken, das 
heißt aus dem Umkre i s des Minussinskgebiets. 
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Wi ldz iege v e r k n ü p f t u n d durch Ideen angereichert ist, die bereits einem viehzüchte
rischen Mi l ieu entstammen. V o r a l lem aber ist der Mensch als Partner in die W e l t der 
T iere hineingestellt. 

Jagdbrauchtum und Kopfjagd 

A n dieser Stelle müssen w i r uns fragen, ob die Zusammenhänge zwischen Mega l i th 
system, speziell der K o p f j a g d der D a r d e n , u n d ihrem Jagdbrauchtum wirk l ich so 
mechanisch u n d sekundär sind, wie m a n dies eigentlich annehmen m ü ß t e — i m B a n n e 
v o n Hypothesen , die das Mega l i t h i kum ganz in den R a h m e n v o n A g r a r k u l t u r e n 
stellen u n d es als Stufe zur Hochku l tu r betrachten45). 

Sicherlich gehören die Erscheinungen so, w i e sie einerseits die Südsee, andererseits 
Nordwes teuropa erreichten, zu A g r a r v ö l k e r n . A b e r : Ist nicht vielleicht das Mega l i t h 
system in seiner ursprünglichen Fassung, gerade mi t seinem Verdienstfestwesen, ein 
Mit te l , die D y n a m i k des Ackerbaus, der Überschüsse produz ier t u n d dami t letztlich 
Machtbal lungen auslöst, mi t statischen Formen au fzu fangen? Arbe i t , die sich nur in 
ideellen Werten auswirkt , w ie sie bei der Err ichtung v o n D e n k m ä l e r n vor l iegt , saugt 
die Leistungsfähigkeit ab, die sonst in den Dienst einer herrschenden Spi tze gestellt 
werden könnte . U n d bleibt die K o p f j a g d in ihrem Wesen nicht immer noch J a g d , 
statisch, bereit, sich in Sport aufzu lösen u n d dami t denkbar verschieden v o n jenen 
Kr iegen, durch die sich zentrale A g r a r v ö l k e r u n d ihre Herrschaftszentren ausbreiten? 
Viel leicht w a r das Megal i thsystem ein unbewußter Versuch der sich bereits dem 
Ackerbau zuwendenden Jägervö lker , die Konsequenzen der „neolithischen R e v o l u 
t i o n " au fzu fangen u n d in ein bewahrendes Lebensgesetz umzub i lden? Es ist au f fä l l ig , 
wie wenig die Megal i thgebiete mit den polit ischen Zentren zusammenfa l len 4 6 ) . Sie 
umgeben sie v ie lmehr , schirmen sie ab. Viel le icht bedeutet die R a n g o r d n u n g , die durch 
ein Verdienstfestsystem geschaffen w i r d , ein Nachspielen der scharfen Machts ta f fe lung 
in den beginnenden Stadtstaaten. 

'') Z . B. Baumann 1955, S. 3 6 8 — 3 7 1 , Wülfel o. J . passim. 
Es fo lgen nun Überlegungen ähnlichen denen, die die Ethno log ie seit langem in 
bezug auf die Nordwes tküs te angestellt hat. A b e r das Einbez iehen funkt ione l ler 
Überlegungen gehört ja zu den durchaus legalen Tendenzen der modernen ku l tu r 
historischen Ethno log ie (Haekel, Schmitz). 

') V g l . Baumann 1955, S. 371: C h i n a u n d das Z w e i s t r o m l a n d (übrigens auch große 
Te i le des Irans u n d Nord ind iens ) sind ohne Megal i then. 
Gegen meinen Versuch, das Lebensgesetz der Megal i thsysteme seinem Inha l t nach 
als statisch zu best immen, w u r d e eingewendet , daß m a n archäologisch u n d e thno 
graphisch eine enorme Expans ion des Megal i thentums feststellen kann . Meiner 
Me inung nach ist dieses A r g u m e n t nicht hal tbar , da eine Idee sehr w o h l ihrem 
Inha l t nach statisch sein und t ro tzdem eine enorme S toßkra f t besitzen kann . D a s 
gilt häu f ig v o n religiösen Phänomenen , etwa v o m asketischen Mönchstum. D a s 
Mega l i thentum aber fuß t — w ie gerade Heine-Geldern o f t gezeigt hat — auf 
einer Weltanschauung, auf religiösen Vorste l lungen. 
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Es ist gar nicht zu übersehen, daß die D a r d e n trotz beneidenswerter körperlicher 
u n d geistiger G a b e n niemals zu einer größeren Machtent fa l tung u n d Expans ion ge
langt sind — im Gegensatz e twa zu ihren südlichen und östlichen Nachbarn — P a t h a -
nen u n d Tibetern. Sol l te das nicht an der „kaf i r i schen" , statischen G r u n d h a l t u n g ihrer 
K u l t u r liegen? I n Balt istan k a n n m a n beobachten, daß die kriegerischen D a r d e n mi t 
ihren kop f j agdar t igen Bräuchen regelmäßig v o n den Fürsten der friedlichen Tibeter 
(Baltis) un terwor fen u n d schließlich überwandert u n d assimiliert werden. 

W i e dem auch sei, im dardischen Mater ia l ist jedenfal ls Megalithisches b z w . 
Agrarisches mi t Jägerischem praktisch untrennbar durchwirkt4 7 ) : 

1. Es besteht die T rad i t i on , daß das Getre ide ursprünglich v o n einem Jäger einge
sammelt u n d ins T a l gebracht wurde . 

2. D i e A u f f o r d e r u n g des Jägers zur J a g d auf M a y a r o u n d die Beru fung des Töters 
zur K o p f j a g d sind vö l l ig analog. I n jedem Fal l erscheint die Rachi , um einen K o p f 
z u überreichen, dem Jäger einen Menschenkopf , dem künf t igen Menschentöter 
aber einen M a y a r o k o p f . 

3. Derselbe Voge l , der im Jagdr i tua l der Os tdarden als heilig gilt , nämlich der 
G l a n z f a s a n , ist bei den K a l a s h der Kop f j ägervoge l 4 8 ) . D e r Baumwacho lder spielt 
sowoh l i m Jagdr i tua l w i e im Agrarbrauchtum eine außerordentl iche Ro l l e . 

4. D i e Frauen hatten einen eigenen K u l t , der der M u r k u m als ihrer Beschützerin v o r 
a l lem bei der Gebur t gewidmet war , also ganz ana log dem der Ar temis . D e r Pr ie 
ster in diesem K u l t hatte dabei gewisse sexuelle Rechte w ie bei dem ekstatischen 
Priestertum der Agrarku l turen . Er galt aber in diesem Zusammenhang als „Bock 
der Frauenherde" . 

5. Bei dem O r d a l , das sich mi t der Megal i thsetzung für Frauen verb indet , verwendet 
m a n eine reich geschmückte Ziege. Sie hat die Reinhei t der Frau zu bezeugen. 

6. Bei dem Fest der östlichsten D a r d g r u p p e n v o n D a und H a n u , das vielleicht ein 
Verdienstfest war , besteht der eigentliche gottesdienstliche V o r g a n g in einer R i t u a l 
jagd, bei der streng der übliche A b l a u f e inzuhalten ist49). 

Es handel t sich hier keineswegs u m einen isolierten Fal l . Dirr bezieht sein bestes 
Mater ia l fü r die Wiederbe lebung aus den Knochen v o n den Abchasen. Ihr Siedlungs
gebiet b i ldet einen T e i l einer der berühmtesten prähistorischen Mega l i thprov inzen 
As iens : der westkaukasischen Do lmen 5 0 ) . Ist auch das nur ein zufäl l iges Z u s a m m e n 
treffen, oder sind wirk l ich Jagdr i ten u n d Megal i thsystem v o n der W u r z e l her m i t 
e inander v e r k n ü p f t ? 

47) D a s nun fo lgende Mater ia l entstammt meinen Aufze ichnungen während beider 
Exped i t i onen . 

48) Für diese Mi t te i lung bin ich H e r r n P. Snoy zu D a n k verpf l ichtet . 
4») Francke 1905, 1907. 

»•) Tallgren 1934, S. 6. 
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