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CLEMENS PASDA · SEBASTIAN PFEIFER

TIER UND MENSCH, KLIMA UND LANDSCHAFT 

IM WEICHSELSPÄTGLAZIAL UND FRÜHHOLOZÄN 

MITTELDEUTSCHLANDS

»Climate, landscape, animals and people with different technologies, 

modes of organisation, and hunting practices all contribute to the 

plastic architecture of the ecosystem.« 

Hastrup u. a. 2018, 216.

In den letzten Jahren erschienen zahlreiche Arbeiten zur Geschichte der Großsäuger im Spätglazial und 
Frühholozän Mitteleuropas (Baca u. a. 2016; 2017; Benecke 2001; Costamagno u. a. 2016; Markova u. a. 
2013; 2015; Nadachowski u. a. 2011; 2018; Schmölcke / Zachos 2005; Sommer / Benecke 2004; 2005a; 
2005b; 2006; Sommer u. a. 2009; 2011; 2014; Stefaniak u. a. 2014; Stuart 2015; Stuart / Lister 2011; 
2012; 2014; Stuart u. a. 2002; Wilms 2003; zur Avifauna vgl. Holm / Svenning 2014). Grundlage dieser 
Arbeiten waren auf Artniveau bestimmte Knochen, die durch die 14C-Methode direkt datiert sind oder in 
chrono- bzw. archäo stratigraphisch datierbarem Kontext zutage kamen. Dieses Vorgehen wird hier über-
nommen, um über Kompilation bisheriger Daten (Tab. 1) und Revisionen alt gegrabener Fundkomplexe 
(Benecke / Gramsch / Weise 2002; Bock u. a. 2015; 2017; Brasser 2010/2011; Gaudzinski-Windheuser 
2013; Höck 2000; Küßner 2009) Aussagen zu Mitteldeutschland zu liefern. Berücksichtigt werden auch 
kulturzoologische Daten, in diesem Fall von Menschen geschaffene Tierdarstellungen. Um neu gegra-
bene, spät paläolithische Fundkomplexe zu integrieren, wird hier die Niederlausitz miteinbezogen. Dieser 
zwischen Harz, Thüringer Wald, Erzgebirge, Elbe und Spree gelegene Raum ermöglicht eine quellenkriti-
sche Aus einandersetzung mit dem fast ausschließlich archäologische Arbeiten betreffenden Publikations-
stand. Letzteres erlaubt es, die Großsäuger daten in Bezug zu archäostratigraphischen Einheiten und durch 
quartär geologische und paläobotanische Studien erzielten Ergebnissen zu setzen. Die Beschränkung auf 
den Zeitraum vor 18 000-10 000 cal BP- Jahren ergibt sich aus dem nur hier ausreichenden Datensatz. Die 
Unschärfen der Kalibration und die nicht immer widerspruchsfreien Korrelationen von chrono-, bio- und 
 klimatostratigraphischen Daten sind bekannt (z. B. Adolphi u. a. 2017; Blaauw u. a. 2010; Kuzmin u. a. 
2018), werden aber lediglich im Einzelfall erwähnt.

DATENLAGE

Der älteste direkt datierte Knochen des mitteldeutschen Weichselspätglazials stammt von einem großen 
Rind (Bos sp.) aus der Ilsenhöhle bei Ranis (Saale-Orla-Kreis; Tab. 1, Nr. 52). Der 14,8 14C-ka BP alte Hu-
merus wurde in der sogenannten gelben Schicht gefunden (Grünberg 2006, Tab. 4). In dem dieser Schicht 
zugeordneten Inventar »Ranis IV« kommen konvexe und geknickte Rückenspitzen, aber auch eine Gra-
vettespitze vor (Hülle 1977, 95. 117). Dies spricht für ein Spätpaläolithikum und / oder ein Gravettien und 
damit für gegenüber dem Rinderknochen deutlich ältere bzw. jüngere menschliche Begehungen. Offenbar 
sind während der 1926-1938 durchgeführten Ausgrabung unterschiedlich alte Objekte zu einer Auswer-
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Labornr. 14C-yrs BP Lokalität Stratifikation Nachweis

Bos primigenius

1 KIA 31843  9 720 ± 50 Haßleben, Lkr. Sömmerda – Benecke 2009
2 KIA 32382  9 755 ± 40 Haßleben, Lkr. Sömmerda – Benecke 2009
3 KIA 12927 12 030 ± 52 Abri Fuchskirche,  

Lkr. Saalfeld-Rudolstadt
Spätpaläolithikum Benecke u. a. 2006, Tab. 1

Lagopus sp.

4 OxA 2051 10 145 ± 50 Ranis-Ilsenhöhle, Saale-Orla-Kreis unklar Grünberg 2006, Tab. 4

Alces alces

5 OxA 13283 11 400 ± 45 Braunsbedra, Saalekreis Angelhaken Grünberg 2006, 102
6 KIA 12925 12 158 ± 50 Abri Fuchskirche,  

Lkr. Saalfeld-Rudolstadt
Spätpaläolithikum Benecke u. a. 2006, Tab. 1

7 KIA 12926 12 232 ± 50 Abri Fuchskirche,  
Lkr. Saalfeld-Rudolstadt

Spätpaläolithikum Benecke u. a. 2006, Tab. 1

Capreolus sp. / capreolus

8 GrA 15437 12 350 ± 50 Reichwalde, Lkr. Görlitz Spätpaläolithikum Vollbrecht 2005, 22-23
9 OxA 12047 13 450 ± 60 Ranis-Ilsenhöhle, Saale-Orla-Kreis Mittelpaläolithikum Grünberg 2006, Tab. 4

Equus sp.

10 HD 22168  9 107 ± 39 Lausnitz, Saale-Orla-Kreis Spätmagdalénien? Küßner 2009, Liste 7
11 HD 22140  9 533 ± 24 Lausnitz, Saale-Orla-Kreis Spätmagdalénien? Küßner 2009, Liste 7
12 OxA 5727 10 040 ± 120 Teufelsbrücke,  

Lkr. Saalfeld-Rudolstadt
Spätmagdalénien? Bock u. a. 2017,  

Tab. 9
13 HD 21899 10 477 ± 24 Lausnitz, Saale-Orla-Kreis Spätmagdalénien? Küßner 2009, Liste 7
14 MAMS 33647 11 484 ± 43 Bärenkeller,  

Lkr. Saalfeld-Rudolstadt
unklar Müller u. a. im Druck,  

Tab. 1
15 OxA 5715 11 810 ± 110 Oelknitz,  

Saale-Holzland-Kreis
Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 

Tab. 1
16 OxA 5711 12 050 ± 110 Oelknitz,  

Saale-Holzland-Kreis
Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 

Tab. 1
17 OxA 5710 12 080 ± 110 Oelknitz,  

Saale-Holzland-Kreis
Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 

Tab. 1
18 MAMS 33646 12 150 ± 50 Bärenkeller,  

Lkr. Saalfeld-Rudolstadt
unklar Müller u. a. im Druck,  

Tab. 1
19 MAMS 33645 12 190 ± 50 Bärenkeller,  

Lkr. Saalfeld-Rudolstadt
unklar Müller u. a. im Druck,  

Tab. 1
20 OxA 5709 12 270 ± 120 Oelknitz,  

Saale-Holzland-Kreis
Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 

Tab. 1
21 OxA 8076 12 630 ± 75 Oelknitz,  

Saale-Holzland-Kreis
Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 

Tab. 1
22 OxA 8074 12 660 ± 80 Oelknitz,  

Saale-Holzland-Kreis
Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 

Tab. 1
23 OxA 12052 12 615 ± 50 Ranis, Saale-Orla-Kreis unklar Grünberg 2006, Tab. 4
24 OxA 13849 12 685 ± 55 Wallendorf, Saalekreis Spätmagdalénien Grünberg 2006, Tab. 2
25 KIA 12928 12 721 ± 65 Abri Fuchskirche,  

Lkr. Saalfeld-Rudolstadt
unklar Benecke u. a. 2006,  

Tab. 1
26 OxA 5713 12 740 ± 120 Oelknitz,  

Saale-Holzland-Kreis
Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 

Tab. 1
27 OxA 11890 12 780 ± 60 Saaleck, Burgenlandkreis Spätmagdalénien Grünberg 2006, Tab. 2

Tab. 1 Direkt datierte Tierknochen aus dem Weichselspätglazial und Frühholozän in Mitteldeutschland. – Durchgestrichene Daten = 
abgelehntes Datum (Argumentation s. Text).
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Labornr. 14C-yrs BP Lokalität Stratifikation Nachweis

28 OxA 5716 12 790 ± 110 Oelknitz,  
Saale-Holzland-Kreis

Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 
Tab. 1

29 OxA 5722 12 860 ± 130 Teufelsbrücke,  
Lkr. Saalfeld-Rudolstadt

Spätmagdalénien Bock u. a. 2017, Tab. 9

30 OxA 11891 12 945 ± 60 Saaleck, Burgenlandkreis Spätmagdalénien Grünberg 2006, Tab. 2
31 OxA 11892 13 070 ± 60 Nebra, Burgenlandkreis Spätmagdalénien Grünberg 2006, Tab. 2
32 OxA 4848 13 150 ± 120 Kniegrotte, Saale-Orla-Kreis Magdalénien Höck 2000, Abb. 16
33 OxA 11893 13 160 ± 60 Nebra, Burgenlandkreis Spätmagdalénien Grünberg 2006, Tab. 2
34 OxA 4846 13 190 ± 130 Kniegrotte, Saale-Orla-Kreis Magdalénien Höck 2000, Abb. 16
35 MAMS 33657 13 380 ± 40 Bärenkeller,  

Lkr. Saalfeld-Rudolstadt
unklar Müller u. a. im Druck,  

Tab. 1
36 OxA 4852 13 520 ± 130 Kniegrotte, Saale-Orla-Kreis Magdalénien Höck 2000, Abb. 16

Anser anser

37 OxA 8074 12 390 ± 70 Oelknitz,  
Saale-Holzland-Kreis

Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 
Tab. 1

Rangifer tarandus

38 OxA 5712 12 270 ± 110 Oelknitz,  
Saale-Holzland-Kreis

Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 
Tab. 1

39 OxA 5714 12 620 ± 120 Oelknitz,  
Saale-Holzland-Kreis

Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 
Tab. 1

40 OxA 5726 12 640 ± 130 Teufelsbrücke,  
Lkr. Saalfeld-Rudolstadt

Spätmagdalénien Bock u. a. 2017, Tab. 9

41 OxA 5717 12 670 ± 110 Oelknitz,  
Saale-Holzland-Kreis

Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 
Tab. 1

42 MAMS 33643 13 010 ± 50 Bärenkeller,  
Lkr. Saalfeld-Rudolstadt

unklar Müller u. a. im Druck,  
Tab. 1

43 OxA 4845 13 120 ± 130 Kniegrotte, Saale-Orla-Kreis Magdalénien Höck 2000, Abb. 16
44 OxA 4832 13 310 ± 110 Kniegrotte, Saale-Orla-Kreis Magdalénien Höck 2000, Abb. 16

Saiga tartarica

45 OxA 4853 13 090 ± 130 Kniegrotte, Saale-Orla-Kreis Magdalénien Höck 2000, Abb. 16
46 OxA 4849 13 130 ± 120 Kniegrotte, Saale-Orla-Kreis Magdalénien Höck 2000, Abb. 16

Capra ibex

47 OxA 5725 12 900 ± 130 Teufelsbrücke,  
Lkr. Saalfeld-Rudolstadt

Spätmagdalénien Bock u. a. 2017, Tab. 9

48 OxA 5723 13 080 ± 140 Teufelsbrücke,  
Lkr. Saalfeld-Rudolstadt

Spätmagdalénien Bock u. a. 2017, Tab. 9

Alopex lagopus

49 OxA 4850 13 160 ± 140 Kniegrotte, Saale-Orla-Kreis Magdalénien Höck 2000, Abb. 16

Mammuthus primigenius

50 OxA 10240 14 100 ± 100 Oelknitz,  
Saale-Holzland-Kreis

Spätmagdalénien? Gaudzinski-Windheuser 2013, 
Tab. 1

51 OxA 4851 14 470 ± 140 Kniegrotte, Saale-Orla-Kreis Magdalénien? Höck 2000, Abb. 16

Bison / Bos sp.

52 OxA 12049 14 780 ± 60 Ranis-Ilsenhöhle, Saale-Orla-Kreis unklar Grünberg 2006, Tab. 4

Tab. 1 (Fortsetzung)
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tungseinheit zusammengefasst oder Funde nachträglich falsch stratifiziert worden (Grünberg 2006, 107-
109; Weiß 2013). Dies zeigt auch der 13,5 14C-ka BP alte Femur eines Rehs (Capreolus capreolus) aus der 
sogenannten grauen Schicht in fast 6 m Tiefe (Tab. 1, Nr. 9), der mit mittelpaläolithischen, also mind. 30 000 
Jahre älteren Artefakten vergesellschaftet gewesen sein soll. Dieses Datum wird bei den folgenden Ausfüh-
rungen nicht mehr berücksichtigt.
Die nächstältesten direkt datierten Knochen des mitteldeutschen Weichselspätglazials sind zwei Mammut-
reste – ein Wirbel aus der Kniegrotte (Saale-Holzland-Kreis; Tab. 1, Nr. 51) und ein Elfenbeinstück aus Oelk-
nitz (Saale-Holzland-Kreis; Tab. 1, Nr. 50). Sie sind 14,6 und 14,0 14C-ka BP alt und somit deutlich älter als 
die Hauptbelegungsphasen dieser Stationen (Gaudzinski-Windheuser 2013; Höck 2000). Hinzuweisen ist 
auch auf den stratifiziert geborgenen Mammutmolar aus der Nachgrabung in Lausnitz (Saale-Orla-Kreis), 
der »durch etwa 0,5 m Löß von der Kulturschicht getrennt war« und deswegen als »kaum zur Magdalénien-
Besiedlung« (Feustel / Teichert / Unger 1962/1963, 62) gehörend eingeschätzt wird. Damit bleibt unklar, ob 
in Mitteldeutschland zur Zeit des Spätmagdaléniens noch Mammute lebten – in einigen Regionen Mittel-
europas kamen sie noch vor (Baca u. a. 2017; Nadachowski u. a. 2011; 2018; Stuart u. a. 2002). Auf jeden 
Fall wurde aber im mitteldeutschen Spätmagdalénien Mammutelfenbein, dessen vorteilhafte mechanische 
Eigenschaften in gefrorenem Zustand lange erhalten bleiben (Pfeifer u. a. 2019), zur Herstellung von Ge-
schossspitzen und Kleinkunst verwendet (Mania 1999; Müller u. a. im Druck). Auch in noch späteren Phasen 
wurden aus fossilem Mammutelfenbein Artefakte gefertigt (Gramsch u. a. 2013).
Um 13,0 14C-ka BP sind in Mitteldeutschland über direkt datierte Knochen Rentier (Rangifer tarandus), 
Pferd (Equus sp.), Saiga-Antilope (Saiga tatarica), Eisfuchs (Alopex lagopus) und Steinbock (Capra ibex) 
belegt (Tab. 1). Diese Knochen sind mit Stein- und Knochenartefakten des Spätmagdaléniens stratifiziert 
(Pasda 2018), u. a. in der Teufelsbrücke (Lkr. Saalfeld-Rudolstadt) und in Nebra (Burgenlandkreis). In ersterer 
sind zudem noch Braunbär (Ursus arctos), Höhlenlöwe (Panthera leo spelaea), Leopard (Panthera pardus), 
ein großes Rind (vermutlich Bison sp.), Murmeltier (Marmota marmota), Schneehuhn (Lagopus sp.) und 
Alpendohle (Pyrrhocorax graculus), in letzterer zusätzlich Wolf (Canis lupus) nachgewiesen (Bock u. a. 2017, 
11-12; Mania 1999, 161-163). Die revidierte Durchsicht der Tierknochen von Oelknitz bestätigt in etwa 
diese Faunengemeinschaft (Gaudzinski-Windheuser 2013). Zur Saiga-Antilope gibt es eine Zusammenstel-
lung von R.-D. Kahlke (1990). Ähnlich alte Rentiere sind auch noch benachbart, westlich und südlich des 
Harzes belegt (Street / Terberger / Grote 2002; Terberger u. a. 2009). Diese Faunengemeinschaft passt zu 
dem in dieser Zeit für Thüringen rekonstruierten trockenen Klima mit kalten Wintern und relativ warmen 
Sommern, einer steppenartigen Vegetation mit Gräsern, Kräutern und verstreut vorkommenden Birken und 
Kiefern (Bebermeier u. a. 2018; Friedrich u. a. 2001, 51-52; Pint u. a. 2017, 533). Durch Wind akkumulierter 
Löss prägte Becken und Talränder, Steinschutt die Hänge und Hochlagen (Bebermeier u. a. 2018; Küßner 
2009, 30; Lehmkuhl u. a. 2016, Abb. 11; Meszner u. a. 2013, 105). Die Flussbetten lagen 4-7 m tiefer als 
heute, z. T. gab es aber bis an die heutige Aue hochstehende, kaltzeitliche Terrassenreste und mächtige, aus 
den Seitentälern reichende Schwemmkegel (Bischoff 1999; Marcinek / Präger / Steinmüller 1970; Steinmüller 
1971, 1119; 1993, 72; 2002, 292).
Unter den in dieser Zeit von Menschen hergestellten Gravierungen auf Knochen / Geweih und Stein fallen 
die häufigen, als Pferd erkennbaren Darstellungen (Abb. 1, 3-4. 6-11) aus Groitzsch (Lkr. Nordsachsen), 
Kniegrotte, Oelknitz, Saaleck (Lkr. Burgenlandkreis) und Teufelsbrücke auf (Bosinski 1982, 43-47; Feustel 
1974, 111; 1980, 79; Gaudzinski-Windheuser 2013, 159. 393; Hanitzsch 1972, 97; Kraft 2009; Weiß 
2016; Wüst 1998). Darstellungen von Wollnashorn (Coelodonta antiquitatis) und Mammut (Bosinski 1982, 
43; Feustel 1974, 112; Wüst 1998, 112. 116-117) sind hingegen nicht eindeutig (Abb. 1, 1-2. 5). Dies 
könnte dafürsprechen, dass Mammut und Wollnashorn in Mitteldeutschland in dieser Zeit nicht mehr vor-
kamen. Allerdings wurden in anderen Regionen, in denen diese Tierarten ebenfalls nicht mehr vorhanden 
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Abb. 1 Gravierte Tierdarstellungen auf Knochenartefakten und Gesteinen des Magdaléniens in Mitteldeutschland: 1-3 Teufelsbrücke. – 
4 Oelknitz. – 5. 11 Kniegrotte. – 6-8 Groitzsch. – 9-10 Saaleck. – (1-3 nach Wüst 1998, Abb. 16. 20-21; 4-11 nach Feustel 1980, Abb. 33. 
37; Grafik S. Pfeifer).
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waren, durchaus realistisch gravierte Mammut- und Nashorndarstellungen angefertigt (Street / Jöris / Turner 
2012, 236).
Aufgrund des Literaturstands abzulehnen ist für diesen Zeitraum in Mitteldeutschland vorerst das Auftreten 
von Wildkatze (Felis silvestris), Haushund, Reh (Capreolus capreolus), Wildschwein (Sus scrofa), Auerochse 
(Bos primigenius) und Rothirsch (Cervus elaphus): Die Wildkatze ist nur durch jeweils einen Knochen in zwei 
Fundstellen mit Madgalénien-zeitlichen Artefakten belegt, so in Nebra (Mania 1999, 35) und in Oelknitz. 
Der in letzterer von R. Musil (1985, 9) bestimmte Knochen wird in der Neubearbeitung der Fauna nicht be-
stätigt (Brasser 2010/2011; Gaudzinski-Windheuser 2013). Zu berücksichtigen sind für Oelknitz der lange 
Zeitraum (Tab. 1), in dem Tierknochen abgelagert wurden (Küßner 2009, 186), und die bronzezeitliche 
Störung des Magdalénien-zeitlichen Fundhorizonts (Bock u. a. 2015). Letzteres ist auch in Nebra der Fall 
(Mania 1999, 5. 15 Beil. 3). Ob die von R. Musil (2000) als grazil beurteilten Canis lupus-Knochen aus Oelk-
nitz, Kniegrotte und Teufelsbrücke eine Rolle bei der Entstehung von Haushunden spielten, wird kontro-
vers diskutiert (Benecke 1987, 47; Gaudzinski-Windheuser 2013, 34-35; Morey 2010, 23-24; Vigne 2005, 
284). Der schon besprochene, direkt datierte Rehknochen aus der Ilsenhöhle bei Ranis (Tab. 1, Nr. 9) darf 
nicht für Diskussionen zum Faunenwandel herangezogen werden. Zwei Rehknochen aus dem Spätmagda-
lénien der Teufelsbrücke sind in ihrer exakten zeitlichen Einordnung fraglich (Bock u. a. 2017, Anm. 4). Das 
in Lausnitz nachgewiesene Rehgeweih und der Rehknochen mit anthropogenen Modifikationen (Feustel / 
 Teichert /  Unger 1962/1963, 70) stammen aus einem um 1930 illegal ausgegrabenen Komplex ohne strati-
graphische Angaben (Küßner 2009, 61), für den drei 14C-Daten belegen (Tab. 1, Nr. 10-11. 13), dass hier 
auch Tierknochen Jahrtausende nach den Spätmagdalénien-Artefakten abgelagert wurden (Küßner 2009, 
184). Rothirsch ist nur in der Kniegrotte durch zwei Einzelzähne dokumentiert, für die R. Musil, der Bear-
beiter der Fauna, ein altholozänes Alter nicht ausschließen möchte (Feustel 1974, 32-34). R. Musil (1985, 
22) und S. Gaudzinski-Windheuser (2013, 126-127) bestimmten in Oelknitz etwa die gleiche Anzahl an 
Rinderknochen, ersterer nur auf Gattungs-, letztere auf Artniveau als Auerochse.
Die jüngsten radiometrischen Daten von Rentier (Tab. 1, Nr. 38-41) legen das Erlöschen der mitteldeut-
schen Population im gleichen Zeitraum wie in Frankreich und am Mittelrhein nahe (Costamagno u. a. 2016; 
Sommer u. a. 2014, 302-303). Es ist aber darauf hinzuweisen, dass dieses Ereignis chronostratigraphisch 
nicht exakt fixierbar ist, da gerade in dieser Zeitspanne starke Schwankungen des atmosphärischen Kohlen-
stoffgehalts auftraten, die zu großen Unschärfen in der Kalibration führen: für die drei jungen Daten um 
12,65 14C-ka BP um mind. 500 Kalenderjahre, für das jüngste Datum von 12,3 14C-ka BP um 150-500 Ka-
lenderjahre (Adolphi u. a. 2017, 105-106). Dies legt nahe, die radiometrischen Daten für das jüngste Rentier 
(Tab. 1, Nr. 38), die einzige große Vogelart (Tab. 1, Nr. 37) und ein Pferd (Tab. 1, Nr. 20) als Produkte von 
Unschärfen der Messmethode zu sehen und nicht für feinstratigraphische Diskussionen und Korrelationen 
zu verwenden. Damit bleibt letztlich unklar, ob das Rentiervorkommen in Mitteldeutschland vor, innerhalb 
oder nach der klimatostratigraphischen Zone GI-1e erlosch (Abb. 2). Demgegenüber ist das erste Auftreten 
des Rehs gesichert: Der chronostratigraphisch ebenfalls nur unscharf datierbare Knochen (Tab. 1, Nr. 8) ge-
hört archäo-, litho- und biostratigraphisch in ein »Bölling«-zeitliches, frühes Spätpaläolithikum (Vollbrecht 
2005, 19-24. 370).
Zusätzlich zum Reh kommt in Mitteldeutschland zwischen 12,3 und 12,0 14C-ka BP mit Elch (Alces alces) 
und, erstmals direkt datiert, Auerochse (Tab. 1, Nr. 3. 6-8) eine völlig andere Faunengemeinschaft auf. Im 
Abri Fuchskirche (Lkr. Saalfeld-Rudolstadt) und in Reichwalde (Lkr. Görlitz) sind die drei genannten, direkt 
datierten Tierarten mit Steinartefakten des Spätpaläolithikums sowie mit Knochen von Rothirsch, Pferd, 
Braunbär und Rotfuchs (Vulpes vulpes) stratifiziert (Benecke u. a. 2006; Vollbrecht 2005). In Polen ist Elch 
eben falls erstmals ab diesem Zeitraum belegt (Stefaniak u. a. 2014, 355). Gegenüber dem Spätmagdalénien 
weisen diese Tierarten auf »lichte Wälder« (N. Benecke in: Vollbrecht 2005, 370): Um 12,0 14C-ka BP wird 
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Abb. 2 Zeitliches Auftreten von Tierarten bzw. -gattungen in Mitteldeutschland zwischen 18 und 10 ka cal BP. Grundlagen: 14C-Daten 
(Tab. 1), Kalibration mit OxCal-Version 4.3 (Reimer u. a. 2013), klimatostratigraphische Zonen nach Rasmussen u. a. 2014 (zur Genauig-
keit von klimatostratigraphischen Grenzen vgl. Text), Datierung archäostratigraphischer Einheiten aufgrund von cal BP-Datensummen. – 
( Grafik C. Pasda).
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für Mitteldeutschland das Florenbild als offener Birkenwald mit Kiefer und Weide rekonstruiert, der mit 
einer Zunahme von Temperatur und Niederschlag sowie in Seen mit Bildung von Mudden mit hohem orga-
nischen Anteil einherging (Bittmann / Pasda 1999, 46; Boettger u. a. 1998, 93; Mäusbacher / Schneider / Igl 
2001, 104; Pint u. a. 2017, 534; Wennrich u. a. 2005). Das heißt, in Mitteldeutschland gab es ein 16-15 ka 
cal BP altes Spätmagdalénien mit einer Großfauna der Steppe / Tundra und um 14 ka cal BP ein frühes Spät-
paläolithikum mit einer mit Wald assoziierten Fauna (Abb. 2).
Chronostratigraphisch nach diesem frühen Spätpaläolithikum zeigen auf etwa 11,8 14C-ka BP datierte 
 organische Reste in der sächsischen Niederlausitz einen vor allem aus Kiefern bestehenden Baumbestand 
mit vielen 50-100 Jahre alten, aber auch bis zu 250 Jahre alten Exemplaren, in dem etwa alle zehn Jahre 
stärkere Waldbrände stattfanden (Friedrich u. a. 2001). In dieser Zeit ist in Mitteldeutschland weiterhin der 
Elch belegt (Tab. 1, Nr. 5). Etwa gleichzeitig ist im nördlich benachbarten Havelland erstmalig Wildschwein 
durch einen direkt datierten Knochen sicher nachgewiesen (Gramsch / Beran 2007/2008, 100). Datierte 
Knochen in Vorpommern, Westfalen, Franken und Württemberg (Baales / Pollmann 2013; Immel u. a. 2015; 
Terberger / Kloss / Kreisel 1996; Weidinger 1996) schließen für Mitteldeutschland das Vorkommen von Rie-
senhirsch (Megalocerus giganteus) nicht aus. Um 11,0 14C-ka BP bestand der Wald in der Niederlausitz aus 
Birken und Kiefern (Bittmann / Pasda 1999, 47; Friedrich u. a. 2001, 54), in dem zumindest ein Knochen 
von Hase (Lepus sp.) stratifiziert in einem lithostratigraphisch datierten, späten Spätpaläolithikum beleg-
bar ist (Pasda 2001, 399). Die in dieser Zeit dokumentierten, natürlichen Kohlenstoffschwankungen der 
Atmosphäre (Muscheler u. a. 2008; Reinig u. a. 2018) beeinflussen aufgrund der wenigen Proben die hier 
gemachten Diskussionen nicht (Abb. 2). 
Durch den globalen Rückgang von Temperatur und Niederschlag bedingt, war die Vegetation der Jüngeren 
Dryaszeit / GS-1 in Mitteldeutschland wieder steppen- und tundrenähnlich, allerdings kamen Weide, Birke, 
Kiefer und Wacholder vor (Bebermeier u. a. 2018; Boettger u. a. 1998, 93. 98; 2009, 110; Friedrich u. a. 
2001, 54; Mäusbacher u. a. 2001, 105; Pint u. a. 2017, 535). Erhalten gebliebene, etwa 10,2 14C-ka BP alte, 
organische Reste zeigen für die Niederlausitz auf gut mit Grundwasser versorgten Standorten sogar einen 
lockeren Bestand von 5-10 m hohen Kiefern mit vereinzelten Birken, Pappeln, Weiden und Erlen (Gautier 
1999, 30; Spurk / Kromer / Peschke 1999). Das Vorkommen kleiner Rauhfußhühner (Tab. 1, Nr. 4) verwun-
dert daher nicht. In Seen kam es zur Schüttung von Sanden mit wenig bis fehlenden organischen Bestand-
teilen (Wennrich u. a. 2005), in der Niederlausitz zur Bildung von Sanddünen (Bittmann / Pasda 1999). Für 
Mitteldeutschland gibt es keinen Nachweis von Rentier in dieser Zeit (Osipowicz u. a. 2017), obwohl Fund-
stellen der mit Rentierjagd in Verbindung gebrachten Ahrensburger Kultur dokumentiert sind (Baales 1996; 
Sobkowiak-Tabaka / Winkler 2017; Weber / Grimm / Baales 2011).
Auerochse ist in Mitteldeutschland auch im Präboreal nachweisbar (Tab. 1, Nr. 1-2). Ein ähnlich alter, datier-
ter Auerochse ist benachbart in Brandenburg belegt (Benecke / Gramsch / Weise 2002). In Mitteldeutschland 
war die Vegetation in dieser Zeit ein Kiefern-Birkenwald mit viel Hasel, daneben Ulme, Linde und Eiche 
(Bebermeier u. a. 2018; Bittmann / Pasda 1999, 48; Friedrich u. a. 2001, 55; Pint u. a. 2017, 535).
Während die bisher gemachten Aussagen eine Dynamik im Auftreten und Verschwinden von Tierarten in 
Mitteldeutschland zeigen, bleibt davon das Pferd unbeeinflusst: Datierte Knochen (Tab. 1, Nr. 10-39) be-
legen für das Untersuchungsgebiet ein Vorkommen von Pferd im klimatisch kalten, durch Steppe / Tundra 
geprägten Zeitraum zwischen 13,5 und 12,3 14C-ka BP, im warmen, durch Wald geprägten Zeitraum zwi-
schen 12,2 und 11,4 14C-ka BP, im letzten, wiederum kalten Abschnitt des Weichselglazials zwischen 10,5 
und 10,0 14C-ka BP sowie in der frühen Nacheiszeit (Abb. 2). Zu letzterer passen Pferdeknochen in Göttern 
(Saale-Holzland-Kreis), wo auf 9,5 14C-ka BP datierte, frühmesolithische Steinartefakte zutage kamen (Karl 
u. a. 2011), sowie ein etwas jüngeres, datiertes Wildpferd aus Wustermark (Lkr. Havelland; Gramsch / Beran 
2007/2008, 100).
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ERGEBNISSE

In Mitteldeutschland sind zwischen 18 und 17 ka cal BP eine große Rinderart und das Mammut sicher be-
legt (Abb. 2). Im Zeitraum zwischen 16 und 15 ka cal BP gab es eine Faunengemeinschaft, die mit einer 
Steppe / Tundra-Vegetation, Lössakkumulation und dem Spätmagdalénien verknüpft ist. Dies entspricht in 
etwa den Verhältnissen in Polen (Bobak u. a. 2013, 33; Połtowicz-Bobak 2012), in der Schweiz (Leesch / Müller 
2013, 122; Leesch u. a. 2012, 197-198), in Südwestdeutschland (Pasda 2019) und am Mittelrhein (Street /  
Jöris / Turner 2012, 235). In Mitteldeutschland bestand die Faunengemeinschaft dieser Zeit sicher aus (dem 
auch auf Gravierungen nachweisbaren) Pferd sowie Rentier, Saiga-Antilope, Steinbock und Eisfuchs (Abb. 2). 
Wahrscheinlich gehörten zu ihr auch Braunbär, Höhlenlöwe, Leopard, Wolf, eine große Rinderart, Murmel-
tier, Schneehuhn und Alpendohle. Wollnashorn und Mammut waren vermutlich nicht mehr Bestandteil der 
regionalen Fauna. Das Vorkommen von Wildkatze, Haushund, Reh, Wildschwein und Rothirsch sowie even-
tuell von Auerochse ist bis zur Vorlage eindeutiger Belege abzulehnen. Aufgrund der durch natürliche Koh-
lenstoffschwankungen bedingten Unschärfen von 14C-Messungen lässt sich der Faunenwandel zwischen 15 
und 14 ka cal BP nicht sicher bewerten. In diesen Zeitraum ist wahrscheinlich eine archäostratigraphische Ein-
heit datiert, die in der nordeuropäischen Tiefebene als Hamburger Kultur (Grimm / Weber 2008; Kabaciński /  
Sobkowiak-Tabaka 2012; Weber 2012), in Frankreich als Fazies Cepoy-Marsangy (Valentin 2008, 122-136; 
Weber 2012) und in der Schweiz als Fundvergesellschaftung E (Leesch / Müller 2013, 122; Leesch u. a. 2012, 
199) bezeichnet wird. In der hier vorgestellten Region ist sie bisher nur anhand eines Lesefundinventars dis-
kutierbar (Bergmann u. a. 2011). Um 14 ka cal BP ist jedoch in Mitteldeutschland eine mit dem Beginn des 
Spätpaläolithikums verknüpfte Faunengemeinschaft dokumentiert, die auf eine durch Waldbedeckung ge-
prägte Landschaft verweist. Zu dieser gehören sicher Elch, Reh und Auerochse (Abb. 2), sehr wahrscheinlich 
Rothirsch, Pferd, Braunbär und Rotfuchs, vielleicht auch schon Wildschwein und Riesenhirsch. Damit gleicht 
Mitteldeutschland wiederum den aus der Schweiz (Leesch u. a. 2012, 200; Sedlmeier 2015, 248-249) und 
vom Mittelrhein (Street / Jöris / Turner 2012, 236) belegten Verhältnissen. In Mitteldeutschland ist der darauf-
folgende Zeitraum zwischen 13,5 und 11,7 ka cal BP durch radiometrische Daten weniger gut dokumentiert, 
obwohl es gut stratifizierte Inventare des späten Spätpaläolithikums und einige Fundkomplexe der Ahrens-
burger Kultur gibt (Pasda 2018). Herauszustellen ist für Mitteldeutschland das Vorkommen von Pferden in 
der gesamten, von 17-10 ka cal BP reichenden Zeitspanne (Abb. 2). Das heißt, in dieser Region gab es trotz 
des generellen Wandels der Vegetation immer auch offene, grasreiche Habitate (Leonardi u. a. 2018). Ab-
schließend ist zu betonen, dass die zukünftige Diskussion des Faunenwandels dieser Zeit von weiteren direkt 
datierten, tierartlich bestimmten Knochen bzw. deren exakter Feinstratifikation erheblich profitieren würde. 
Nur dadurch lassen sich das Verschwinden von Mammut, Wollnashorn, Rentier, Eisfuchs, Saiga-Antilope und 
Großkatzen sowie das erste Auftreten von Auerochse, Wildschwein, Reh und Rothirsch präzise ansprechen.
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Zusammenfassung / Summary / Résumé

Tier und Mensch, Klima und Landschaft im Weichselspätglazial und Frühholozän Mitteldeutschlands
Über 50 direkt datierte, zumeist auf Artniveau bestimmte Tierknochen bilden die Grundlage der Diskussion des Zeit-
raums vor 18 000-10 000 cal BP in der Region zwischen Harz, Thüringer Wald, Erzgebirge, Elbe und Spree. Da die 
Knochen vor allem aus archäologischen Ausgrabungen stammen, können nach Überprüfung des Fundkontexts andere 
nicht direkt datierte Tierarten akzeptiert oder abgelehnt werden. Zusätzlich lässt sich von urgeschichtlichen Menschen 
hergestellte Kleinkunst miteinbeziehen. Es wird deutlich, dass vor etwa 16 000-15 000 cal BP ein Spätmagdalénien 
mit Tierarten der Tundra und Steppe auftrat. Demgegenüber ist der Zeitraum vor 15 000-14 000 cal BP aufgrund feh-
lender Fundkomplexe, schwach auflösender Biostratigraphie und unscharfer radiometrischer Messungen nicht exakt 
ansprechbar. Deutlich wird aber der vor etwa 14 000 cal BP anzusetzende Beginn des Spätpaläolithikums, der primär 
mit bewaldete Habitate bevorzugenden Großtierarten verknüpft ist. Dagegen ist der darauffolgende, bis ins frühe 
Holozän reichende Zeitraum aufgrund von wenigen Daten und archäologischen Ausgrabungen wiederum nur grob 
fassbar. Es zeigt sich aber für Mitteldeutschland das Vorkommen von Pferden durchgehend vom Weichselspätglazial 
bis ins frühe Holozän.
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Animal and Human, Climate and Landscape in the Late Weichselian Glacial and Early Holocene  
of Central Germany
More than 50 directly dated animal bones with identified species in most cases provide the basis for a discussion of 
the period 18,000-10,000 cal BP in the region between the Harz Mountains, Thuringian Forest, Ore Mountains and 
the Elbe and Spree rivers. Further, not directly dated animal species can be in- or excluded after examining the find 
contexts of the archaeological excavations in which most of the bones were discovered. In addition, the depiction of 
(human) mobiliary art can be considered. It becomes clear that in the period 16,000-15,000 cal BP a Late Magdalenian 
appeared with tundral and steppe species. In contrast, the period 15,000-14,000 cal BP cannot be exactly described 
as find complexes are missing and biostrategraphies and radiometric metering are indistinct. However, the beginning 
of the Late Palaeolithic from about 14,000 cal BP is obvious and associated with large animal species in arboreous 
habitats. Again, the following period which reaches up to the Early Holocene, can only vaguely be understood due 
to insufficient data and few archaeological excavations. The existence of horses in Central Germany can be shown 
continuously from the Late Weichselian Glacial up to the Early Holocene. Translation: M. Struck

Des animaux et des hommes, le climat et le paysage de la fin de la période glaciaire du Weichsélien et  
du début de l’Holocène en Allemagne centrale
Plus de 50 ossements animaux directement datés, dont la plupart ont été déterminés au niveau des espèces, consti-
tuent la base de la discussion sur la période antérieure à 18 000-10 000 cal BP dans la région située entre les montagnes 
du Harz, la forêt de Thuringe, les Monts Métallifères, l’Elbe et la Spree. Comme les os proviennent principalement de 
fouilles archéologiques, d’autres espèces animales non directement datées peuvent être acceptées ou rejetées après 
la vérification du contexte de la découverte. En outre, on peut y inclure les œuvres d’art produites par l’homme pré-
historique. Il apparaît clairement que la période située vers 16 000-15 000 cal BP a été précédée par un Magdalénien 
tardif avec des espèces animales de la toundra et de la steppe. En revanche, il n’est pas possible d’étudier précisément 
la période avant 15 000-14 000 cal BP pour laquelle des contextes manquent, la biostratigraphie offre une faible réso-
lution et des mesures radiométriques sont floues. Cependant, le début du Paléolithique tardif, qui commence avant 
environ 14 000 cal BP et est principalement associé à de grandes espèces animales qui préfèrent les habitats forestiers, 
est clair. En revanche, la période suivante, qui s’étend jusqu’au début de l’Holocène, n’est à nouveau que grossièrement 
compréhensible en raison du peu de données et de fouilles archéologiques. Pour l’Allemagne centrale, cependant, la 
présence du cheval montre une continuité depuis la fin de la glaciation du Weichsélien jusqu’à l’Holocène précoce.

Traduction: L. Bernard
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