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Einfiihrung 

Im September 1985 war die Universitat von Malta 
Gastgeberin einer Konferenz zum Thema ,Archaologie 
und Fruchtbarkeitskult im vorzeitlichen Mittelmeer
raum", auf der das Interesse an der maltesischen 
Archaologie im allgemeinen geweckt und spezielle 
gemeinsame Forschungsprojekte uber die Vorge
schichte Maltas zwischen den zustandigen maltesi
schen Stellen und auslandischen wissenschaftlichen 
Institutionen initiiert wurden. An der Konferenz nah
men fuhrende Wissenschaftler auf den Gebieten der 
Rcligionsgeschichte und Archaologie von der Vorge
schichte uber die phonizischen und vorderasiatischen 
Kulturen bis hin zur Welt der Griechen und Romer 
teil. Die auf dieser Veranstaltung vorgetragenen 
Abhandlungen wurden ein Jahr spater verbffentlicht 
(Bonanno 1986). 

Hauptvertreter der Erorterung uber das religiose Den
ken des prahistorischen Menschen waren die Professo
ren Emmanuel Anati, Maria Gimbutas und Colin Ren
frew. Wie vorauszusehen war, bildeten sich in der 
Debatte zwei kontrare Positionen heraus. Die erste, 
die von Maria Gimbutas vertretene Position, hielt an 
der Existenz eines universellen Glaubens, an eine all 
urnfassende, all durchdringende Mutter-Gottin fest, 
von der der Fruchtbarkeitskult nur ein - wenn auch 
wichtiger - Aspekt war, besonders in den Ackerbau 
treibenden Gesellschaften der Jungsteinzeit (Gimbutas 
1982). Die andere Seite, angefuhrt in der Hauptsache 
von Colin Renfrew, appellierte fur eine mehr wissen
schaftliche und methodologische Befassung mit dem 
Thema, die darin besteht, daB man Hypothesen for
muliert und diese durch Untersuchungen unter Beweis 
zu stellen versucht, urn so zu Modellen zu gelangen, 
die mehr oder weniger universell anwendbar sind 
(Renfrew 1986). Emmanuel Anati hingegen, der zwar 
die Gultigkeit der Grundlage fur die Theorie der Mut
ter-Gottin in Frage stellte, pladierte fur eine systemati
sche Erfassung und Analyse der vorhandenen umfang
reichen Datenmengen, urn zu universellen Prototypen 
oder Paradigmen zu gelangen (Anati 1986). Ein sol
ches Muster ist die Inanspruchnahme des Menschen 
mit dem Oberleben durch biologische Fortpflanzung 
oder Replizierung (van Straaten 1986), ein Syndrom, 
das Generationen von Wissenschaftlern dazu verleitet 
hat, alles was auch nur im entferntesten mit sexueller 

Reprasentation in Verbindung gebracht werden konnte 
- manchmal sogar asexuelle oder abstrakte Symbolik -
gemaB einem ,Fruchtbarkeitskult" oder einer ,Mutter
Gottin-Vorstellung" zu interpretieren (James 1959; 
Neuman 1961; Gimbutas 1982; 1989). 

Anthropomorphe Darstellungen 

Mein Ziel in dieser Abhandlung ist es, die anthropo
morphen Darstellungen, die von der auBergewohnli
chen Kultur produziert wurden, die die maltesischen 
Inseln vor etwa 5600 bis 4000 Jahren bevolkerte und 
die auf diesen Inseln ihre erstaunlichen megalithischen 
Bauten hinterlieB, die wir , Tempel" nennen. In die
sem Beitrag mochte ich mich nicht uber die Architek
tur auslassen oder uber den eigentlichen Sinn und 
Zweck dieser Bauten (Trump 1990). Ich werde mich 
darauf beschranken, zu untersuchen, ob und bis zu 
welchem AusmaB diese anthropomorphen Darstellun
gen Ausdruck des Fruchtbarkeits-Syndroms oder gar 
eines religiosen Kults sind, der mit Fruchtbarkeit ver
bunden ist. Die anthropomorphen Skulpturen der mal
tesischen Tempelkultur konnen in unterschiedlichen 
Kategorien gegliedert werden, was in der Tat auch 
geschehen ist (Evans 1959). 

Korpulente Figuren 

Die haufigste und charakteristischste Kategorie umfaBt 
die ziemlich ratselhafte korpulente Personlichkeit mit 
ubertrieben schwiilstigen und gerundeten Armen, 
GesaB und Beinen. Die Figur ist naturalistisch kurven
reich, jedes Exemplar folgt jedoch den gleichen stili
sierten voluminosen Formlichkeiten. Man ist sogar ver
sucht zu unterstellen, daB es sich hierbei urn die eta
blierte Standard-Darstellungsweise der menschlichen 
Figur handelt. DaB dies nicht zutrifft, werden wir spa
rer noch erfahren. 

Das Material, aus dem diese Figuren gemacht wurden, 
wechselt von Stein - in der Hauptsache ortlicher wei
cher Kalkstein (Evans 1971: Taf. 36,1; 39, 17-20; 40, 1-
9; 47, 12-14; 48, 1-8), aber gelegentlich auch impor
tierter harter Stein, wie z.B. Alabaster (Evans 1971: Taf. 
36, 4-5) - bis zum Ton, der unterschiedlich hart 
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gebrannt wurde (Evans 1971: Taf. 36, 6-15). Die GroBe 
variiert von Miniatur-Figurinen, ca. zwei em hoch, bis 
zu schweren Steinstatuen von gut 50 em Hohe (Evans 
1971: Taf. 19, 5). In einem Fall, bei der sitzenden Sta
tue, die in der aufSersten Kammer des westlichen Tern
pels von Tarxien gefunden wurde, direkt hinter dem 
Haupteingang zu diesem Komplex, wurden kolossale 
Dimensionen erreicht; ursprilnglich muiS diese Figur 
ungefahr zwei Meter hoch gewesen sein. 

GroBe und Material sil).d naturlich Kriterien von ent
scheidender Bedeutung bei der MutmaiSung tiber die 
Frage, was die Figuren verkorpern und welchen 
Zweck sie hatten; das gilt auch fUr den Zustand, in 
dem sie gefunden wurden (Ucko 1968). Kleine Terra
kotta-Figurinen, wie die, die ziemlich zahlreich in 
Grabstatten am Xaghra Circle entdeckt wurden - d.h. 
vermischt mit menschlichen Skelettuberresten - sind 
klein und sehr einfach gestaltet, urn sie als Spielsachen 
zu identifizieren, besonders wenn man sie mit Kno
chen von Kindem zusammen fand. Im Vergleich zu 
agyptischen Begrabnisriten konnte man sie sogar als 
Bedienstete ansehen, die den Verstorbenen in einem 
Leben nach dem Tode Gesellschaft leisten sollten. Sie 
konnten aber auch als Konkubinen gemeint sein, vor
ausgesetzt, sie waren wirklich weiblich und wurden in 
Mannergrabern gefunden. 

Offensichtlich ist, daiS die groiSeren Statuen keinesfalls 
als Spielsachen interpretiert werden konnen. Sie sind 
viel zu schwer und unformig, urn sie mit sich herum
zutragen. Sie wurden sowohl im Zusammenhang mit 
Tempeln gefunden - die bemerkenswerte Anzahl von 
acht innerhalb des Hagar Qim-Komplexes - wie auch 
in unterirdischen Grabstatten - zwei im Hypogaum von 
Hal Saflieni und das Fragment von einer im Xaghra 
Circle. Die kolossale GroBe des einzigen Exemplares 
von Tarxien in Verbindung mit einem Tempel laiSt 
sehr stark vermuten, dafS mit ihnen eine Gottheit dar
gestellt werden soll oder verschiedenartige Erschei
nungen derselben Gottheit beziehungsweise von ver
schiedenartigen Gottheiten. Andererseits konnten ins
besondere diejenigen, die im Zusammenhang mit 
Grabstatten gefunden wurden, Ahnenportraits sein. Es 
ware auch denkbar, daiS es sich urn Mitglieder der 
herrschenden Priesterkaste handelte, wenn es richtig 
ist, dafS ein weiterer Verwendungszweck der Tempel 
der eines Verteilungszentrums fUr uberschussige Wirt
schaftsguter der Gemeinschaft war (Bonanno 1986). 
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Was an diesen korpulenten Figuren am meisten uber
rascht, ist, dafS sie wiederholt als Mutter-Gottinnen 
bezeichnet wurden oder weniger ehrfurchtsvoll als 
, fette Damen", obgleich ihr Geschlecht keinesfalls 
offensichtlich ist, auch wenn einige Exemplare nackt 
oder teilweise nackt sind. Das Geschlecht wird nur 
aufgrund der Korpulenz vermutet, die von femininer 
Art zu sein scheint, und wegen der offensichtlichen 
Weiblichkeit der sogenannten ,Sleeping Lady" (Evans 
1971: Taf. 36, 6-9). Ich glaube nicht, dafS hierflir die 
Frisur ein ausreichend objektives Kriterium ist. Norma
lerweise wird von diesen Figuren eine peruckenartige 
Frisur getragen (Evans 1971: Taf. 36, 2-3), aber in 
einem Fall ist ein langer Ponyschwanz zu sehen 
(Evans 1971: Taf. 40, 2). Die Gesichtszuge konnen 
ebenfalls ambivalent sein. Die Nacktheit, ob nun vollig 
oder teilweise, konnte besonders der europaischen 
Mentalitat des 20. Jahrhunderts lasziv, erotisierend 
erscheinen, keinesfalls jedoch als Fruchtbarkeits-Indiz. 
Wenn uberhaupt konnte man es als DberfluiS an 
Fleischvolumen bezeichnen, mit offensichtlichem 
UbermaiS an Freigebigkeit, Wohlstand und Fruchtbar
keit (Biaggi 1986). 

Ein Problem besonderer Art stellt sich durch eine Dop
pel-Reprasentation derselben Figur, die, wie es 
scheint, zweimal als Relief in einen Steinblock gehau
en wurde, der Bestandteil der Innenwand einer 
grofSen Apsis im Hagar Qim-Komplex ist. Was von 
den beiden Figuren erhalten blieb, ist der Bereich von 
der Mitte der Waden abwarts; aber es ist genug, urn zu 
erkennen, daiS diese zum Standardtyp der korpulenten 
Figuren gehoren, und daiS sie von betrachtlicher 
GroBe waren, wenig unter 1 m hoch. Das Argument 
fUr eine einzige Gottheit, die Fruchtbarkeit oder sonsti
ges darstellend, ist hier schwer zu vertreten, wenn 
man die Dualitat der Figuren berilcksichtigt. Eine Dar
stellung von zwei verschiedenen Funktionen oder 
Aspekten derselben Gottheit erscheint eher moglich, 
doch kaum wahrscheinlich, wenn man ihre Position 
auf dem Steinblock berilcksichtigt. Sollten mehrere 
Gottheiten portraitiert worden sein, waren sie dann 
vom gleichen Geschlecht? Waren sie mannlich und 
weiblich? Wiederum ist es auch nicht wahrscheinli
cher, dafS sie menschliche Wesen darstellen: Vorfahren 
oder herausragende Fuhrer der Gemeinschaft? 



Fragment der ,groflen G6ttin" in der Tempe/anlage von Hal Tarxien. Die Kolossalstatue hatte ursprilnglich wahr
scheinlich eine H6he von ca. 2 m 
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Kultraum mit, vulvaformigem "Altar in der Tempe/anlage von Hagar Qim 

28 



Ich bin der Meinung, daB wir keine dieser Fragen 
nach einer objektiven Analyse dieser Stucke der Skulp
turfragmente beantworten konnen. Weit mehr wird die 
Situation erhellt durch eine exquisite Miniatur-Skulp
tur, die im letzten September bei den Ausgrabungen 
im Xaghra Circle auf Gozo gefunden wurde: 2 Figu
ren, die nebeneinander auf einer Couch - ahnlich der, 
auf der die ,Sleeping Lady" aus dem Hypogaum liegt -
sitzen. Die Figuren gehoren zu dem normalen korpu
lenten Typ, sie tragen mit Volants besetzte Plissee
Rocke, ahnlich denen, die die kolossartige Statue von 
Tarxien tragt; sie scheinen barbriistig zu sein, aber 
wiederum ist das Geschlecht nicht eindeutig erkenn
bar. Bei einer der Figuren ist der Kopf erhalten, der 
ebenfalls keinen AufschluB iiber das Geschlecht 
zulaBt. Von groBem Interesse sind allerdings die 
Dinge, die sie in den Handen bzw. auf dem SchoB 
halten. Die eine Figur tragt eine kleine Tasse, und die 
andere streichelt zartlich eine Miniatur-Statue von 
exakt dem gleichen Aussehen. 

Die Gegenwart dieser dritten Person oder Statue 
ermoglicht neue aufregende Interpretationsmoglichkei
ten, wie die eines Gotter-Dreigespanns; mannlich, 
weiblich und Kind, das Parallelen in den proto-histori
schen Religionen des ostlichen Mittelmeerraumes hat. 
Vom Figurativen her denkt man sofort an die Elfen
beingruppe von Mykene, die zwei weibliche Figuren 
zeigt mit einem Kind, das zu ihren FiiBen spielt. Die 
Grabstattenumgebung jedoch, in der die Gruppe auf 
Gozo gefunden wurde, konnte natiirlich auch vermu
ten lassen, daB es sich urn die Portraitierung einer nor
malen Familie oder von Vorfahren handelt (s . Anati 
1986). Sicherlich fehlt der Fruchtbarkeits-Inhalt, nicht 
aber der der Mutter-Gottin, insbesondere nicht, wenn 
man letztere als ,Mutter-Erde" versteht, der Geberin 
allen Lebens, die menschliches Leben zum Zeitpunkt 
des Todes in ihren Leib zuriick erhalt, sowohl phy
sisch als auch spirituel! durch die etablierten Bestat
tungsriten (Zuntz 1971). 

Das Vorhandensein der Miniatur-Figur auf dem SchoJS 
einer der beiden Personen der Statuengruppe von 
Xaghra Circle auf Gozo lenkt die Gedanken auf ver
schiedene derartige Figuren, die als Relief gefertigt auf 
Fragmenten zweier Steinstatuen des gleichen Typs in 
dem Tarxien-Komplex gefunden wurden (Zammit & 
Singer 1924: 98-9, Taf. 16; Zammit 1931). Ursprunglich 

mussen die beiden Tarxien-Statuen ca. 30 em hoch 
gewesen sein. Jede der Figuren sitzt auf einer Art 
Bank und tragt einen Plissee-Rock. Die Miniatur-Figu
ren sind in ein sehr flaches Relief hinten und an einer 
Seite der Bank in einem Fall, und zweireihig auf der 
Bank und auf dem Rock selbst der grbBeren Figur im 
anderen Fall gearbeitet. Die Bedeutung dieser winzi
gen Figuren ist nicht Ieicht annahernd zuverlassig zu 
erfassen. Historiker alter Religionen wlirden sie wahr
scheinlich als niedrige Gottheiten - sogar als mannli
che - im Dienste der ,GroBen Mutter-Gottin" deuten. 
Eine mehr realistische Erklarung ware die eines Die
ners, gleichgliltig, ob die Statuen nun eine Gottheit, 
einen Vorfahren oder einen Herrscher darstellen. 

Zum AbschluB dieser Untersuchung der korpulenten 
Darstellungsweise der menschlichen Figuren kommt 
man nicht an der mehrfach geauBerten Ansicht vorbei, 

, Sleeping lady" aus dem Hypogaum von Hal Sajl.ieni. 
Lange 12cm 
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daiS der Standard-Umrif.S in valier Absicht reproduziert 
wurde als innere Form der Tempelanlagen (Levy 1946: 
111-3; Arnaldi 1964: Abb. 140). Eine solche Theorie 
konnte man mit der zuvor erwahnten Dualitat der 
Gruppen verbinden, denn mehrere Tempel-Komplexe 
bestehen haufig aus zwei nebeneinander gebauten 
Tempeleinheiten (Serracino Inglott 1986: 7 - 8). Gegen 
diese Ansicht spricht jedoch, daiS mehrere Komplexe 
aus drei und mehr Einheiten bestehen und sich nicht 
unbedingt in Nebeneinanderstellung befinden. Weiter
hin sollte man auch berucksichtigen, daiS die innere 
Standardform der Tempel einer Evolution unterlag und 
sich von einem einfachen kleeblattformigen Grundrif.S 
in eine Form, bestehend aus 3 Apsiden-Paaren mit 
einer flachen Nische im hinteren Teil entwickelte 
(Trump 1990; 164-5, Abb. 150). 

, Venus"-Figuren 

In den Augen der modernen westlichen Zivilisation 
wird wahl als sexuell deutlichster Typ des menschli
chen Abbildes, den diese Kultur uns hinterlassen hat, 
die sogenannte ,Venus von Malta", die in Hagar Qim 
gefunden wurde, angesehen. Diese Figur aus Terrakot
ta ist knapp 13 em hoch und stellt eine vollig nackte, 
sexuell wahl ausgestattete Frau dar. Die Darstellung 
der Nackten ist sehr naturalistisch im starken Kontrast 
zu den stilisierten Formen der charakteristischeren 
korpulenten Typen. Vielleicht genugt sie nicht den 
Idealen der weiblichen Schonheit von allen unter uns 
- es ist ja immer noch die Ansicht vieler, daiS die Man
ner des Mittelmeerraumes im Gegensatz zu ihren 
anderen europaischen Geschlechtsgenossen gesetztere 
Frauen den schlanken vorziehen. Auf jeden Fall hat 
diese ,Venus" doch eine gewisse erotische Aura, und 
das konnte so beabsichtigt sein. Die Herkunft aus der 
,Tempelumgebung" statt aus dem Grabstattenbereich 
konnte auf eine religiose Bedeutung hinweisen und 
erinnert an die institutionalisierte religiose Prostitution, 
weiblichen Gottheiten der Liebe und Fruchtbarkeit 
gewidmet, die in einigen beruhmten Heiligtumern der 
Antike praktiziert wurde. Den einzigen Zweifel, den 
ich gegen eine solche Interpretation hege, ist die 
geringe GroBe der Figur, aber das muf.S fur unsere 
prahistorischen Vorfahren nicht von ubergeordneter 
Bedeutung gewesen sein. 
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Es gibt andere Beispiele von nackten, offensichtlich 
weiblichen Figuren der gleichen GroBe, in der glei
chen formalen naturalistischen Darstellungsweise, mit 
gleichen Proportionen. Eine von ihnen, sie wurde in 
Tarxien gefunden, befindet sich in sitzender Position 
mit schrag nach oben an die Brust gezogenen Schen
keln (Evans 1971: Taf. 48, 13) . Ihre Korperhaltung ist 
uberraschend modern und tauschend erotisch. Als sol
che kann man diese Figur als , Venus"-Typ klassifizie
ren. 

Priester oder Priesterinnen 

Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es die 
unterschiedlichen bekleideten Terrakotta-Statuen aus 
den Tarxien-Tempeln, die in Fragmenten erhalten 
sind. Wegen ihrer priesterahnlichen Pose und der Tat
sache, daiS sie bekleidet sind, wurden sie als Priester 
bezeichnet. Die mannliche Benennung konnte auf 
einem Irrtum beruhen, weil sie sich auf der Erganzung 
einer Statue aus verschiedenen nicht notwendigerwei
se zusammengehorenden Fragmenten bezieht (Evans 
1971: Taf. 49, 11). Die gleiche Figur wurde in der Tat 

Rekonstruierte Kulifigur. Hohe 61 em 



ki.irzlich hypothetisch als ,Priesterin" rekonstruiert; sie 
zeigt die gleiche Art der Bri.iste wie die zuvor disku
tierte ,Venus" (Biaggi 1986). Ob diese Terrakotta-Figu
ren nun Priester oder Priesterinnen darstellen, bleibt 
somit lediglich eine Vermutung. 

Abstrakte Entwiirfe 

Es ware sicherlich gut, schon im Interesse der Voll
standigkeit, auch alle abstrakten Muster in diesem 
Zusamrnenhang zu diskutieren, die in der Hauptsache 
auf Reliefs aber auch gelegentlich auf einfarbigen 
Gemalden vorgefunden werden, mit denen bestimmte 
Tempel, wie die in Tarxien und Ggantija, sowie unter
irdische Grabkammern, zum Beispiel das Hypogaum, 
dekoriert wurden. Ich finde einen solchen Versuch 
jedoch vollig i.iberfli.issig, denn wir haben noch nicht 
geni.igend verwertbare Kriterien und Methoden ent
wickelt, urn hier zu fruchtbaren Ergebnissen zu kom
men. 

Phallische Symbole 

Was urn jeden Preis vermieden werden sollte, ist, zu 
ignorieren, daiS das Repertoire von Plastiken der Tem
pelkultur ein gleiches, wenn nicht sogar gro!Seres 
Schwergewicht auf das mannliche Geschlecht legt. 
Dies ist in der Vergangenheit wiederholt geschehen. 
Zugegebenerma!Sen gibt es keine aufdringlich eroti
schen Manner mit erigiertem Geschlechtsorgan oder 
Szenen des Geschlechtsaktes, wie man sie in religio
sen wie auch in sekularen Darstellungen der klassi
schen Welt findet. Auch ist die Interpretation von ein
zelnen aufrechtstehenden Steinblocken in beliebi
gen Zusammenhangen hochst fragwi.irdig; die bisher 
deutlichste ist diejenige, die mit dem aufrecht stehen
den Trapezoid im ,Au!Seren Kultstattenbereich" von 
Hagar Qim in Verbindung steht. Dieser Trapezoid
block wurde als Symbol des weiblichen Geschlechts
organs interpretiert und gilt in Kombination mit dem 
dahinter befindlichen ,Phallus" als eindeutiger Bezug 
auf das mannliche und weibliche Zeugungsprinzip 
(Trump 1972: 96-7). Ein vielleicht etwas weniger 
offensichtliches ,Phallussymbol" ist ein einzeln stehen
der zylindrischer Steinblock mit Kegelspitze in der vor
mals unterirdischen Grabstatte von Xaghra Circle. 
Jedenfalls besteht tiber die Phallus-Darstellung der 
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Phallische !dole aus der Tempe/anlage von Hal Tarxien 

Objekte, die in Gruppen von zweien oder dreien in 
Reliefs oder als freistehende Skulpturen in den Tem
peln von Tarxien entdeckt wurden, kein Zweifel 
(Evans 1971: Taf. 50, 10 - 11; 51, 1 - 3). Es ist schwie
rig, den Zweck eines ,Phallus" in einer Grabstat
tenumgebung wie der von Xaghra Circle zu verstehen , 
wenn man das mannliche Symbol als Zeichen des 
Lebens und nicht des Todes ansieht. Es ware geeigne
ter aufgestellt an einem angemessenen Ort in religio
ser Umgebung wie z. B. in Tempeln. An dieser Stelle 
heben die Tarxien-Phalli das mannliche Prinzip minde
stens auf das gleiche Niveau der Bedeutung wie das 
weibliche, was, wie wir gesehen haben, nicht immer 
so unzweideutig ist. 
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Schl~folgerung 

Der vorstehende kurze Uberblick tiber die anthropo
morphen Darstellungen dieser einzigartigen prahistori
schen Kultur zeigt klar, daB es nicht berechtigt ist, 
kategorisch zu behaupten, die maltesische Tempelkul
tur wurde vom weiblichen Prinzip der ,Mutter-Gottin" 
beherrscht. Allenfalls konnen wir die Befunde zusam
menfassen und zu dem SchluB kommen, daB die Vor
stellungen dieses Volkes tiber seine Umwelt 
beherrscht wurden von der Idee eines sich erganzen
den Gegensatzes zwischen den mannlichen und den 
weiblichen Prinzipien (Hayden 1986). 

Bislang hat uns die Archaologie noch keine Verfahren 
geliefert, die Gedanken unserer Vorfahren aus den 
materiellen Beweismitteln herauszulesen. Das hochste 
was wir tun konnen, ist zu versuchen, die Rituale zu 
rekonstruieren, durch die sie ihren religiosen Glauben 
ausdrtickten. Sogar in dieser Hinsicht konnen wir in 
Bezug auf die maltesischen Menschen der ,Tempel
Kultur" nur sagen, wir hatten nicht mehr getan, als 
lediglich die Oberflache angekratzt. Wir mtissen noch 
tiefer mit unseren intellektuellen Werkzeugen graben, 
urn die wirkliche geistige Bedeutung der materiellen 
Fakten zu erkennen. 
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