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Lage des Grabungsortes

Die Katzensteine bilden ein in einzelne Kbpfe zerkliiftetes, bis zu 15 m aufragendes Massiv 

von Buntsandsteinfelsen, die teilweise Oberhange bilden. Diese Felsen liegen im Winkel zwi- 

schen dem weiten, etwa Nord-Siid verlaufenden Veybachtal und der Nordflanke eines klei- 

nen, Ost-West verlaufenden Trockentales mit ebener Sohle, in dessen Oberhang eine gut 

erhaltene Partie der romischen Eifelwasserleitung nach Kbln verlauft (vgl. Haberey 1964; 

Abb. 1 u. 2). Dieses Trockental wird vom Tai des Veybaches um rund 3 m iibertieft. Die 

Grabungsschnitte liegen unmittelbar vor dem Fufi der Felswand auf nur wenig abfallendem 

Terrain.

Entdeckung der Fundstelle

Wegen der iiberhangenden Felsen und ohnedies auch wegen der landschaftlich exponierten 

Situation der Katzensteine war hier eine steinzeitliche Besiedlung zu erwarten. Daher wur- 

den vom Verf. seit Herbst 1969 einige Begehungen durchgefiihrt, die sowohl unterhalb wie 

oberhalb der Felsen oberflachlich Feuersteinartefakte sowie etwas prahistorische und mittel- 

alterliche Keramik erbrachten. Im Friihjahr 1970 wurde eine 2 m2 grofie Sondierung (die 

Quadrate M 12 und N 12 der jetzigen Einteilung) durchgefiihrt. In der Sondage wurde eine 

differenzierte Sedimentfolge angetroffen; darin lagerte unter einer Zone mit prahistorischer 

Keramik eine unerwartet dichte Streuung jungpalaolithischer Steinartefakte. Dies fiihrte zum 

Entschlufi, eine grbfiere Flache zu untersuchen.

Die Grabung 19 71 *

1. Vorbereitung durch Bohrungen

Um die Grabung zu rationalisieren, sollte diese von vornherein an der grofiten Fundkonzen- 

tration angesetzt werden bzw. sollten erkennbar gestbrte Partien nicht mit einbezogen wer- 

den. Daher wurde im Friihjahr 1971 im Bereich der vorgesehenen Grabungsflachen ein

* Den Grundbesitzern, den Grafen Beissel v. Gymnich in Satzvey, sei fur ihre bereitwillig gegebene Zu- 

stimmung zu den Grabungen an dieser Stelle herzlich gedankt.



320 Hartwig Lohr

Bohrnetz mit einer Kiinzelstab-Sonde (Kerndurchmesser 1,5 cm) angelegt. Im gesamten Be- 

reich unter der Felswand der Katzensteine ergab sich eine Sedimentfolge, die der Sondierung 

von 1970 entsprach und keine Anhaltspunkte liber Kulturschichten und die darin vorhan- 

dene Funddichte erbrachte. Lediglich unter dem am weitesten vorkragenden Abri in den 

Quadraten B-G, 3-7 wurden durch fein verteilte Holzkohle tiefschwarz gefarbte Kultur

schichten angetroffen. Da diese Schichten von gut einem Meter roten Sandes mit Gesteins- 

splitt bedeckt waren, der zumindest im Bohrkern den Eindruck eines wenig verwitterten, 

kaltzeitlichen Sedimentes machte, wurde ein palaolithisches Alter dieser Kulturschichten an- 

genommen und bei Grabungsbeginn der erste Schnitt an dieser Stelle angelegt.

2. Grabungsmethode

Das gesamte potentielle Grabungsareal unterhalb der Katzensteine wurde mit einem Qua- 

dratmeternetz iiberzogen. Die Oberflache der Schnitte wurde vor der Grabung nivelliert. 

Generell wurde das Sediment mit der Kelle abgebaut, bis au£ gestbrte Oberflachenschichten 

oder sterile Auffiillschichten, wie Sch. 1, 7, 17 und 22 im Schnitt 1, die mit der Schaufel ab- 

planiert wurden.

Insgesamt wurden 26,5 m2 untersucht; davon 14,5 m2 bis auf den anstehenden Felsen; die 

restlichen bis unter die unterste Fundschicht.

3. Der romische Befund in Schnitt 1 und 2

Anstatt der nach den Bohrungen erhofften altsteinzeitlichen Feuerstellen wurde in diesen 

Schnitten eine reiche Folge romischer Schichten angetroffen, liber die hier berichtet werden 

soil. Die prahistorischen Funde und Befunde der librigen Schnitte sollen spiiter ausfiihrlich 

vorgelegt werden; Vorberichte finden sich bei Lohr 1974.

Schnitt 1 lag fast vollstandig innerhalb des Traufes des im Volksmund ’Elefantenkopf' ge- 

nannten, weitesten Felsiiberhanges, reichte aber nicht an die Riickwand des Abris. Schnitt 2 

lag hangwarts eben aufierhalb des Traufes. Er stiefi oberflachlich einerseits an eine anste- 

hende Felspartie und schnitt in einen Kegel von Blockversturz ein.

3.1. Stratigraphic

Im Schnitt 1 wurden von oben nach unten die folgenden Schichten aufgeschlossen (Abb. 2):

Schicht 1: Humoser Sand, grauschwarz bis rbtlich-gelbgrau, besonders im unteren Teil mit 

feiner Schwammbanderung. Mit zahlreichen Holzkohlen. Nach Ausweis zahlreicher Fla- 

schenscherben, Blechdosen u. a. modern ab- bzw. umgelagert. Ein 1-2 cm starkes, braun- 

schwarzes, ziihes Moderhumusband zeigt eine gelegentliche Konsolidierung der Oberflache 

an, die heute bis mindestens 10 cm Tiefe sehr locker ist. Ferner enthalt die Schicht zahlreiche 

kleinere und grbfiere, einseitig geschwarzte Steine, die durch Hitzeeinwirkung vom Abri- 

dach abgeplatzt sind.

Schicht 2: Fester rbtlichgrauer Sand mit Schwemmstruktur und einzelnen rniirben Stein- 

chen; wird von einer vielleicht anthropogenen Einmuldung der Schicht 1 hangwarts gekappt.

Grube 3: Feste, graugelbe Sandflillung mit feinen, schwarzen Mangantupfen und schlierigen 

rostfarbenen Eisenausfiillungen, besonders im tieferen Teil der Grube kleine Holzkohlen, 

einzelne Steine, mittelalterliche Keramik.

Schicht 4: Entspricht Schicht 2.

Schicht 5: Lockerer, stark humoser Sand mit grofien Mengen feinster Holzkohle und kalzi- 

nierter Knochensplitter, teils braunschwarz, teils graugriin mit wenigen Steinen in der
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1 Katzensteine, Kr. Euskirchen. Lageplan. - Mafistab 1 :2500.

Schicht, jedoch haufiger bis zu faustgrofien, teilweise einseitig geschwarzten Steinen an deren 

Oberkante. Die Schicht diinnte nicht wie alle iibrigen hangwarts nach Nordosten aus, son- 

dern besafi ihre grbfite Machtigkeit in einer grubenartigen Einmuldung im Quadrat F 5.

Schicht 6: Fester hellrosa bis gelber Sand ohne grofiere Steine, nach oben zu Schicht 5 sehr 

scharf abgegrenzt.

Schicht 7: Rbtlich-graubrauner, leicht humoser Sand mit einzelnen grofieren Steinen.

Schicht 8: Durch fein verteilte Holzkohle tiefschwarz bis braunlila gefarbter, lockerer Sand 

mit einzelnen faustgrofien Steinen und Holzkohlen bis 2 cm Durchmesser. An der Ober

kante der Schicht haufig einseitig geschwarzte Steine. In der Mitte des Schnittes land sich in 

einer leichten Einmuldung der Schichtoberkante eine Konzentration mehrerer geschwarzter 

Steine, zerschlagener Knochen und Keramik. Die Schicht ist besonders zum Hangende hin 

sehr unscharf abgegrenzt.

Schicht 9: Braunroter steriler Sand mit einzelnen groberen Steinen.

Schicht 10: Durch fein verteilte Holzkohle schwarz bis braunschwarz gefarbter, lockerer 

Sand. Schicht lauft in eine flache Mulde aus, die die liegende Schicht 11 schneidet.

Schicht 11: Graugriiner aufierst harter Sand, vermutlich durch Kalkmilch verbacken, da mit 

Salzsiiure reagierend, mit einzelnen kalzinierten Knochensplittern. Ober- und Unterkante 

der Schicht sind aufierst scharf und eben. Die Schicht wird durch eine flache Einmuldung ge-
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2 Katzensteine, Kr. Euskirchen. Westprofil der Schnitte 1 und 2. - Mails tab 1:40.

schnitten und war mit kurviger Begrenzung nur in der Siidwestecke des Schnittes 1 ausgebil- 

det.

Schicht 12: Weifilichgelber bis helloranger, fester, steriler Sand mit vereinzelten kleinen 

Steinen.

Schicht 13: Sand, durch Humus und fein verteilte Holzkohle fleckig schwarzgrau-braun ge- 

farbt; aufierhalb des Traufes mit hellen Podsolierungsflecken; mit einzelnen Steinen und 

kleinen Holzkohlen.

Schicht 14: Durch feine Holzkohle und Humus teilweise fleckig schwarz bis braunlila ge- 

farbter Sand mit Nestern grober Holzkohlestiicke.

Schicht 15: Hellrosa, steriler, lockerer Sand mit zahlreichen Steinbruchschrotteln und ein

zelnen Steinen bis zu Doppelfaustgrbfie.

Schicht 16: Sand mit Steinbruchschrotteln und reichlich Holzkohle, schwarz, Holzkohle 

teilweise in Nestern mit Stricken bis zu 5 cm. In der Schicht nur im Profil peripher ange- 

schnitten Linsen harten, ortsfremden braungelben Tones, die ebenfalls mit Holzkohle 

durchmengt sind.

Schicht 17: Lockerer rosa Sand mit sehr zahlreichen Steinbruchschrotteln und vielen, meist 

unverwitterten Steinen bis zu Kopfgrofie; verstreute Holzkohlen.

Schicht 18: Wie vorher, mit rostfarbenen Eisenausfallungsflecken und zahlreichen festen 

Holzkohlen zwischen 0,5 und 7 cm Grofie, einzelne Tierknochen. Liegt in der Mitte des 

Schnittes dem aus dem Anstehenden freigeschroteten Block (siehe unten) auf.

Schicht 19: Tiefschwarze Schicht fast ohne Sand (d. h. in der Siidwestecke des Schnittes) aus 

aufgeloster Holzkohle mit festen Holzkohlestiicken bis zu 5 cm. Die scharf begrenzte Un-
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3 Katzensteine, Kr. Euskirchen. Behind auf der Sohle des Schnittes 1. - Mail stab 1 :20.

terkante der Schicht besteht aus einem 1-2 cm starken Band festen Holzkohlestaubes und 

stellt eine Laufschicht dar. Diese und die Schichten 20 und 21 stoKen an den freigeschroteten 

Block (siehe unten) an und sind im Nordteil des Schnittes nicht ausgebildet.

Schicht 20: Harter, ortsfremder graugelber Ton bzw. Auenlehm. Oberkante und Unter- 

kante scharf begrenzt. Schicht teilweise mit der liegenden Schicht 21 verzahnt.

Schicht 21: Entspricht Schicht 18, mit mehr groberen Steinen.

Schicht 22: Steriler rosa Sand mit zahlreichen Steinbruchschrotteln und unverwitterten Stei

nen bis zu Kopfgrbfie.

Der anstehende Fels unter und seitlich von dieser Schichtenfolge bildet Sohle und Abbau- 

front eines Steinbruches. Die Sohle wird in der Nordostecke des Schnittes von einer gut 1 m 

hohen Stufe begrenzt (Abb. 3), die sich ostlich des Schnittes und in den Schnitt 2 hinein 

(Abb. 2) annahernd bogenfbrmig unter der Trauflinie hinzieht. Die Oberflache dieser Stufe
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ist die zu rundlichen Kbpfen verwitterte, stark vermorschte, natiirliche Gesteinsoberflache, 

die mit Sand bedeckt ist.

In der Steinbruchsohle ist der Rest eines Quaders erhalten, der 0,45 m tief freigeschrotet 

war. Der nordliche und ostliche Schrotgraben sind rund 0,15 m breit, haben fast senkrechte 

Wande und eine ebene Sohle. Der nur mit seiner Sohle erhaltene, dritte Schrotgraben an der 

freien Siidseite des Quaders hat eine spitze Sohle. An diesen Schrotgraben schliefien in sei- 

nem freigelegten Teil drei durch grobe Spitzhiebe angelegte Keiltaschen an (Abb. 3). Beim 

Versuch einer Horizontalabkeilung ist der Quader in Ost-West-Richtung schrag gesprungen 

und der losgeloste Teil entfernt worden.

Der stratigraphische Befund im Schnitt 2 war denkbar einfach:

An der Oberfliiche setzte sich die Schicht 1 fort, die hangwarts erodiert war (Abb. 2). Dar- 

unter lagerte (Schicht 23) rbtlich-grauer Sand mit einzelnen kleinen Holzkohlen und sehr 

zahlreichen, haufig kopfgrofien, teilweise plattigen Steinen eines Blockversturzes mit gele- 

gentlich nur wenig lockerem Porenfiillsel. Besonders die plattigen Steine waren meist einem 

starken Hanggefalle folgend eingeregelt.

Im Profilsteg zwischen den Schnitten 1 und 2 diirfte sich diese Schicht 23 mit den Schichten 

4 und 7 verzahnen.

3.2. Die Funde

Entsprechend der Tatsache, dab der vorliegende Befund nicht aus einem reguliiren Sied- 

lungsplatz stammt, sind die Fundhinterlassenschaften nicht sehr zahlreich.

Die Funde sollen im folgenden nach Schichten getrennt aufgefiihrt werden:

Schicht 1: Neben zahlreichen modernen Gias- und Porzellanscherben sowie Eisenschrott 

Randbruchstiick eines weitmiindigen Topfes mit leicht nach aufien gebogenem Rand; hell- 

gelbe Innenglasur, Ton hellrosa, ungemagert, wohl Irdenware des 18. Jahrhunderts (Abb. 

4,1). Randstiick eines ahnlichen Topfes mit brauner Innenglasur, Ton aufien schwarzgrau, 

innen gelblich.

Wandungsbruchstiick eines rechteckigen Gefafies, weifier Ton mit farbloser AuBenglasur, 

auf der Ecke der Wandung Rest einer bartigen Kopfapplik (Abb. 4,2), wohl Siegburger 

Ware.

Mehrere kleine Scherben blaugrauer Kugeltopfware mit scharf profilierten Randern und ei- 

nige gelbtonige, pingsdorfartige Scherben, darunter ein WellenfuK (Abb. 4,3-6). Derartige 

Keramik fand sich auch oberflachlich in der Umgebung des Grabungsschnittes.

Grube 3: Wie vorher einige blaugraue Scherben und Scherben eines bauchigen Kruges mit 

Bandhenkel und zylindrischem Hals, mattrotbraune Salzglasur, an der Miindung innen dicke 

dunkelbraune Glasur. Einzelne Scherben dieses Gefafies lagerten auch in der Schicht 1. Fer

ner Tierknochen.

Schicht 4: Dicke, steilwandige Scherbe vom Unterteil eines rbmischen Kochtopfes mit star

ken Drehrillen auf der Innenwandung, Ton gelblichweifi, auBen leicht graugriin, mit reich- 

lich feiner Quarzsandmagerung, hart gebrannt.

2 Eisenteile, eines mbglicherweise ein Kettenbruchstiick, das andere wahrscheinlich ein Na

gel.

Nufigrofies Stuck schwarzer, kompakter Metallschlacke. Sekundar gelagert eine kleine abge- 

rollte prahistorische Scherbe und ein Feuersteinabsplifi.

Schicht 5: Zahlreiche kleine kalzinierte Knochen.

Schicht 8: In der beschriebenen Mulde auf der Oberflache der Schicht fand sich aufier einer 

Anzahl Knochensplittern, die teilweise verbrannt waren, Randbruchstiick eines Henkeltop-
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4 Katzensteine, Kr. Euskirchen. Mittelalterliche (1-6) und rbmische (7-10) Keramik sowie Gias (11) 

aus Schnitt 1.— Mafistab 1:3.

fes mit weitem Hals, scharfkantiger, nach aufien umgelegter Randlippe. Schulter mit leichter 

Delle etwas abgesetzt, Henkel einmal gedellt. Sch. orangegelb mit Sandmagerung (Abb. 4,8). 

Zeit: vielleicht 3. Jahrhundert.

Bodenteil eines steilwandigen Topfes mit leicht ausgebauchter Wandung und kaum abgesetz- 

tem Boden; Bodendurchm. 9 cm; Sch. gelblich-grau, aufien teils gelblich-rosa; mit Sandma

gerung; aufien stark verbrannt (Abb. 4,9).

In der Schicht fand sich eine stark verrundete Sigillatascherbe mit leicht gewblbter Wandung, 

Quarzgrus auf der Innenseite; Sch. weich, hellorangerot, Firnis hellrot, fast ganz abgerieben. 

Zeit: vielleicht Form Niederbieber 22, jedenfalls nicht vor Ende 2. Jahrhundert.

Ferner Knochensplitter.

Nagetierfauna.

Schicht 10: Nagetierfauna.

Schicht 13: Scherbe vom leicht eingezogenen Unterteil eines romischen Kochtopfes mit 

kriiftigen Drehrillen auf der Innenseite; Sch. innen schwarz, aufien hellocker, stark sandge- 

magert.

Schicht 14: Nagetierfauna.

Schicht 16: Desgl.

Schicht 17 u. 18: Eisenteil, vermutl. Nagel.

Knochensplitter.

Kleine Tegulabruchstiicke.
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Scherben eines diinnwandigen, bauchigen Topfes; Sch. schwarz, ofl. gelbgrau-braun, viel 

feine Sandmagerung, Scherben vom gleichen Gefafi auch in Schicht 19.

Gefafiboden (wahrscheinlich zugehbrig zum Rand der Schale Abb. 4,7 aus Schicht 19). Dm. 

etwa 7 cm; Sch. schwarz, ofl. blaugrau nach Art der Hofheimer Ware (Abb. 4,10).

Schicht 19: Rand einer Schale (Abb. 4,7), Rand nach innen wulstartig verdickt. Form wohl 

ahnlich Gose 484 oder 486. Zeit: vielleicht Mitte 2. Jahrhundert.

Nagetierfauna.

Schicht 21: Randbruchstiick eines Millefioritellers mit ganz leicht aufgewolbtem Boden 

(Abb. 4,11), ehem. Randdm. ca. 10,5 cm, grime Grundmasse mit hellen, gelblichweifien 

Schlieren. Kleine Bliimchen mit grofiem Abstand untereinander. Bliimchen mit rotem Kern 

und der Grundmasse entsprechenden, gelb geriinderten Blattern. Scherbe sekundar ver- 

brannt.

Zeit: vermutlich 1. Halfte 1. Jahrhundert n. Chr. Da es sich nicht um typischen Millefiori 

mit dicht stehenden Bliimchen handelt, bleibt die Datierung zu iiberpriifen.

Schicht 23: Diese Schicht im Schnitt 2 lieferte schliefilich einige wahrscheinlich sekundar ge- 

lagerte, prahistorische Scherben.

3.3. Interpretation des Grabungsbefundes

Unter dem Felsiiberhang wurde im 1. Jahrhundert n. Chr. ein Steinbruch betrieben. Seine 

Datierung wird durch den Fundinhalt der Schichten 18 und 19 angedeutet, wie auch durch 

die angewandte Abkeiltechnik. Das am vorliegenden Befund beobachtete Ansetzen von Kei- 

len in einzelnen Keiltaschen mit weitem Zwischenraum steht am Anfang der Entwicklung 

romischer Steinbruchtechnik nordlich der Alpen1.

Der Vortrieb des Steinbruches hatte unter dem Abri dort ein Ende, wo das zuerst abgebaute, 

wahrscheinlich freiliegende Gestein unter einen Schutt- und Erdkegel - die Schicht 23 im 

Schnitt 2 — tauchte.

Die Annahme, dafi nur freiliegendes Gestein gebrochen wurde, beruht auf den Beobachtun- 

gen in den iibrigen Schnitten sowie an anderen Aufschliissen in der Umgebung, deren nach- 

ster die moderne Sandgrube wenige hundert Meter nordlich der Katzensteine ist. Dort ist das 

anstehende, von einer Verwitterungsdecke und Humuskrume bedeckte Gestein regelmafiig 

metertief vermorscht. So liefJ sich auch im Schnitt 2 der anstehende Fels bis unter die Sohle 

des Schnittes 1 leicht mit der Schaufel abgraben.

Nachdem somit der Arbeitskopf unter dem Felsiiberhang die Grenze abbauwtirdigen Ge- 

steins erreicht hatte und die letzte Abkeilung mifilungen war, verfiillten sich die Schrotgra- 

ben und seine Sohle mit frischen Schrotteln. Mit Schicht 20 wurde ortsfremdes Lehmmate- 

rial, wahrscheinlich aus der Talaue, herangebracht, um einen festen Begehungshorizont zu 

schaffen, auf dem Feuer unterhalten wurden.

Die hangenden Schichten 18-12 diirften dann relativ schnell entstanden sein, da sie meist aus 

frischem, unverwittertem Steinbruchschutt (15, 17, 18) oder aus feinem, frischem, kiinstlich 

aufgetragenem Sand bestehen.

Von Schicht 10 aufwarts kommen keine Steinbruchschrotteln mehr im Sediment vor, was auf 

eine Einstellung des Abbaus in der Umgebung und eine Verlangsamung des Schichtaufwuch- 

ses schliefien lafit, wie er auch durch den stark verwitterten Zustand der Schicht 8 angedeutet 

wird, die wohl ins 3. Jahrhundert datiert.

1 Fur diesen und zahlreiche weitere Hinweise mochte Verf. Herrn Dr. J. Roder, Koblenz-Ehrenbreit- 

stein, herzlich danken.
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Diese Wechsellagerung von Brand, Abraum und natiirlich eingeschwemmten Sandschichten 

weist somit auf eine gelegentliche menschliche Anwesenheit an den Katzensteinen hin. Diese 

wird auch durch die Bestimmung der Holzkohlen (siehe unten 332 ff.) und durch die Nage- 

tierknochen bestatigt, die aus Raubvogelgewollen stammen diirften (siehe unten 328 ff.), die 

sicherlich nicht in Gegenwart des Menschen unter dem Felsen aufbockten.

Ste i n bruchspuren aufierhalb des Grabungsschni11 e s

Die im Grabungsschnitt entdeckten, vollkommen verschiitteten Abbauspuren bildeten einen 

von mehreren in den Katzensteinen freiliegenden Abbaukopfen; selbst an einzelnen freilie- 

genden Gesteinsblocken der Umgebung finden sich Arbeitsspuren (Abb. 3). In den offen- 

liegenden Arbeitskopfen diirften rund 1000 m3 Gestein gebrochen worden sein; die gleiche 

Menge vielleicht noch einmal in jetzt vollig verschiitteten Teilen des Bruches.

Die darin sichtbaren Schrotspuren sind grob, und freiliegende Schrotgraben haben samtlich 

breite, flache Sohlen und entsprechen somit dem Befund im Grabungsschnitt. An Stellen, an 

denen Abkeilspuren sichtbar sind, bestehen diese ebenfalls aus vorgeschlagenen Keiltaschen 

mit weitem Zwischenabstand. Somit ist man geneigt, auch das Gros der freiliegenden 

Arbeitsspuren in die friihe Kaiserzeit zu datieren.

Gegen einen kontinuierlichen, langfristig geplanten Abbau spricht allerdings die stark wech- 

selnde Grofie der gewonnenen Werkstiicke und das Fehlen durchgehender Schrotgrabensy- 

steme zur Gewinnung gleichgrofier Quader. Hingegen konnen einige Uberschneidungen von 

Schrotgraben beobachtet werden. Ferner sind nach den Beobachtungen J. Roders Spuren 

linkshiindiger Arbeitsweise, deren sich nur professionelle Steinschlager regelmiifiig zu bedie- 

nen vermogen, kaum vorhanden.

Gesamtergebnis

Im Bereich der Katzensteine bestand anscheinend bereits im 1. Jahrhundert ein kleiner 

Steinbruch zur Deckung gelegentlichen, lokalen Bedarfs. Sein Abbau geschah eventuell sai- 

sonweise im Winterhalbjahr (vgl. F. Schweingruber unten S. 332). Bemerkenswert ist hierbei 

der Nachweis einer Besiedlung bzw. der Existenz aufwendigerer Bauten in der Nordeifel, 

fur die Besiedlungsbelege fiir die 1. Halfte des 1. Jahrhunderts noch relativ sparlich sind.

Der naheliegendste Bedarf zur Anlage des Steinbruchs konnte bei der Errichtung eines klei- 

nen Tempels 400 m ost-nordostlich der Katzensteine bestanden haben, die nach unverbffent- 

lichten Weihungen an Diana (Haberey 1964, 246 f.) ebenfalls noch im 1. Jahrhundert statt- 

fand.

Nach dem Schichtaufbau des Schnittes 1 fand seit der mittleren Kaiserzeit kein Abbau mehr 

statt, wohl aber ist durch weitere Brandschichten wie auch eine am Rand einer modernen 

Sandgrube 150 m nbrdlich der Katzensteine gefundene, spatromische Kleinmiinze eine An

wesenheit auch fiir spatromische Zeit belegt. Nach den Befunden Uerpmanns (siehe unten 

S. 331) scheint es dabei nicht vollig ausgeschlossen, dal? die Szenerie der Katzensteine in reli

giose Handlungen des nahegelegenen Tempels einbezogen wurde.

Fiir die Landschaftsgeschichte ist durch die Befunde von Uerpmann, Schweingruber und 

Puissegur wahrscheinlich fiir die gesamte romische Epoche ein Waldbestand in der Umge

bung der Katzensteine nachgewiesen, der durch menschlichen Eingriff nur wenig gelockert 

wurde. Allerdings weicht der nachgewiesene Wald stark vom heutigen ’trockenen1 Kiefern- 

wald mit heideartigem Unterwuchs ab. Es handelte sich vielmehr um einen Laubwald, der 

ganzlich andere land- und viehwirtschaftliche Nutzungsmoglichkeiten bot.

Schliefilich zeigt das Schlackenbrockchen in Schicht 4, dafi irgendwo in der Nachbarschaft
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metallurgische Tiitigkeiten ausgeiibt wurden. Die Pingen allerdings, die sich auf dem Plan- 

ausschnitt (Abb. 1) bstlich der Katzensteine befinden (vgl. Haberey 1964, 247), sind si- 

cherlich mittelalterlich oder neuzeitlich, da ihre Formen wesentlich frischer sind als die der 

romischen Steinbruchabraumhalden. Vermutlich grub man nach Eisenschwarten, die sich in 

der Verwitterungsschuttdecke des Buntsandsteins anreichern.

Die blaugrauen mittelalterlichen und noch jiingeren Scherben mogen schlieBlich gelegentliche 

Besuche der Katzensteine anzeigen.

Verbleib aller Funde: Rheinisches Landesmuseum Bonn.
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Tierknochenfunde aus einem romischen Steinbruch bei 

Satzvey, Kreis Euskirchen

von H.-P. Uerpmann

Die Ausgrabungen, die H. Lohr 1971 in einem romischen Steinbruch an den Katzensteinen 

bei Satzvey, Kreis Euskirchen, durchftihrte, brachten eine kleine Faunenaufsammlung zu- 

tage, die im folgenden behandelt werden soil. Der Sandboden des Fundorts ist ungiinstig fur 

die Erhaltung von Knochenfunden. Dementsprechend schlecht ist der Zustand des Materials. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind von Grofitieren nur stark verkohlte oder kalzi- 

nierte Knochen und einzelne Zahne erhalten. Daneben fand sich eine grbfiere Zahl von 

Kleintierknochen, einzelne davon ebenfalls verbrannt. Aufier einigen Spitzmausknochen und 

den kriiftigen Humeri von Maulwiirfen ist jedoch das postkraniale Skelettmaterial der Klein- 

tiere ebenfalls fragmentiir. Nur einige Unterkiefer und wie iiblich Zahne waren besser kon- 

serviert. Von den Grofitierresten konnte etwa ein Viertel, gewichtsmafiig etwas mehr als die 

Hiilfte, artmafiig bestimmt werden. Bei den Kleintierresten fiel zwar die Auftrennung in 

Sauger- und Amphibienknochen sowie das Erkennen der beiden Vogelfunde relativ leicht, 

doch innerhalb dieser Gruppen liefien jeweils nur einzelne Stiicke eine verlafiliche Artbe- 

stimmung zu. Unter diesen Umstanden ist es sinnlos, eine quantitative Analyse zu versu- 

chen. Auf Mengenangaben wird im folgenden daher weitgehend verzichtet. Die Auswertung 

erfolgt qualitativ, wobei zu unterscheiden ist zwischen den unabhangig vom Menschen ins 

Sediment gelangten Resten und jenem Teil der Funde, der wohl durch den Menschen abgela- 

gert wurde. Wahrend bei letzteren der Ablagerungsmodus Anlafi zu Uberlegungen gibt, las- 

sen die anderen Funde bkologische Riickschliisse zu. Hierauf soil zuerst eingegangen wer

den.

Vermutlich aus Eulengewollen stammen die Reste folgender Kleinsauger:

Maulwurf - Talpa europaea

Zwerg(?)spitzmaus - Sorex minutus?

Gartenschlafer - Eliomys quercinus
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Rbtelmaus - Clethrionomys glareolus

Feld- oder Erdmaus - Microtus arvalis/agrestis

Kleinwiihlmaus - Pitymys subterraneus

Gelbhalsmaus - Apodemus flavicollis

Auch die Amphibienreste (Anura indet.) konnen aus Gewbllen stammen. Mbglicherweise 

handelt es sich zum Teil auch um Mahlzeitreste kleiner Raubtiere, von denen zwei Arten 

durch je ein Zahn- bzw. Knochenfragment belegt sind:

Dachs - Meles meles

Steinmarder - Martes foina

Die Bestimmung beruht beim Dachs auf einem oralen Fragment des Mj. Vom Stein

marder liegt ein kleines Oberkieferbruchstiick vor, das die Alveole des P4 und einen Teil 

der Alveole des M1 enthalt. Die enge Stellung der beiden oralen Wurzeln des P4 und die ge- 

ringe Grbfie des Stiickes insgesamt (Alv.lange des P4 8,5 mm) unterscheiden es vom Edel- 

marder (Martes mattes') und ermoglichen eine eindeutige Zuweisung. Zwei weitere kleine 

Zahnfragmente von Carnivoren lassen keine Artbestimmung zu.

Beim Maulwurf griindet sich der Nachweis auf ein Unterkieferfragment, ein Ulnafrag

ment und vier Humeri, von denen zwei ganz erhalten sind. Mit einer Lange von 15,3 und 

15,4 mm, einer Diaphysenbreite von 3,9 und 4,0 mm und einer Breite der distalen Epiphyse 

von 8,25 und 8,5 mm1 entsprechen die Stiicke rezentem Vergleichsmaterial ebenso wie eis- 

zeitlichem Material von Talpa europaea (vgl. v. Koenigswald 1970, 417). Der Nachweis der 

Zwergspitzmaus ist problematisch, obwohl ein vollstandig erhaltener Unterkiefer vor- 

liegt. Die Rotfarbung der Zahnspitzen und die drei Hocker des Incisivus gestatten zwar ohne 

weiteres die Gattungsbestimmung als Sorex, die Artbestimmung ist jedoch nicht eindeutig. 

Die Alpenspitzmaus - Sorex alpinus - ist nach ihrer heutigen Verbreitung am Fundort nicht 

zu erwarten, sie kann auch morphologisch ausgeschlossen werden. Die Arten Sorex araneus 

(Waldspitzmaus) und Sorex minutus (Zwergspitzmaus) sollten auf Grund ihres Grbfienunter- 

schiedes trennbar sein. Mit einer Lange der Zahnreihe von 7,4 mm liegt das Stuck nahe der 

Untergrenze der Variation mitteleuropaischer Waldspitzmause und liber der Obergrenze die

ses Mafies bei Zwergspitzmausen, die von Miller (1912) mit 6,4 mm angegeben wird. Gegen 

die Bestimmung der Waldspitzmaus spricht aber die Form des vorderen Unicuspids, der 

niedrig und langgestreckt ist, was Miller (1912, 54) als Unterscheidungsmerkmal von Sorex 

minutus gegeniiber Sorex araneus hervorhebt. Es kbnnte sich jedoch auch um die Masken- 

spitzmaus - Sorex caecutiens - handeln, die mbglicherweise in der Rbmerzeit noch eine kon- 

tinuierlichere Verbreitung in Mitteleuropa hatte als heute. Die Bestimmung des Kiefers bleibt 

daher fraglich. Einem zweiten Kieferfund, der im erhaltenen Teil mit den beschriebenen 

iibereinstimmt, fehlt der Ramus und der vordere Unicuspid ist ausgefallen, so dal? dieses 

Stuck nicht zur Klarung beitragt. Unter den postkranialen Skeletteilen befinden sich zwei 

ganz erhaltene Humeri. Mit Langen von 6,5 und 6,6 mm liegen sie unterhalb des Variations- 

bereiches, den Brunner (1953, 61) fur adulte Waldspitzmause angibt. Auch unterscheiden sie 

sich durch ihre Schlankheit von Waldspitzmaus-Humeri. Vorausgesetzt, dais die Kieferteile 

und die Extremitatenknochen zur gleichen Art gehbren, gewinnt die Zuweisung zur Zwerg

spitzmaus hierdurch an Wahrscheinlichkeit.

Der Gartenschlafer ist durch ein distales Tibiafragment vertreten. Das Stuck ist ver- 

brannt, die Bestimmung ist jedoch zweifelsfrei. Mit einer distalen Breite von 3,6mm liegt das 

Stuck im Variationsbereich mitteleuropaischer Gartenschlafer und ist zu klein fur eine Zu

weisung zum Siebenschlafer und zu grofi, um von der Haselmaus zu sein. - Die verschiede-

1 Mafiabnahme entsprechend von Koenigswald, 1970.
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nen Wiihlmausarten sind jeweils durch Zahne und Kieferfragmente belegt. Die Ro tel- 

maus scheint der am haufigsten vertretene Kleinsauger zu sein. Von ihr liegen mehrere er- 

ste Unterkiefermolaren vor sowie ein Unterkieferfragment mit erhaltener Backzahnreihe 

(Lange 5,5 mm). Auch andere Zahne und Zahnfragmente liefien sich an Hand der Bewurze- 

lung dieser Art zuordnen. Von der Feld- oder der E r d m a u s liegen drei erste Unterkie

fermolaren vor, und auch die Kleinwiihlmaus ist durch ein Unterkieferfragment mit 

Mj und M2 belegt. Zwei Fragmente kriiftiger Microtiden-Zahne machen es wahrscheinlich, 

dafi auch eine Schermaus, Arvicola, vertreten ist, doch fand sich kein einwandfreier Beleg. - 

Unter dem Material von Langschwanzmausen fand sich als einziger Zahn ein isolierter, stark 

abgekauter Mj einer Wald- oder Gelbhalsmaus. Ein Unterkieferfragment ohne Zahne lafSt 

die Lange der Backzahnreihe auf etwa 4,3 bis 4,5 mm bestimmen. Damit dtirfte das Stiick 

von einer Gelbhalsmaus stammen. Gleiches gilt fiir zwei annahernd vollstandige Femo

ra, deren Lange sich auf etwa 18,5 und 20 mm schatzen lafit. An einer kleinen Serie (n = 9) 

wurde fiir rezente Waldmause aus Deutschland eine Variation der Femurlange von 15,2 bis

18.1 mm festgestellt, wahrend Gelbhalsmause eine Variationsbreite zwischen 16,2 und

21.2 mm (n = 10) haben (Storch u. Uerpmann 1969). Die Gelbhalsmaus lafit sich also mit 

Sicherheit nachweisen. Daneben liegt noch ein Tibiafragment einer kleineren Langschwanz- 

maus vor. Es laftt sich nicht entscheiden, ob es sich um Mus musculus (Hausmaus) oder 

Apodemus sylvaticus (Waldmaus) handelt.

Bei den Amphibien scheiterte die Artbestimmung am Mangel an Vergleichsmaterial. Es 

sind grofie und kleine Anuren vertreten. Bei der grofien Form handelt es sich nicht um die 

Erdkrote (Bufo bufo), und auch der Grasfrosch (Rana temporaria) scheidet aus. Von den an- 

deren in Frage kommenden Arten stand kein Vergleichsmaterial zur Verfiigung. Dies ist be- 

dauerlich, da die bkologischen Aussagen sich durch den Nachweis der einen oder anderen 

Art u. U. hatten erweitern oder prazisieren lassen.

Zur Verdeutlichung der okologischen Aussagen werden in der folgenden Tabelle die von den 

einzelnen Kleinsaugerarten bewohnten Biotope und die Starke ihrer Vorliebe fiir die einzel- 

nen Lebensraume dargestellt. Die Grofie der Punkte in den einzelnen Feldern zeigt schema- 

tisch die relative Haufigkeit, mit der die Arten in dem jeweiligen Biotop angetroffen werden.

Felder u.

Wiesen

Kraut- 

flachen

Busch- 

land

Wald

rander

Laub- 

wald

Nadel- 

wald

Maulwurf • • • • • •
Zwergspitzmaus • • • • • •
Gartenschlafer • • • •
Rbtelmaus • • • • •
Feld-/Erdmaus • • • •
Kleinwiihlmaus • • • • • •
Gelbhalsmaus • • • •

Die Rbtelmaus und der Gartenschlafer und bis zu einem gewissen Grad auch die Zwerg- 

spitzmaus bevorzugen innerhalb ihres Lebensraumes die trockenen und warmen Lagen. 

Hervorzuheben ist aufierdem, dafi der Gartenschlafer, der einen Winterschlaf halt, nur in der 

warmen Jahreszeit von einer Eule erbeutet und zu den Funden gelangt sein kann. Die mei- 

sten der vertretenen Arten bewohnen vor allem den Bereich der Waldrander und lichte 

Buschbestande. Jedenfalls macht die Kleinsaugerfauna deutlich, dal? die Katzensteine zur 

Rbmerzeit nicht von geschlossenen Waldern umgeben waren. Ein deutlicher Hinweis hierfiir 

ist auch das Vorkommen des Steinmarders, der offenes aber deckungsreiches Gelande bevor- 

zugt und haufig die Nahe menschlicher Siedlungen aufsucht.
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Ob sich tatsachlich eine permanente Ansiedlung in der Nahe befand, ist auch aus den vom 

Menschen an den Fundort gebrachten Knochenfunden nicht zu erschliefien. Die grbBte Zahl 

der bestimmten Funde aus dieser Kategorie stammt vom Reh, Capreolus capreolus, doch 

aufier einer Rippe und einem Zungenbeinfragment aus Schicht 4 (es kbnnte sich auch um Re

ste kleiner Hauswiederkauer handeln) stammen anscheinend alle Rehknochen von nur einem 

Individuum. Sie fanden sich konzentriert in Schicht 11. Alle Knochen sind stark verbrannt, 

meist vbllig kalziniert, mindestens aber verkohlt. Sicher zuweisbar waren nur Reste der Hin- 

terextremitaten. Zwei kleine Schulterblattfragmente und ein Rippenbruchstiick diirften aber 

ebenfalls zu diesem Tier gehbren. Der einzige besser erhaltene Knochen ist der rechte Talus. 

Seine laterale Lange betragt 23,5 mm, doch hat sich der Knochen beim Verbrennen sicherlich 

verkiirzt.

Verbrannt sind auch die meisten Reste vom Schwein, Sus domesticus (?), die sich in ge- 

ringerer Zahl tiber die meisten Schichten verteilt vorfanden. Es scheint sich um Reste von 

Hausschweinen zu handeln. Jedenfalls sind nur kleine Tiere belegt, doch war in keinem Fall 

nachzuweisen, daB die Knochen von ausgewachsenen Individuen stammen. Ein Tier war so- 

gar mit Sicherheit jung, denn es fand sich eine zweite Phalange ohne Epiphyse, was auf ein 

Schwein im ersten Lebensjahr schlieBen lafit.

Auffallig ist sowohl bei den Reh- wie bei den Schweineknochen die hochgradige Feuerein- 

wirkung. Es ist unwahrscheinlich, daB diese Knochen und mit ihnen alle unbestimmbaren 

Fragmente nur zufallig ins Feuer geratene Nahrungsabfalle sind. Zwar enthalt prahistorischer 

Siedlungsabfall stets eine gewisse Zahl von angebrannten Knochen, aber weder der Anted 

noch die Intensitat der Feuereinwirkung erreichen erfahrungsgemaB ein Ausmafi wie bei den 

Funden von den Katzensteinen. Im Aussehen entsprechen diese Funde etwa rbmischem Lei- 

chenbrand bzw. den Resten mitverbrannter Tiere. Sollte es sich tatsachlich um Nahrungsab

falle handeln, so sind sie jedenfalls sorgfaltig in einem hierfiir eigens unterhaltenen Feuer 

verbrannt worden. Das bei den Rbmern iibliche Brandopfer legt jedoch eine andere Interpre

tation nahe. Sowohl das Schwein wie auch das Reh sind als Opfertiere vorstellbar. Der Zu- 

stand ihrer Knochen spricht dafiir, dafi der Fundplatz gelegentlich kultischen Handlungen 

diente, in deren Verlauf Teile von Tierkbrpern verbrannt wurden. Tierknochen aus der 

Aschenschicht eines phbnizischen Brandopferaltars (Uerpmann, im Druck) entsprechen im 

Erhaltungszustand den Resten von den Katzensteinen. Ein Opferaltar wird sich an der 

Fundstelle aber wahrscheinlich auch im nicht ausgegrabenen Bereich nicht finden lassen. Die 

wenigen verbrannten Kleinsaugerknochen sprechen dafiir, daB die Feuerstellen sich auf dem 

Erdboden befanden, wo die Gewdllereste mit erfafit werden konnten. Da auch die archaolo- 

gischen Funde keinen sicheren Hinweis in dieser Richtung abgeben, wird ein schliissiger 

Beweis fur die mindestens zeitweise Benutzung des Fundorts als Kult- oder Opferplatz wohl 

nicht zu erbringen sein.

Nicht verbrannt sind einige Zahne und sonstige Fragmente des rechten Unterkiefers eines 

Rin des, Bos taurus, aus Schicht 18. Der M3 ist mittelstark abgekaut und hatte eine Lange 

von 40 bis 42 mm. Es handelte sich demnach um eines der groBen Rinder, wie sie von den 

Rbmern in Mitteleuropa und insbesondere auch im Rheinland gehalten wurden (vgl. z. B. 

Mennerich 1968). Auch ein Coracoid vom Haushuhn, Gallus gallus domesticus, ist nicht 

verbrannt. Der distale Teil fehlt, so dafi Mafie nicht angegeben werden kbnnen. Es handelte 

sich um ein schlankwiichsiges, mittelgroBes Tier. Das Haushuhn war zur Rbmerzeit in Mit

teleuropa bereits allgemein verbreitet. Die friihesten Nachweise stammen aus der Hallstatt- 

zeit (z. B. Boessneck 1965). Ein weiterer Vogelknochen, ein Fragment des Coracoids eines 

knapp amselgroBen Vogels, diirfte eher zu den nicht vom Menschen an den Fundort ge

brachten Resten gehbren.

Zusammenfassend lafit sich aussagen, dafi die Umgebung des Fundortes wohl als deutlich ge-
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lichteter Laub- oder Mischwald und offenes Buschland vorzustellen ist. Der Fundort selbst 

wurde mbglicherweise als Brandopferplatz benutzt.

Abgekiirzt zitierte Literatur:

Boessneck 1965 J. Boessneck, Zu den Tierknochenfunden aus Wallerfangen (Hallstatt C/D). 

Ber. Staatl. Denkmalpflege Saarland 12 (Saarbriicken 1965) 35 ff.

Brunner 1953 G. Brunner, Das Extremitatenskelett der Waldspitzmaus, Sorex araneus Linne, 

1758. Saugetierkundl. Mitt. 1, 1953, 59 ff.

v. Koenigs wald 1970 W. von Koenigswald, Mittelpleistozane Kleinsaugerfauna aus der Spaltenfiil- 

lung Petersbuch bei Eichstatt. Mitt. Bayer. Staatssamml. Palaont. hist. Geol. 

10, 1970, 407 ff.

Mennerich 1968 G. Mennerich, Romerzeitliche Tierknochen aus drei Fundorten des Nieder- 

rheingebietes (Diss. Miinchen 1968).

Miller 1912 G. Miller, Catalogue of the Mammals of Western Europe (London 1912, Nach- 

druck 1966).

Storch u. Uerpmann G. Storch u. H.-P. Uerpmann, Kleinsaugerfunde aus dem bronzezeitlichen 

Siedlungshiigel ’Cabezo Redondo' bei Villena in SO-Spanien. Senckenbergiana 

biol. 50, 1969, 15 ff.

Uerpmann, im Druck H.-P. u. M. Uerpmann, Tierknochenfunde aus der phonizischen Faktorei von 

Toscanos und anderen phonizisch beeinflufiten Fundorten der Provinz Malaga 

in Siidspanien. Studien fiber friihe Tierknochenfunde von der Iberischen Halb- 

insel 4 (im Druck).

Die Holzkohlenreste aus den Sedimenten des Abri Katzensteine, 

Kreis Euskirchen

von F. Schweingruber

Mit Hilfe von Auflichtmikroskopen konnten die bis ‘/2 cm3 grofien Stiicke analysiert wer- 

den. Die Ergebnisse der Holzartbestimmung sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Die Holzkohlen sind gut erhalten und direkt vergleichbar mit rezent verkohltem Holz. Sie 

lassen sich gut brechen und weisen keine Inkrusten auf. Bei den grofieren Stricken (Querfla- 

che bis '/2 cm2) konnte festgestellt werden, dafi ausschliefilich Stiicke mit geringen Dimen- 

sionen, also Aste oder diinne Stammchen, mit Durchmessern von 2-3 cm, selten 'h-l cm mit 

Altern von 5-15 Jahren verbrannt wurden. Alle Schichten weisen Holzkohlen mit nahezu 

gleichen Abmessungen auf. Die Jahrringbreiten sind relativ gering und halten sich in der Re

gel unter einem Millimeter.

In den zur Beobachtung geeigneten Stiicken (vorwiegend Weichholz) wurden nur selten 

Pilzhyphen in geringen Mengen nachgewiesen.

An Stricken mit Waldkante konnte die Schlagzeit im Jahresablauf festgestellt werden. Mit 

Ausnahme eines einzigen Stiickes (D5, Schicht 18, Eiche) wurden alle Holzer in der Zeit 

zwischen Oktober und Marz geschlagen.

Wenige Stiicke weisen Schlagspuren von Werkzeugen auf.
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Interpretation der Befunde

Aufgrund der Holzanalysen existierte im Gebiet ein praktisch reiner Laubwald. Auf den sau- 

ren Boden stand ein Eichen-Birkenwald (Querco-Betuletum) mit verschiedenen feuchtig- 

keitsbedingten Untereinheiten. Neben der dominierenden Eiche sind alle weiteren Arten nur 

akzessorisch. Infolge Nahrstoffarmut (und lokal Trockenheit) gedeiht die Buche nur kiim- 

merlich. Birken sind vorwiegend in Pionierstadien anzutreffen, seltener halten sie sich in 

lichtreicheren Stellen des Eichenwaldes. An Waldrandern im Buschwald und in Hecken mo- 

gen Haselstraucher recht iippig gewachsen sein. An Siidhangen treten in Naturbestanden 

vereinzelt Fbhren zwischen die Eichen. Auf nahrstoff- oder zumindest wasserreicheren Bo

den (Tallagen, nordexponierte Hiinge) spielen die Esche, der Bergahorn, Weiden und Erlen 

eine Rolle.

In der Holzartentabelle wurden die Proben mit der thermophilen Fdhre oder fehlende hy- 

grophilen mit a und solche mit feuchtigkeitsbedtirftigen Arten wie Esche, Erie usw. mit b 

bezeichnet.

Da keine anatomischen Merkmale Ast- und Stammholz eindeutig scheiden, bleibt die Frage 

offen, ob Aste oder diinne Stamme verbrannt wurden. Die geringen Pilzhyphengehalte spre- 

chen eher gegen Aste, resp. verbranntes Leseholz. Die an wenigen Proben nachgewiesenen 

Schnittspuren wie die praktisch einheitliche Fallungszeit und die geringen Stiickhalter ma- 

chen es wahrscheinlich, daft verbuschte Walder nur schwache Stammchen lieferten.

M ol 1 u s k en b e s t i m m un g aus Schnitt 1 der Grabung Katzensteine 

von J. J. Puissegur

Wegen des relativ groben Schlammens der Sedimente diirften in dieser Fauna wahrscheinlich 

kleine Arten fehlen, die den trockenen Charakter des Fundortes anzeigen wurden.

Dennoch lafit sich eine Haufung von waldliebenden Arten (erste Gruppe) in den Schichten 8, 

16, 18 und 19 feststellen, mit einem Maximum in 18 und 19. Semi-forestale Arten (zweite 

Gruppe) sind uberall vorhanden, jedoch etwas haufiger in Schicht 8. Die Schichten 10 und 14 

sind vielleicht am hiiufigsten vom Menschen begangen worden, da darin alle Schneckenscha- 

len zerbrochen sind.

Als Ergebnis kann man an eine locker bewaldete Landschaft zur Zeit aller Schichten denken, 

wobei allerdings zur Zeit der Schichten 18 und 19 der Wald recht dicht war und eine gewisse 

Feuchtigkeit verursachte: (Nesovitrea hammonis und Iphigena ventricosa).
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