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Zusammenfassung:

Stratifizierte Funde des Altpalaolithikums liegen bislang aus dem Mainzer Becken nicht vor. Bedeutend ist der 

mittelpalaolithische Fundort Wallertheim, wo in Schichten des friihen letzten Glazials ein Wisentjagerplatz des 

Neandertalers dokumentiert werden konnte. Eine wenig jiingere Fundschicht von Wallertheim fallt durch ihre 

Klingentechnik auf. Die Datierung des Schadelrestes von Kelsterbach in das friihe Jungpalaolithikum wird 

angezweifelt. Das folgende Gravettien ist neben Sprendlingen und Wiesbaden-Adlerquelle durch die wichti- 

ge Station Mainz-Linsenberg dokumentiert. Mit Wiesbaden-Igstadt liegt die erste Badegoulien-Fundstelle aus 

dem westlichen Mitteleuropa vor, die in die Zeit kurz nach dem zweiten Kaltemaximum der letzten Eiszeit 

datiert. Das Magdalenien ist mit zwei kleinen Fundstellen bei Dreieich schwach belegt, wahrend die spatpa- 

laolithischen Federmessergruppen besser reprasentiert sind.

Summary:

To date stratified finds from the lower Palaeolithic period have not been found in the Mainz Basin. Of signi

ficance is the middle palaeolithic site at Wallertheim, where a bison hunting camp of the Neanderthals was 

documented in early layers of the last glacial period. One layer in Wallertheim, somewhat later in date, is 

distinguished by the blade technique practised. The date of skull remains from Kelsterbach in the early upper 

palaeolithic is now in question. Besides Sprendlingen and Wiesbaden-Adlerquelle, the succeeding Gravetti

en period could be documented in the important station of Mainz-Linsenberg. The first Badegoulien site in 

western Central Europe has been verified in Wiesbaden-Igstadt. and is dated shortly after the second stage of 

minimal temperature of the last ice age. The Magdalenien is sparsely attested at two small sites near Dreieich, 

whereas the late palaeolithic ’’Federmesser” group is better represented.

Resume:

On ne dispose pas jusqu’ici de trouvailles stratifiees du Paleolithique ancien pour le Bassin de Mayence. Il faut 

relever le site de Wallertheim du Paleolithique moyen ou 1’on a pu documenter un campement de chasseurs de 

bisons neanderthaliens dans des couches du debut du dernier age glaciaire. Une couche legerement plus recente 

de Wallertheim etonne par sa technique laminaire. La datation precoce du reste cranien de Kelsterbach est mis 

en doute. Outre les stations de Sprendlingen et Wiesbaden-Adlerquelle, le Gravettien est surtout documents 

par 1’importante station de Mainz-Linsenberg. Wiesbaden-Igstadt foumit le premier site badegoulien d’Europe 

occidentale, que 1’on fixe peu apres le deuxieme maximum de froid de la demiere glaciation. Avec deux petits 

sites pres de Dreieich, le Magdalenien est mal represents, tandis que les groupes a Federmesser du Paleolithique 

final y sont deja plus frequents.

Einleitung

Der Blick schweift iiber eine Tundrenlandschaft 

mit einer Flussaue und ansteigenden Hiigeln im 

Hintergrund. Am Ufer stehen ein ausgewachsenes 

und ein junges Nashom und bei genauerer Be- 

trachtung sind Rauchsaulen auf einer Anhbhe als 

Hinweis auf Menschen wahrzunehmen (Abb. 1). 

Die Unterschrift zu dieser Abbildung erfreute stets 

den mit feinem Sprachsinn ausgestatteten Jubilar: 

“Das Landschaftsbild von Mainz zur Eiszeit...” 

(Neeb/Schmidtgen 1921/1924). Die Landschaftsre- 

konstruktion steht fiir einen wichtigen Meilenstein 

der Altsteinzeitforschung, denn noch 1921 hiefi es: 

“Besonders auffallend ist die Seltenheit von Da- 

seinsbeweisen des palaolithischen Menschen um 

das Mainzer Becken,... , wahrend das Neuwieder 

Becken sie weit zahlreicher aufweist” (vgl. ebd.). Mit 

der Entdeckung der Fundstelle am Linsenberg ander- 

te sich diese Situation und die freigelegten Befun- 

de und Funde lenkten die Aufmerksamkeit der For- 

schung nun auf den Mainzer Raum. Die friiher kon- 

statierte, bessere Uberlieferung palaolithischer Fund-
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Abb. 1. Friihe Landschaftsrekonstruktion fur die Umgebung des Gravettien-Fundplatzes Mainz-Linsenberg (nach Neeb/Schmidtgen 

1921/1924).

stellen aus dem Neuwieder Becken gilt noch heute 

(vgl. z. B. Street u. a. 1999), aber neue Forschun- 

gen haben auch im Mainzer Becken zu wichtigen Er- 

kenntnissen gefiihrt1.

Das Mainzer Becken bildet keine geschlossene geo- 

graphische Einheit und der Begriff wird mitunter be- 

schrankt auf die Region westlich des Rheins ange- 

wandt (vgl. Bruning 1976). Abweichend wird hier 

das Mainzer Becken weiter gefasst und sowohl das 

linksrheinische als auch das rechtsrheinische Gebiet 

des unteren Mains beriicksichtigt (Abb. 2; vgl. Gol- 

wer 1968). Es wird durch die beiden groBen Fluss- 

laufe gegliedert, die schon fur die Eiszeit als wich- 

tige Verbindungs- und Kommunikationsrouten anzu- 

sehen sind. Das rheinische Schiefergebirge mit dem 

Taunus bildet fur den von Siiden kommenden Rhein 

einen Querriegel und daher beschreibt der Fluss bei

1 Fiir Hinweise und Kommentare zu dieser Ubersicht danke ich 

A. Kratz, Darmstadt-Griesheim, ganz herzlich.

Wiesbaden in Hdhe der Mainmiindung einen schar- 

fen Bogen nach Westen (Leppla/Steuer 1971, 3). So 

ergibt sich fiir den rechtsrheinischen Teil auf kur- 

zer Distanz ein sehr gegensatzliches Relief mit dem 

rasch ansteigenden Taunus, dem Hiigelland am Tau- 

nusfuB und der nach Siiden offenen Ebnung mit 

Rhein- und Maintal; das linksrheinische Gebiet wird 

durch das rheinhessische Tafel- und Hiigelland gebil- 

det. Insgesamt kennzeichnet das Mainzer Becken ein 

mildes, relativ trockenes Klima mit wachstumsgiin- 

stigen Temperaturverhaltnissen (vgl. Bruning 1976; 

Leppla/Steuer 1971). Die ausgepragten Siidlagen er- 

moglichen zusammen mit den fruchtbaren LdBbdden 

heute eine reiche Landwirtschaft. Diese vergleichs- 

weise giinstigen naturraumlichen Voraussetzungen, 

die durch die warmen Thermalquellen bei Wiesba

den bereichert werden, diirften sich schon wahrend 

der Eiszeit bemerkbar gemacht haben.

Die Ablagerungen der Moosbacher Sande sind durch 

ihre mittelpleistozane Fauna iiber die Region hinaus 

bekannt geworden (Bruning 1974, 57 f.). Die mach-
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Abb. 2. Wichtigere mittelpalaolithische Fundstellen des Main

zer Beckens (mit Faustkeil = Viereck). 1 Wallertheim. - 2 Wei

ler. - 3 Waldalgesheim. - 4 Miinster-Sarmsheim. - 5 Windes- 

heim. - 6 Heddesheim. - 7 Sprendlingen. - 8 Biebelsheim. - 9 

Dromersheim. - 10 Bad Kreuznach. - 11 Ingelheim. - 12 Hoch

statten. - 13 Kirchheimbolanden. - 14 Worms-Pfeddersheim. - 

15 Wiesbaden-Erbenheim/Dyckerhoff. - 16 Hofheim a.T. - 

17 Bergen-Enkheim. - 18 Dreieich-Gdtzenhain (nach Bosinski 

1967; Cziesla/Baales 1991; Fiedler 1990; 1994; Hochgesandt 

1997).

tigen LbBablagerungen mit eingeschalteten Palaobo- 

den sowie dem Rambacher und Eltviller Tuff als 

Leithorizonte erlauben eine chronostratigraphische 

Gliederung insbesondere der letzten Eiszeit in die- 

sem Gebiet (Abb. 3; vgl. u. a. Semmel 1974; 1990; 

Weidenfeller 1997, 22).

Altpalaolithikum

Die Suche nach den altesten Spuren menschlicher 

Anwesenheit in Mitteleuropa stand in den beiden 

letzten Jahrzehnten verstarkt im Fokus wissenschaft- 

licher Betrachtung (vgl. z. B. Roebroeks u. a. 1992, 

558 f.; Bosinski 1996; Mania 1998). Spektakula- 

re Ausgrabungen, insbesondere an den Fundstellen 

Bilzingsleben, Thiiringen, und Schoningen, Nieder- 

sachsen, mit ausgezeichneten Erhaltungsbedingun- 

gen haben uns neue Einblicke in die Lebenswelt 

von Homo erectus gegeben (u. a. Mania 1997; Ma- 

nia/Mania 1999; Thieme 1997). Die Holzspeere von 

Schoningen 13 liefern einen wertvollen Beleg fur 

die technisch-geistigen Fahigkeiten von Homo erec

tus und attestieren eine aktive Jagdtatigkeit in einer 

Warmzeit vor ca. 400.000 Jahren (Thieme 1999, 478 

ff.; Rieder 2000).

Neben solchen Fundstellen mit fundierten naturwis- 

senschaftlichen Aussagen zu Datierung und Umwelt- 

rekonstruktion wurden in den letzten Jahren wieder 

verstarkt Schotter- und Oberflachenfunde in die Dis- 

kussion eingebracht. Sicher kann ein Faustkeil aus 

gut dokumentiertem Kontext oder aufgrund seiner 

Auspragung ein wichtiger Mosaikstein sein. Es ist 

aber auch mit scheinbaren und strittigen Steinarte- 

fakten eine friihe menschliche Anwesenheit in Mit

teleuropa postuliert worden (vgl. u. a. Fiedler 1997; 

Klingelhofer 1997; Schmude 1992; 1997). Die Mei- 

nungen daruber, was ein eindeutiges Artefakt ist, ge- 

hen deutlich auseinander und so stehen sich Vertreter 

einer “langen” und einer “kurzen” Chronologic ge- 

geniiber (vgl. Baales u. a. 2000).

Die Vertreter der “kurzen” Chronologic lehnen den 

Artefaktcharakter von Gerdllen mit Negativen aus 

altpleistozanem Kontext (ca. >780.000 Jahre) ab. 

Grundsatzlich sind unter hoher Energie abgelagerte 

Sedimente wie Schotterkorper als Fundarchive un- 

geeignet, da hier natiirliche Prozesse artefaktahnli- 

che Formen produzieren kbnnen (vgl. z. B. Feustel 

1970; Bosinski 1995b; Gaudzinski 1996, 44 ff.; im 

Gegensatz dazu: Fiedler 1990, 74; 1997, 1). Funde 

aus diesem Milieu sollten nur Beriicksichtigung fin- 

den, wenn eine komplex gefertigte Form vorliegt und 

eine Analyse zur Genese und Altersstellung des Se- 

dimentes die Fundbeurteilung begleitet. Grobkristal- 

linen Rohmaterialien ist mit besonderer Vorsicht zu 

begegnen; die mitunter vorgebrachte reiche Erfah- 

rung bei der Beurteilung von Gesteinen wie Quarz 

hilft hier nicht weiter.

Die Bedeutung der Frage der altesten Besiedlung be- 

darf einer liber jeden Zweifel erhabenen Material

basis. So neigt Verfasser dazu, der “kurzen” Chro

nologic” zu folgen und sieht Fundstellen wie Mau

er, Schoningen und Bilzingsleben, jeweils mit inter- 

glazialem Kontext, als die altesten, eindeutigen Be- 

siedlungsspuren in Mitteleuropa an2. Folgt man die- 

ser Sichtweise, so ist mit Homo erectus seit dem 

Mittelpleistozan vor ca. 550.000 Jahren in Mittel

europa zu rechnen (Baales u. a. 2000, 13 ff.). Aus 

dem Mainzer Becken liegen keine Fundstellen dieser 

Zeit vor. Die aus Baugruben in Mainz-Weisenau ge- 

borgenen, angeblich altpalaolithischen Kalksteinar- 

tefakte werden - nicht nur aufgrund des hohen Alters 

der Schichten - als Naturprodukte angesehen (Hum- 

burg/Weidenfeller 1997; Weidenfeller 1997, 22). Aus 

dem Gebiet der unteren Nahe liegen zwar verschie- 

dene Oberflachenfundstellen mit zahlreichen Arte-

Hier ist auf mogliche Gerollgerate aus Karlich hinzuwei- 

sen, die aus einem steinfreien, sandigen Lehm mit einem Al

ter von ca. 900.000 Jahren (Karlich A) stammen sollen und als 

menschliche Werkzeuge teilweise akzeptiert werden (vgl. Gaud- 

zinski/Vollbrecht 1995, 886).
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Abb. 3. Chronostratigraphie seit der Eem-Warmzeit mit Technokomplexen und wichtigen Fundstellen des Mainzer Beckens (verandert 

nach Jbris/Weninger 1999). Als Klimaarchive dienen Eisbohrkerne (GISP2, Vostok) mit Interstadial (IS) 1-24 und den konventionel- 

len Interstadialen sowie die Tiefseebohrkeme mit den marinen Isotopenstadien (MIS) 1-6. Die Datierungsangaben beruhen hier auf 

annaherungsweise kalibrierten Kalenderjahren (calB.C.), wahrend im Text auch gewbhnliche Angaben in 14C-Jahren (B.P.) Verwen- 

dung linden.
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Abb. 4. Wallertheim, Steinartefakte Schicht A-C (verschiedene Rohmaterialien). Schicht A: 1 - 2 Schaber. - Schicht B: 3 gebuchtetes 

Artefakt. - Schicht C: 4-5.7 Schaber. - 6 Spitze. - 8 - 10 retuschierte Klingen (nach Conard u. a. 1995b). M. 2:3.
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Bergewbhnliche Komponente des Inventars Wallert

heim D sind steil retuschierte Klingen and Spitzen 

sowie auch ein Stichel und weitere Stichellamellen, 

die vomehmlich aus Rhyolit gefertigt sind (Abb. 5). 

Daneben kommen allerdings auch typische mittelpa

laolithische Schaber und Spitzen vor. Wenn zu den 

gestumpften Klingen und Spitzen von Wallertheim D 

auch keine unmittelbaren Parallelen angefuhrt wer- 

den kbnnen, so lassen sich weitere durch Klingen ge- 

pragte, spatmittelpalaolithische Inventare u. a. vom 

Fundplatz Rocourt bei Liege anfiihren (Otte u. a. 

1990). Sie demonstrieren, dass die Herstellung lang- 

schmaler Grundformen lange vor dem Jungpalaoli- 

thikum im friihen letzten Glazial gelaufig war und 

kein exklusives technologisches Merkmal des mo

demen Menschen ist. Allerdings unterscheidet sich 

die jungpalaolithische Klingenproduktion mit der ty- 

pischen Kemkantentechnik von ihrem mittelpalaoli- 

thischen Vorlaufer.

Die nur wenig jiinger anzusiedelnden Fundschichten 

E und F von Wallertheim werden durch zahlreiche 

Faunenreste und wenige Artefakte gepragt und es ist 

erst naher zu priifen, ob die iiberwiegend auf Wi

sent zuriickgehende Fauna als Jagdbeuterest anzuse- 

hen ist (Conard 1995b, 21 ff.).

Neben dieser bedeutenden ergrabenen Fundstelle 

sind weitere, kleine Untersuchungen aus dem links- 

rheinischen Gebiet zu erwahnen. Aus einer Ziegelei- 

grube am Lindengrund bei Heddesheim (Guldental) 

liegt eine Serie von 68 mittelpalaolithischen Artefak- 

ten vor, die an verschiedenen Stellen gefunden wur- 

den. Es handelt sich um Abschlage und Kerne sowie 

auch ein Schaberfragment; einige Faunenreste sollen 

dazugehbren. Eine klare Einordnung ist weder auf 

stratigraphischer noch formenkundlicher Basis mbg- 

lich. H. Thieme zieht ein fruhmittelpalaolithisches 

Alter fiir einen Teil der Funde in Betracht (Thie- 

me/Lanser 1982, 16). Auf friihere Gelandearbeiten 

gehen auch mittelpalaolithische Funde aus der Sand- 

grube Gdbel nahe Pfeddersheim bei Worms zuriick 

(Abb. 2; vgl. Weiler 1937, 118 f.). Der Artefaktcha- 

rakter dieser Funde ist nach den Abbildungen nicht 

immer nachzuvollziehen, allerdings sind ein Faust- 

keil und Schaber sichere Hinweise auf einen mit

telpalaolithischen Fundplatz, zu dem eventuell auch 

einige Faunenreste zu rechnen sind (B osinski 1967, 

136). Des Weiteren wurden von W. Weiler aus einer 

Grube bei Monsheim-Kriegsheim, Kr. Worms, we

nige mittelpalaolithische Artefakte und Faunenreste 

geborgen (ebd.).

Auf zahlreichen, vor allem von A. J. Bopp und K. 

Hochgesand betreuten Oberflachenfundstellen an der 

unteren Nahe wurde neben einfachen Gerdllen mit 

Negativen und zahlreichen Abschlagen auch eine 

Reihe von Inventaren mit typologisch aussagekraf- 

tigeren Artefakten zusammengetragen, unter denen 

einige Faustkeilfunde hervorzuheben sind (Abb. 2; 

6; vgl. Schwabedissen 1970; Fiedler 1978; Czies- 

la/Baales 1991; Hochgesand 1997). Neben dem do- 

minierenden Quarzit verwendete man gelegentlich 

auch Kieselschiefer als Rohmaterial. Die hohe Fund- 

stellenkonzentration der unteren Nahe ist das Er- 

gebnis besonders reger Sammeltatigkeit. Ein Faust- 

keil aus Kirchheimbolanden (Abb. 6,2) verdeutlicht, 

dass auch in den benachbarten Gebieten grundsatz- 

lich mit mittelpalaolithischer Besiedlung zu rech

nen ist (Cziesla/Baales 1991). Ein Teil der Faustkei- 

le scheint ein Jungacheuleen zu reprasentieren und 

kbnnte auf die vorletzte Kaltzeit zuriickgehen; das 

Gros der Exemplare diirfte jedoch eher auf das spate 

Mittelpalaolithikum verweisen (vgl. Bosinski 1967; 

Cziesla/Baales 1991; Hochgesand 1997).

Fiir das rechtsrheinische Gebiet des Mainzer 

Beckens lassen sich nur wenige, zufallig entdeck- 

te, mittelpalaolithische Funde anfiihren. Dazu ge- 

hbren ein 1961 gefundener Kieselschiefer-Faustkeil 

von Bergen-Enkheim bei Frankfurt a.M. ebenso 

wie ein Quarzitfaustkeil, der vor Jahren bei der 

Untersuchung des rbmischen Kastells in Hofheim, 

Main-Taunus-Kreis, geborgen wurde (Abb. 7,1.3) 

(Bosinski 1967, 123; Fiedler 1994, 40 u. 59). Bei- 

de weisen formenkundlich in das Jungacheuleen. 

Ein 1985 in Wiesbaden-Erbenheim im Dyckerhoff- 

Steinbruch entdeckter Faustkeil (Abb. 7,2) diirfte 

demgegeniiber das spate Mittelpalaolithikum der frii

hen letzten Kaltzeit reprasentieren. Wahrscheinlich 

in das ausgehende Mittelpalaolithikum gehbrt eine 

Blattspitze von Gbtzenhain, Kr. Offenbach (Abb. 7,4; 

Fiedler 1994, 50 u. 54). Unter den lange diskutier- 

ten “Lammerspieler Artefakten” aus dem Kr. Offen

bach kann nur eine kleine Serie von mittelpalaoli

thischen Abschlagen und eventuell eine kleine Spit- 

ze herausgestellt werden (vgl. Gries/Seidenschwann 

1987; Gries 1990, 61). Der artifizielle Charakter ei- 

nes 1978 bei Ausschachtungsarbeiten in Wiesbaden- 

Erbenheim geborgenen, angeblichen Keilmessers ist 

hingegen zweifelhaft3.

Diese Einschatzung beruht auf einer persbnlichen Mitteilung 

von A. Kratz, der das Artefakt vor Jahren im Original betrach- 

ten konnte. Nach seiner Aussage handelt es sich wohl um einen 

Kalkstein ohne eindeutige Negative.
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i

Abb. 5. Wallertheim, Steinartefakte Schicht D aus Rhyolit (1-9) und Andesit (11-14). 1 steil retuschierte Spitze (zusammengesetzt). - 

2 ruckengestumpfte Spitze (zusammengesetzt). - 3-4 steil retuschierte Klinge, 4 mit angepassten Retuschierabfallen (schwarz). - 5, 

10 beidseitig gestumpfte Klinge (10 zusammengesetzt). - 6 Stichel. -7-9 Stichelabfalle, zum Teil zusammengesetzt. - 11 gestumpftes 

Klingenfragment. - 12 aufeinanderpassende Klingen. - 13 Kern. - 14 aufeinanderpassende Klinge und Abschlag (nach Conard u. a. 

1995b). M. 2:3.

AbschlieBend ist die im Museum Wiesbaden ver- 

wahrte Sammlung von O. R. Schweizer zu erwah- 

nen, der unter anderem Funde aus der Grube Dy- 

ckerhoff in Mosbach und von verschiedenen Ober- 

flachenfundstellen zusammengetragen hat. Wahrend 

E Kutsch und K. J. Narr in den 1950-er Jahren 

acheuleenzeitliche und mousteroide Artefakte in ei- 

nem Teil der Funde aus Quarz und Quarzit zu erken- 

nen meinten (Kutsch 1954; Narr 1954), wurde auf 

der 13. Tagung der Hugo-Obermaier-Gesellschaft 

1969 in Bad Kreuznach der Artefaktcharakter iiber- 

wiegend angezweifelt (Kruger 1962, 31 f.; Wurm
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Abb. 6. Faustkeile aus Quarzit. 1, 4 Windesheim. - 2 Kirchheimbolanden - 3 Bad Kreuznach “Kauzenberg” (nach Hochgesand 1997; 

CzieslaZBaales 1991). M. 2:3.

1972, 5). Verfasser konnte einen Teil der Funde vor 

langerer Zeit sichten und dabei keine eindeutigen Ar- 

tefakte feststellen. Die Funde bediirfen einer emeu- 

ten, systematischen Priifung und sollten beim jetzi- 

gen Stand ebenso wie das Keilmesser von Erbenheim 

nicht beriicksichtigt werden.

Menschenreste des friihen oder klassischen Nean- 

dertalers sind aus dem Mainzer Becken nicht be- 

kannt (vgl. Bosinski 1983, 92). Bislang gait die Hdh-
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Abb. 7. Mittelpalaolithische Funde des Mainzer Beckens. 1 Bergen-Enkheim, Faustkeil. - 2 Wiesbaden-Erbenheim/Dyckerhoff, Faust- 

keil. - 3 Hofheim, Faustkeil. -4 Dreieich-Gbtzenhain, Blattspitze (nach Fiedler 1994). M. 2:3.

le Wildscheuer im Lahntal als nachstgelegener Fund- 

ort, wo neben einem Faustkeil auch mittelpalaoli

thische Menschenfunde vorliegen sollten (vgl. Ter- 

berger 1993). Die dem Neandertaler zugewiesenen 

Schadelreste konnten inzwischen als Hohlenbar be- 

stimmt werden und so spielt die Wildscheuer als 

Neandertaler-Fundort keine Rolle mehr (Turner u. a. 

2000). Vor einigen Jahren konnte aus dem LoB einer 

Kraterfullung der Wannenkbpfe nahe Ochtendung, 

Neuwieder Becken, ein groBeres menschliches Scha- 

delfragment des Neandertalers geborgen werden, das 

als altester Hominidenrest am Mittelrhein zu werten 

ist (von Berg 1997).

Das friihe Jungpalaolithikum (ca. 38.000 bis 

30.000 B.P.)

Im westlichen Mitteleuropa wird der Beginn des 

Jungpalaolithikums traditionell mit dem Aurignaci- 

en verbunden. Mit der Anwendung jungpalaolithi- 

scher Klingentechnik, der an grbBeren Fundstellen 

regelhaft belegten Verarbeitung von Knochen, Ge- 

weih und Elfenbein sowie der Herstellung von as- 

thetischen Elementen wie den altesten Skulpturen 

wird das Aurignacien, das etwa um 38.000 B.P. ein- 

setzt, als technisch innovative Phase angesehen (vgl. 

z. B. Bosinski 1990). Diese Neuerungen werden von 

den Vertretem der “Out of Africa-Hypothese” mit 

der Einwanderung des modemen Menschen nach 

Europa in Verbindung gebracht. Diese Hypothese 

scheint durch DNA-Analysen Unterstiitzung zu er-
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halten (vgl. u. a. Schmitz/Kranitzki 1998). 1st damit 

die Einwanderung des modemen Menschen als Aus- 

Ibser fur den Beginn des Jungpalaolithikums bewie- 

sen?

Kritiker betonen die beschrankte Aussagekraft der 

zugrunde liegenden DNA-Analysen. Aus archaolo- 

gischer Sicht wird des Weiteren darauf hingewiesen, 

dass mit der Kategorienbildung von “Mittelpalao- 

lithikum” und “Jungpalaolithikum” eine Trennung 

kunstlich hervorgehoben und so eine objektive Be- 

trachtung erschwert wird. Der qualitative Gegensatz 

zwischen spatem Mittelpalaolithikum und (friihem) 

Jungpalaolithikum wird zugleich angezweifelt (vgl. 

Roebroeks/Corbey 2000). Fur die mittelpalaolithi- 

sche Fundstelle Salzgitter-Eebenstedt, Niedersach- 

sen, konnten mit einer Knochenspitze und angespit- 

zen Mammutrippen Knochenwerkzeuge herausge- 

stellt sowie gezielte Rentier)agd wahrscheinlich ge- 

macht werden. So mehren sich die Hinweise auf eine 

systematische Jagd im Mittelpalaolithikum und las- 

sen sich “jungpalaolithische” Merkmale sowohl in 

der materiellen Kultur als auch im Verhalten fur die 

Zeit des Neandertalers erkennen (Gaudzinski 1998, 

198 ff.; Gaudzinski/Roebroeks 2000). Auch wenn 

mittelpalaolithische Knochengerate als Ausnahme zu 

gelten haben, erscheint die Frage berechtigt, ob der 

Kulturwandel am Ubergang zum Jungpalaolithikum 

nicht eher von graduellem als von grundlegendem 

Charakter war.

In diesem Zusammenhang ist auf die Ubergangsin- 

dustrien wie das Chatelperronien in Frankreich hin- 

zuweisen, die an eine (autochthone) Entwicklung 

denken lassen. Eine solche Vorstellung setzt aller- 

dings ein hbheres Alter der Ubergangsindustrien ge- 

geniiber dem Aurignacien voraus. Daher kommt der 

mit Hilfe der Radiokarbonmethode gewonnenen ab- 

soluten Datierung der Hinterlassenschaften des Zeit- 

raums >30.000 B.R groBe Bedeutung zu. Da die 14C- 

Daten zur Grenze des Einsatzbereiches dieser Me

thode hin mit zunehmenden Ungenauigkeiten behaf- 

tet sind, herrscht eine kontroverse Diskussion zur 

Datierung von spatem Mittelpalaolithikum, friihem 

Aurignacien und den genannten Ubergangsindustri

en (vgl. u. a. d’Errico u. a. 1998).

Nachweise des Neandertalers aus Portugal <30.000 

B.P. verdeutlichen, dass mit einem langeren Neben- 

einander von Neandertaler und modemen Menschen 

in Europa zu rechnen ist. Fur das Aurignacien sind 

bislang allerdings ausschlieBlich Reste des moder- 

nen Menschen bekannt (vgl. Churchill/Smith 2000). 

Der Schadel aus einer Kiesgmbe bei Kelsterbach, 

Kr. GroB-Gerau, wird seit langerem mit einem 14C- 

Datum von 31.200 ±1600 B.P. als einer der altesten 

Vertreter des modemen Homo sapiens in Europa an- 

gesehen (Protsch/Semmel 1978; Henke/Rothe 1994, 

454). Aus einer Kiesgmbe in Binshof bei Speyer liegt 

ein weiterer Menschenrest aus dem siidlich anschlie- 

Benden Gebiet vor, der mit 21.300 ±320 B.P. (Fra- 

40) ebenfalls in das Jungpalaolithikum gestellt wur- 

de. Eine neue Beschleuniger-Datierung hat ein vbl- 

lig abweichendes Ergebnis fur dieses Calvarium er- 

geben und stellt den Schadel von Binshof mit 3090 

±45 B.P. (OxA-9880) in einen bronzezeitlichen Kon- 

text (Terberger/Street 2001). Da sich auch in ande- 

ren Fallen deutliche Divergenzen abzeichnen, weist 

die erhebliche Abweichung von dem friiheren Er

gebnis vermutlich auf systematische Probleme der 

um 1980 in Frankfurt gemessenen Daten hin (ebd. 

36). Aus diesem Grund sieht Verfasser ohne eine Be- 

statigung des Datums keine hinreichende Gmndlage 

mehr, den Schadfelfund von Kelsterbach weiterhin 

als einen sehr friihen Vertreter seiner Gattung bzw. 

jungpalaolithischen Menschenrest anzusprechen. Ei

ne Anfrage vom Verfasser beim Anthropologischen 

Institut der Universitat Frankfurt zur Bereitstellung 

einer Probe fiihrte in der Vergangenheit leider zu kei- 

nem Erfolg.

Aus dem Gebiet des Mainzer Beckens lassen sich 

bislang keine eindeutigen Funde in das friihe Jung

palaolithikum stellen. Allerdings hat Weiler (1937; 

1949/1950) einige 1936 bei Pfeddersheim nahe 

Worms (Abb. 8) in der Sandgrube Goedel entdeckte 

Funde in einen Zusammenhang mit dem Aurignaci

en gebracht. Die aus einer Rinne im LoB geborgenen 

Reste wurden ausfiihrlich beschrieben (Weiler 1937). 

Zur Fauna sollen Mammut, Wollnashom, Wildpferd 

und Ren, aber auch Elemente wie Steppenesel und 

Wisent gehdren, die jedoch allem Anschein nach aus 

verschiedenen Straten geborgen wurden. Ausfiihrlich 

werden dann Steinartefakte, Knochen- und Hom- 

werkzeuge sowie Schmuck- und Kunstobjekte des 

Aurignacien vorgestellt. Das aufmerksame Studium 

der Publikation lasst jedoch erhebliche Zweifel an 

dem anthropogenen Charakter des Fundensembles 

aufkommen. Die ca. 24 Steinartefakte sollen aus Ge- 

steinen wie Porphyr, Quarzit und Basalt gefertigt 

und “auffallend nachlassig hergestellt” sein (ebd. 126 

f.). Diese fur ein jungpalaolithisches Inventar un- 

gewbhnlichen Rohmaterialien korrespondieren mit 

sehr unregelmaBigen Formen. Ein eindeutiges Ar- 

tefakt ist nach den Abbildungen nicht zu erkennen. 

Auch die postulierten Bearbeitungen an Knochen
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Abb. 9. Gravettien-Fundstelle Mainz-Linsenberg. 1 Bohrer an Stichellamelle. - 2-3, 6-8 Mikrogravette-Spitzen. - 4-5, 9-10 

Ruckenmesser. - 11 Kerbrest. - 12, 16 Doppelstichel. - 13-15 Stichel. - 15 Spitzklinge. - 17-18 Fragmente von Frauenstatuet- 

ten. - 19-24 Elfenbeinanhanger. - 25 Profil der Fundstelle. - 26 Grabungsplan (nach Hahn 1978; Neeb/Schmidtgen 1921/1924). M. 

2:3.
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(Abb. 9). Diese kleinen riickengestumpften Formen 

waren wahrscheinlich Einsatze fur Speerspitzen. Es 

ist unklar, ob schon die Speerschleuder in dieser Zeit 

als Waffe diente. Die altesten Nachweise fur diese ef- 

fektive Distanzwaffe fallen erst in die Folgezeit. Die 

Mikrogravettespitzen erlauben eine verlassliche Zu- 

weisung zum Gravettien.

Im Fundmaterial ist des Weiteren mit Anhangem 

aus Elfenbein und fossilem Holz sowie zahlreichen, 

z. T. durchbohrten Mollusken eine eindrucksvolle 

Schmuckkomponente vertreten (Abb. 9,19-24). Ne- 

ben den lokal verfiigbaren, tertiaren Formen ist be- 

sonders auf einige Mollusken aufmerksam zu ma- 

chen, die - wie schon Neeb zu bemerken wusste 

(1924, 7) - nicht in der Region vorkommen. Es sind 

15 Exemplare der Gattung homolopoma sanguineum 

und je ein Exemplar von cyclope sp. und jujubinus, 

die aus dem ca. 700 km entfemten Mittelmeer ihren 

Weg wohl liber Zwischenstationen in das Mainzer 

Becken gefunden haben (Floss 1994, 189). Ebenfalls 

hervorzuheben sind zwei Fragmente von Frauenpla- 

stiken aus Sandstein (Abb. 9,17-18). Diese durch 

ihre ausgepragten Geschlechtsmerkmale charakteri- 

sierten Statuetten, deren bekannteste Vertreterin die 

so genannte Venus von Willendorf ist, gliedem sich 

in einen iiberregionalen Kontext des jiingeren Gra

vettien ein, der von Westeuopa bis zur zentralrussi- 

schen Ebene reicht (vgl. z. B. Bosinski 1990, 119 ff.; 

Mussi u. a. 2000).

Der ca. 20 km siidwestlich von Mainz auf der Napo- 

leonshohe gelegene Fundplatz Sprendlingen, Rhein

hessen (Abb. 8), wird in zeitliche Nahe zur Station 

am Linsenberg geriickt, ja sogar eine Gleichzeitig- 

keit wird diskutiert (vgl. Bosinski 2000). Bezeich- 

nenderweise ist an beiden Stationen eine exponier- 

te Lage gewahlt worden. Die 1977 von J. PreuB ent- 

deckte und im Folgejahr in drei Monaten untersuchte 

Fundstelle Sprendlingen war schon teilweise durch 

den Sandabbau zerstdrt. Sie ist gegeniiber Mainz- 

Linsenberg deutlich kleiner und bestand aus einer et- 

wa 4 m durchmessenden, noch zur Halfte erhaltenen 

Fundkonzentration mit einer Feuerstelle in der Mit- 

te, die als Zeltgrundriss interpretiert wird (Abb. 10) 

(Bosinski u. a. 1985). Die Hauptaktivitatszone nahe 

der Feuerstelle wird durch Hamatit und zahlreiche 

Funde charakterisiert.

Das Fundmaterial zeigt weitreichende Gemein- 

samkeiten mit Mainz-Linsenberg. Die Fauna war 

schlecht erhalten und so konnten nur wenige Re- 

ste von Ren und Pferd bestimmt werden. Als Roh- 

material fur die ca. 3,3 kg geborgenen Steinarte- 

fakte diente auch hier ganz Iiberwiegend Chalce- 

don und ein verkieselter Kalk. Bemerkenswert ist die 

sekundare Verwendung eines mittelpalaolithischen 

Quarzitfaustkeils (Floss 1994, 187 ff.). Ruckenmes- 

ser und Mikrogravetten nehmen unter den 167 retu- 

schierten Formen auch in Sprendlingen eine wichti- 

ge Rolle ein. Diese riickengestumpften Formen wer

den von Kratzem, Sticheln, Spitzklingen und auch ei- 

nem Bohrer begleitet (Bosinski u. a. 1985, 63). Ein 

weiteres gemeinsames Element bilden die aus anste- 

henden, tertiaren Schichten gesammelten Muscheln 

und Schnecken (Abb. 11,1-8). Unter den insgesamt 

rund 900 Mollusken/-fragmenten befinden sich aller- 

dings - im Gegensatz zum Linsenberg - keine durch

bohrten Exemplare, was die Auslese groBerer Mu

scheln und Schnecken zur Mitnahme annehmen lasst. 

Vor diesem Hintergrund iiberraschte die Auffindung 

von neun kleinen, durchbohrten Schmuckschnecken 

der Gattung cyclope und hynia (Abb. 11,9- 17). Die 

aufgrund ihrer mittelmeerischen Herkunft sicher sel- 

tenen und geschatzten Exemplare (ebd. 72 ff.) ver- 

binden wiederum die beiden Gravettien-Stationen, 

die als komplementare Elemente eines Siedlungssys- 

tems aus Basislager und Jagdlager interpretiert wer

den.

In beiden Fallen wurde die Fundschicht liber dem 

Innerwlirmboden II/Lohner Boden (Denekamp In

terstadial; vgl. Abb. 3) beobachtet, was einen Zu- 

sammenhang mit der zunehmend kalten Phase vor 

dem zweiten Kaltemaximum nahelegt. Formenkund- 

lich weisen die zahlreichen Rlickenmesser und Mi

krogravetten in eine jlingere Phase des Gravettien, 

die dem franzdsischen Perigordien VI/VII entspre- 

chen soil und wahrscheinlich zwischen 25.000 und 

23.000 B.P anzusetzen ist5 (vgl. Hahn 1969; Bosin

ski 2000; Street/Terberger 2000). Damit liegt ein eher 

seltener Beleg fiir ein so junges Gravettien im westli

chen Mitteleuropa vor; die Mehrzahl der (sliddeut- 

schen) Stationen gehort in eine frlihere Phase (ca. 

29.000 bis 27.000 B.P.) (vgl. Street/Terberger 2000; 

Terberger 2001).

Die nahere zeitliche Stellung eines kleinen Funden

sembles, das in den 1950-er Jahren bei geologi- 

schen Arbeiten zur Neufassung der GroBen Adler-

5 Verfasser hat gemeinsam mit M. Street eine 14C-Datierung 

des rheinischen Gravettien in Kooperation mit dem Oxford Ra- 

dioacarbon Accelerator Unit initiiert. Leider zeichnet sich fiir die 

beiden genannten Fundstellen ein weitgehend negatives Ergeb- 

nis ab, da die Proben iiberwiegend keine ausreichende Kollagen- 

menge enthielten.
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Abb. 10. Gravettien-Fundstelle Sprendlingen. Grabungsflache mit Steinen (konturiert), Knochen (schwarz) und Rbtelfarbung (gepunk- 

tet). Die Feuerstelle lag im gestbrten Bereich, nbrdlich von Quadrat 3 oder 4 (nach Bosinski u. a. 1985).

quelle, einer Mineralquelle im Wiesbadener Stadt- 

gebiet, entdeckt wurde, ist demgegeniiber schwierig 

(vgl. Michels 1961; Floss 1991). Sicher wurde bei 

den Bohrarbeiten nur ein Ausschnitt des ehemaligen 

Lagerplatzes erfasst und die Zusammengehdrigkeit 

der Steinartefakte kann nur vermutet werden. Ob- 

wohl die Mineralquelle zu einer deutlichen Oberfla- 

chenveranderung der 60 geschlagenen Steinartefak

te gefiihrt hat, lasst sich neben drtlichen Rohstoffen 

auch Feuerstein nachweisen, der aus liber 100 km 

Entfernung mitgebracht wurde. So bestatigt sich der 

Trend zu einem steigenden Anteil ortsfremder Roh- 

stoffe im Gravettien (vgl. Floss 1994). Zwei riicken- 

gestumpfte Spitzenfragmente erlauben, zusammen 

mit zwei Kombinationswerkzeugen an groBen Klin- 

gen, eine Zuweisung zum Gravettien (Abb. 12). 

Bemerkenswert ist ein Reibstein (Abb. 12,11), der 

Parallelen in Sprendlingen und dem weiter unten zu 

besprechenden Fundmaterial von Wiesbaden-Igstadt 

findet und die Frage einer mbglichen Nutzung von 

Wildgetreide oder allgemein pflanzlichen Substan- 

zen fur diese Zeit aufwirft (vgl. Floss 1991, 195 ff.; 

Terberger 2001).

Die Funde der Adlerquelle belegen die Nutzung 

der klimatisch giinstigen Wiesbadener Thermalquel- 

len, die in der Phase zunehmender Abkiihlung fiir 

Mensch und Tier sicher besonders attraktiv wa- 

ren. Eine kultische Versenkung von Opfergaben im 

Quelltopf muss fiir die Interpretation der Funde nicht 

bemiiht werden (vgl. Kruger 1962, 32), vielmehr 

diirfte es sich um gewdhnliche Lagerplatzabfalle 

handeln. Die geborgenen Zahnreste spiegeln even- 

tuell die besonderen klimatischen Verhaltnisse wi

der, denn neben Rind, Pferd und einem Cerviden 

wurde auch Schwein nachgewiesen. Die Zugehdrig- 

keit zum jungpalaolithischen Inventar vorausgesetzt, 

ware dies ein isolierter Beleg dieses eher warmzeit- 

lichen Vertreters im rheinischen Jungpalaolithikum 

(Floss 1991).

Das spate Jungpalaolithikum (ca. 20.000 bis 

11.800 B.P./12.000 calB.C.)

Bislang gait das auf das Gravettien folgende, zweite 

Kaltemaximum im westlichen Mitteleuropa als Za- 

sur durch eine Jahrtausende wahrenden Phase der 

Siedlungsleere. Eine Wiederbesiedlung sollte erst im 

spatglazialen Magdalenien zu fassen sein. Mit den 

von 1990 bis 1995 bei Wiesbaden-Igstadt durchge- 

fiihrten Gelandearbeiten ist es jedoch gelungen, ei

ne zeitweilige Anwesenheit des Menschen nach der 

kaltesten Phase wahrscheinlich zu machen (vgl. Ter

berger 1998; 2001; Street/Terberger 1999; 2000). 

Ausgangspunkt der kleinraumigen Ausgrabungen an 

dem Pferdejagerplatz bei Igstadt waren Flurbegehun- 

gen von A. Kratz, der im Waschbachtal eine auf 

ca. 160 m iiNN liegende, angepfliigte jungpalaolithi- 

sche Fundstelle Ende der 1980-er Jahre entdeckt hat- 

te. Die Station liegt relativ geschiitzt und der Blick
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Abb. 11. Gravettien-Fundstelle Sprendlingen, Mollusken aus ter- 

tiaren Schichten (1-8) und dem Mittelmeer (9-17). 1 Cominel- 

la cassidaria. - 2-4 Polymesoda convexa. -5-7 Tymponato- 

nus margaritaceus. - 8 Pirenella plicata. -9-11 Cyclope sp. 

(durchbohrt). - 12-17 Hinius sp. (durchbohrt) (nach Bosinski 

u. a. 1985). M. 1:1.

in das Maintal ist erst oberhalb des am gegeniiber- 

liegenden Bachufer ca. 30 m aufragenden Igstadt- 

er Riickens moglich. Das Waschbachtal ftihrt in den 

Taunus und diirfte den Pferden auf ihren Wanderun- 

gen als Weg gedient haben.

Die landwirtschaftliche Nutzung hatte die Fund- 

schicht zwar gestort, aber auf ca. 60 m2 konnten 

noch Reste von zwei Feuerstellen mit ihren Akti- 

vitatszonen sowie ein kleiner Arbeitsplatz freigelegt 

werden (Terberger 1998). Der Befundcharakter lasst 

an eher kurzfristige Lagerplatze denken und so be- 

standen die mit Knochen beheizten Feuerstellen aus 

einfachen Gruben mit nur vereinzelten Steinen als 

Hitzereflektoren. Neben der Jagdbeutezerlegung und 

der Herstellung von Steinartefakten erfolgte an der 

westlichen Feuerstelle auch etwas Elfenbeinverarbei- 

tung (Abb. 13,12). An der ostlichen Feuerstelle und 

dem kleinen Arbeitsplatz in der Mitte hat man dem- 

gegeniiber neben den “hauslichen” Aktivitaten terti- 

are Mollusken sortiert und wohl auch zu Anhangem 

verarbeitet (Abb. 13,13 - 16). Im Zusammenhang mit 

der Schmuckherstellung ist auch ein kleines Depot 

aus annahemd gleichgroBen Muscheln zu sehen. Die 

Moglichkeit des Molluskensammelns kann als ein 

wichtiger Standortfaktor fiir das Mainzer Becken im 

Jungpalaolithikum angesehen werden. Die schlecht 

erhaltene Fauna weist mit Pferd, weniger Ren, Bovi- 

de und einem Capri den auf eine kalt-trockene Um- 

welt; das in der Zeit nach dem Kaltemaximum nur 

noch sporadisch im Rheinland nachgewiesene Mam- 

mut wird nur durch wenig Elfenbein reprasentiert.

Die ca. 2700 Steinartefakte (inkl. Absplisse) sind 

weitgehend aus regional verfiigbarem Chalcedon ge- 

fertigt, ein Opalartefakt weist auf das uber 100 km 

nbrdlich gelegene Siebengebirge als vorheriges Auf- 

enthaltsgebiet. Der jungpalaolithische Habitus des 

Inventars lieB sich aufgrund der Erhaltung, der Klin- 

gentechnik und typischer Werkzeuge leicht verifizie- 

ren, aber die nahere Einordnung des Ensembles be- 

reitete Probleme. Die stratigraphische Position und 

naturwissenschaftliche Untersuchungen lieferten zu- 

nachst eine unzureichende Basis. Unter formenkund- 

lichem Aspekt Helen neben den typischen Klingen- 

kratzem einige Kratzer an Abschlagen sowie ein- 

zelne Kielkratzer auf (Abb. 13,6.9), zugleich fehl- 

ten riickengestumpfte Formen wie Riickenmesser. 

Da Kielkratzer im Aurignacien zahlreich auftreten, 

wurde daraus eine mogliche Stellung in das friihe 

Jungpalaolithikum abgeleitet. Nach und nach kristal- 

lisierte sich jedoch mit uC-Daten eine Altersstel- 

lung von ca. 19.000 bis 18.000 B.P. heraus (Mittel- 

wert Oxford-Daten: ca. 18700 B.P.) (Terberger 1998; 

Street/Terberger 1999). In diese Zeit fallen in Frank- 

reich das ausgehende Solutreen, das fiir seine fla- 

chenretuschierten Blattspitzen bekannt ist, und das 

friihe Badegoulien. Wahrend Wiesbaden-Igstadt zum 

Solutreen keine Ankniipfungspunkte bietet, finden 

die Werkzeuge durch Abschlage, gelegentliche Kiel

kratzer und die sekenen bzw. fehlenden Riickenmes- 

ser in Inventaren des friihen franzosischen Badegou

lien eine Entsprechung.

Nun ist es gelungen, mit der Kastelhohle-Nord 

(mittlere Fundschicht), Nordschweiz, und der Be- 

stattung aus der Mittleren Klause in Bayern zwei 

weitere Fundstellen mit neuen 14C-Daten in die 

Zeit kurz nach dem Kaltemaximum (ca. 19.000 bis 

18.000 B.P.) zu datieren (Terberger/Street in Druck.). 

Wiesbaden-Igstadt steht also nicht isoliert, sondem 

es zeichnet sich eine deutliche Erweiterung des 

Verbreitungsgebietes des Badegoulien nach Osten, 

wahrscheinlich bis nach Thiiringen, ab (Terberger 

2001). Es ist interessant zu vermerken, dass die ra- 

diometrischen Daten fiir das ostliche Badegoulien
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Abb. 12. Gravettien-Fundstelle Wiesbaden-Adlerquelle. 1 Stichel-Endretusche. - 2 Kratzer-Stichel. - 3 ausgesplittertes Stuck. - 4-6 

riickengestumpfte Form. - 7-9 Klingen u. Lamelie. - 10 Kern. - 11 Klopf- u. Reibstein (nach Floss 1991). M. 2:3.

tendenziell hoher ausfallen als fur das franzdsische 

Gebiet und so besteht die Frage, ob eventuell Ein- 

fliisse aus dem ostlichen Mitteleuropa fiir die Heraus- 

bildung des Badegoulien eine Rolle spielen kbnnen. 

In diesem Zusammenhang verdient die niederdster- 

reichische Fundstelle Grubgraben Aufmerksamkeit, 

die eine bedeutende Abfolge von Fundschichten aus 

der Zeit zwischen ca. 20.000 und 16.000 B.P. gelie- 

fert hat und der eine wichtige Rolle fiir das Verstand- 

nis der Kontakte zwischen Ost und West in der Zeit 

kurz nach dem zweiten Kaltemaximum zufallt (vgl. 

Montet-White 1990; Terberger 2001).

Inzwischen stehen Mbglichkeiten einer annahe- 

rungsweisen Kalibration von 14C-Daten auch fiir den 

Zeitraum jenseits der durchgehenden Baumjahrring- 

folge zur Verfiigung, die zugleich eine Korrelation 

mit den Ergebnissen der grbnlandischen Eisbohrker- 

ne erlaubt (vgl. Abb. 3) (Jbris/Weninger 1999; 2000). 

Danach gehbrt Wiesbaden-Igstadt in das ausgehende 

Laugerie-Interstadial/Interstadial 2 und spiegelt eine 

rasche Reaktion des Menschen auf die klimatischen 

Verbesserungen dieser Zeit wider.

Auf diese Besiedlungsphase folgt eine emeute Pha

se der Abwesenheit und die nachstjiingeren Hinwei-
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Abb. 13 Badegoulien-Fundstelle Wiesbaden-Igstadt. 1 -5 Kratzer. - 6, 9 Kielkratzer. -7, 10 Stichel. - 8 Kratzer-Stichel. - 11 Doppel- 

stichel. - 12 bearbeitetes Elfenbein. - 13-16 tertiare Mollusken (14 durchbohrt, 16 geschlitzt) (nach Terberger 1998). M. 2:3.

se scheinen vom Oberrhein aus dem 16. Jahrtausend 

B.P. vorzuliegen (Pasda 1998). Eventuell gehbren 

auch die nur schlecht dokumentierten Funde aus dem 

Lindengrund bei Heddesheim nahe Bad Kreuznach 

in diese Zeit. Die 1913/1914 entdeckte, schon mit 

mittelpalaolithischen Artefakten in Erscheinung ge- 

tretene Fundstelle steht am Beginn der Erforschung 

des Palaolithikums im Mainzer Becken. In der Form- 

sandgrube Faust gelang 1915 die Freilegung einer 

Brandschicht mit Steinartefakten und Faunenresten 

und in der Folgezeit scheint eine weitere Feuerstel- 

le beim Abbau angeschnitten worden zu sein (Thie- 

me/Lanser 1982, 4 f.). Nur 27 jungpalaolithische 

Steinartefakte zeugen von einer kleinraumigen und 

vermutlich wenig sorgfaltigen Grabung. Faunenre- 

ste sind demgegeniiber zahlreicher, kbnnen aber in 

ihrer Gesamtheit nicht ohne weiteres zur jungpa- 

laolithischen Fundschicht gerechnet werden, wenn- 

gleich teilweise zerschlagene Knochen auf Jagdbeu- 

tereste weisen. Das Inventar der Steinartefakte war 

zu unspezifisch fur eine nahere zeitliche Einordnung, 

aber ein Vergleich der Pferdereste erlaubte eine Ein

ordnung zwischen das Solutreen (Fundplatz Solut- 

ree, “magma de cheval”) und das Magdalenien der 

Kniegrotte. SchlieBlich wurde ein mdglicher Zusam- 

menhang mit dem Gravettien postuliert, wenngleich 

mit absoluten Datierungsangaben eher ein jiingerer 

Kontext nahegelegt wurde (ebd., 67 f.). Aufgrund des 

neuen Kenntnisstandes wird hier, den palaontologi- 

schen Ergebnissen folgend, ein Zusammenhang mit 

dem alteren Magdalenien fur durchaus mbglich er- 

achtet und selbst ein Badegoulien-Kontext soil nicht
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ausgeschlossen werden. Die unsicheren Fundzusam- 

menhange lassen allerdings eine vorsichtige Bewer- 

tung angeraten erscheinen, die wohl nur mit abso- 

luten Daten auf eine solidere Basis gestellt werden 

kann.

Noch in der Altesten Dryaszeit, also vor der ausge- 

pragten Erwarmungsphase des B oiling- Allerbd- 

Komplexes, setzt dann um 14.000 B.P./14600 

calB.C. das Magdalenien in der Nordschweiz ein. Ab 

ca. 13.000 B.P./13.400 cal.B.C. ist eine Zunahme der 

Magdalenien-Fundstellen in Slid- und Mitteldeutsch- 

land sowie auch im Rheinland zu beobachten (Hous

ley u. a. 1997). In diese Phase gehdren so bedeutende 

Freilandfundplatze wie Gonnersdorf und Andemach 

am Mittelrhein (Bosinski 1981; 1990, 218 ff.).

Da aus dem Neuwieder Becken verschiedene Statio- 

nen bekannt geworden sind, mag die Seltenheit des 

Magdalenien im Mainzer Becken verwundern: Erst 

in den letzten Jahren sind westlich von Dreieich- 

Gbtzenhain, Kr. Offenbach, zwei kleine, bei ca. 185 

m iiNN gelegene Oberflachenfundstellen mit 35 und 

63 Artefakten erkannt worden, die mit Riickenmes- 

sern, Sticheln, darunter solche an lang ausgezogener 

Endretusche (Lacanstichel), und einer Riickenspitze 

in das Magdalenien gestellt werden kbnnen (Abb. 

14) (Rosenstein 1998). Die Riickenspitze weist auf 

ein spates, zeitlich vielleicht schon an den Ubergang 

zum Allerod-Interstadial um ca. 12.000 cal.B.C. ein- 

zuordnendes Magdalenien hin. Ein spates Magdale

nien, allerdings mit geknickten Riickenspitzen, ken- 

nen wir auch von zwei Fundstellen bei FuBgbn- 

heim, ca. 10 km ostlich von Ludwigshafen (Sto- 

diek 1985). In diese Phase ist nach neuen radiometri- 

schen Daten wahrscheinlich auch das schon vor lan- 

ger Zeit entdeckte Doppelgrab von Bonn-Oberkassel 

zu stellen (Baales/Street 1998). Interessant sind die 

in Dreieich-Gotzenhain mit Feuerstein nach Norden 

bzw. Nordwesten (ca. 150 km Entfemung) und mit 

einem gebanderten Homstein aus dem Raum Wurz

burg oder Regensburg nach Siiden bezeugten Import- 

verbindungen (Entfemung ca. 250 km). Sie weisen 

auf eine hohe Mobilitat der spateiszeitlichen Wild- 

beuter, deren typische Jagdbeute Pferd und Ren an 

den Fundstellen leider nicht erhalten ist.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Einzelfunde von 

groBen Klingenwerkzeugen wie der Stichel von 

Neuberg-Riidigheim, Main-Kinzig-Kreis, auf spat- 

jungpalaolithische Fundstellen hinweisen (vgl. Priis- 

sing 1985, 8), bislang liegt jedoch in keinem Fall ein 

weiteres verlasslich ansprechbares Ensemble vor.

Spatpalaolithikum und Ausblick

Die anschlieBende Phase des Spat- oder Endpalao- 

lithikums, die das Allerod-Interstadial und die letz- 

te kalte Phase der jiingeren Dryaszeit umfasst (ca. 

12.000 bis 9.600 cal.B.C.), ist hingegen am unte- 

ren Main mit einer Reihe von Fundstellen vertre- 

ten, die geme auf Diinengebieten in Flussniederun- 

gen liegen (Abb. 8). Hier sind typische Inventa- 

re mit einer schlechteren Klingentechnik, Riicken- 

spitzen (Federmesser) und kurze Kratzer von La- 

gerplatzen wie Miihlheim-Dietesheim (Kr. Offen

bach), Trebur und Russelsheim (beide Kr. GroB- 

Gerau) zu nennen (Abb. 15) (vgl. Rosenstein 1991; 

Fiedler 1994, 38; Fruth 1994). Sie bezeugen mit 

weiteren Oberflachenstationen eine grbBere Zahl an 

Federmesser-Fundstellen und kbnnen als Bindeglied 

zwischen dem Spatpalaolithikum des Mittelrheins 

und Siiddeutschlands angesehen werden. Die Lager- 

platze sind in der Regel klein und das Steinartefakt- 

inventar durch brtliche Rohstoffe gepragt. Eventu

al kommt auf dem Federmesserfundplatz Hausen II 

auch importierter Feuerstein vor (Rosenstein 1991, 

75 f.), was die nach wie vor hohe Mobilitat der Wild- 

beutergruppen im Allerdd bezeugen kbnnte (vgl. 

Floss 1994, 367 ff.). Die Fundstellen am unteren 

Main reflektieren weitreichende Gemeinsamkeiten 

mit Fundstellen wie Niederbieber, Andemach und 

Urbar im Neuwieder Becken (Rosenstein 1991, 220). 

Organische Funde dieser Zeit, die die naturraumli- 

chen Veranderungen im Allerod mit der beginnenden 

Wiederbewaldung und dem Auftreten neuer Faunen- 

elemente wie Elch und Biber dokumentieren kbnnen, 

haben sich nur im Neuwieder Becken erhalten, wo 

die Fundschichten vom Bims des um 10.966 calB.C. 

ausgebrochenen Laacher See-Vulkans geschiitzt sind 

(vgl. u. a. Baales/Street 1998).

Uber die letzten ca. 1100 Jahre der Eiszeit, den 

um 10.750 cal.B.C. beginnenden Kalteriickschlag 

der jiingeren Dryaszeit (Jbris/Weninger 2000), sind 

wir schlecht informiert. Der deutliche Temperatur- 

riickgang fiihrte zu einer Auflichtung der Walder 

und Rentierherden drangen auf ihren jahreszeitlichen 

Wandemngen aus der nbrdlichen Tiefebene bis in 

die Mittelgebirgszone vor. Die Rentierjager der Ah- 

rensburger Kultur mit den Stielspitzen als Projek- 

tilform fur die mit dem Bogen geschossenen Pfeile 

folgten den jahreszeitlich wandemden Rentierherden 

und ihre Lagerplatzreste wurden weiter nbrdlich am 

Kartstein in der Eifel und in Altrenrath-Ziegenberg 

im Rhein-Sieg-Kreis entdeckt (Baales 1996). Aus 

dem Mainzer Becken kennen wir nur eine einzige,
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Abb. 14. Magdalenien-Fundstelle Dreieich-Gotzenhain I und II. 1-7 Stichel. - 8 ausgesplittertes Stuck. - 9 Kratzer. - 10 abgebrochene 

Kratzerkappe. - 11 - 13 Riickenmesser (nach Rosenstein 1998). Ohne MaBstab.

inzwischen verloren gegangene Stielspitze von ei- 

ner Oberflachenfundstelle bei GroB-Gerau (Abb. 8), 

die zusammen mit einem ahnlichen Exemplar aus 

FuBgdnheim II, Kreis Ludwigshafen, das siidlich- 

ste Vorkommen der Ahrensburger Rentier) ager repra- 

sentiert. Sie bezeugen wahrscheinlich einzelne Jag- 

dexpeditionen wahrend des Sommerhalbjahres bis 

in das Rhein-Main-Gebiet (ebd. 285 f.). Nach neu- 

en Erkenntnissen gehort der bei Rhiinda, Schwalm- 

Eder-Kreis, entdeckte Schadelrest zu den seltenen 

menschlichen Uberresten des ausgehenden Spatpa- 

laolithikums (10200 ±60 B.P.; ca. 9950 cal.B.C.) 

(Uenze 1960; Rosendahl 2002).

Mit dem Beginn der heutigen Warmzeit, der auf den- 

drochronologischer Basis mit 9620 denB.C./v. Chr. 

angegeben wird, verbindet sich der Ubergang zu den 

mesolithischen Sammlem und Jagem des Waldes 

und so endet der Uberblick zur Altsteinzeit. Der tief- 

greifende Naturraumwandel zwingt den Menschen 

in den folgenden 4000 Jahren zu einer stetigen An- 

passung an eine zunehmend dichter werdende Wald- 

landschaft. Um ca. 5500 v. Chr. folgt der einschnei- 

dende Ubergang zur produzierenden Wirtschaftswei- 

se des Neolithikums und die Frage, in welchem Aus- 

maB die Wildbeuter an diesem Prozess beteiligt wa- 

ren, ist Gegenstand einer lebendigen Debatte. Die 

schon fur die Altsteinzeit bezeugte, hohe menschli- 

che Verhaltensflexibilitat kann als Argument fur ei-
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Abb. 15. Spatpalaolithische Funde von Russelsheim (Fp. 122 A). 1 Riickenspitze (Federmesser). - 2-4 Stichel. - 5, 7 Lamel- 

le/Klinge. - 6 Kern - 8-9 mikrolithische Stiicke. - 10-13 Kratzer. - 14 Reib- u. Klopfstein (nach Fiedler 1994). M. 2:3.

ne enorme Anpassungsfahigkeit auch an der Schwel- 

le zu einer neuen Wirtschaftsweise gewertet werden 

(vgl. u. a. Gronenbom 1997; Terberger in Vorb.).
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