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Vorbericht liber die Untersuchungen auf der Warft 

Elisenhof bei Tonning

Von Albert Bantelmann, Schleswig

Dank der unermiidlichen Tatigkeit von G. Hatt1 wurden im nordlichen Teil 

der Cimbrischen Halbinsel zahlreiche Reste von Wohnplatzen untersucht. 

Durch diese Arbeiten wurden der Vorgeschichtsforschung wertvolle Kenntnisse 

fiber Hausbau, Siedlungsformen und Erwerbsleben vermittelt. Im Siidteil der 

Cimbrischen Halbinsel sind groBere Problemgrabungen ahnlicher Art bisher nur 

in Hodorf, Tofting und Ostermoor durchgefiihrt worden. Die letztgenannten 

Untersuchungen beschrankten sich auf die Marsch an der Westkiiste Schleswig- 

Holsteins, durch sie konnten bei den auBerst giinstigen Erhaltungsbedingungen 

im fetten Tonboden dieser Landschaft die durch Hatt vorgelegten Beobach- 

tungen in wichtigen Punkten erganzt werden.

Die erwahnten Ausgrabungen erfaBten Siedlungen aus einem Zeitraum, 

der sich im wesentlichen vom letzten Jahrhundert v. Chr. bis in das 5. Jahr- 

hundert n. Chr. erstreckt. Ffir die zweite Halfte des 1. Jahrtausends n. Chr. 

war unser Wissen fiber Siedlungsreste bis vor kurzem auf die Ringwalle der 

Burgen, auf die Handelsstadt Haithabu und daneben auf einzelne zufallig 

angeschnittene Hausgrundrisse beschrankt, planmaBige Untersuchungen von 

bauerlichen Siedlungen fehlten. Dieses ist um so bedauerlicher als nach der 

Volkerwanderungszeit umfassende Veranderungen in der stammesmaBigen 

Zusammensetzung der Bewohner des Sfidens unserer Halbinsel stattgefunden 

haben mfissen; denn zu dem Zeitpunkt, an dem durch schriftliche Quellen die 

Verhaltnisse aufgehellt werden, sitzen sachsische Stamme als mutmaBliche Ur- 

einwohner nur noch im westlichen und zentralen Teil Holsteins, in Ostholstein 

sind slawische Einwanderer seBhaft geworden und im nordlich angrenzenden

1 Ein umfassendes Verzeichnis der Arbeiten G. Hatts findet sich in seiner letzten grofien 

Verbffentlichung: Norre Fjand. An Early Iron-Age Village Site in West-Jutland. Vidsk. Selks. 

arkaeolog.-kunsthist. skrifter, Bd. 2 Nr. 2 Kobenhavn 1957.
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Schleswiger Raum bewohnen jlitisch-danische Stamme das Land herunter bis 

zur Eckernforder Bucht. Die Inseln und Marschgebiete an der Nordseekliste 

nordlich der Eider befinden sich im Besitz von Friesen.

Vier Vblkerschaften verschiedener Herkunft und verschiedener Sprache 

wohnen demnach im fruhen Mittelalter in einem verhaltnismaBig kleinen Raum 

nebeneinander. Da die Grenzen der einzelnen Siedlungsgebiete uns mehr oder 

minder gut bekannt sind, besteht hier eine Moglichkeit, durch Untersuchungen 

bauerlicher Siedlungen der genannten Volker sowohl stammesbedingte Unter- 

schiede als auch verbindende Gemeinsamkeiten im Bild gleichaltriger Nieder- 

lassungen herauszustellen und damit methodisch wichtige Anhaltspunkte fur 

die Auswertung alterer Siedlungsreste zu gewinnen, von denen uns historische 

Hinweise auf ethnische Zugehbrigkeiten weitgehend fehlen.

Wahrend im sachsischen Stammesgebiet im Rahmen einer Notgrabung 

wahrend der letzten Jahre wesentliche Teile eines Dorfes des 9. Jahrhunderts 

auf dem Grothenkamp bei Neumunster aufgedeckt wurden, sind im ehemals 

nordfriesischen Sprachgebiet seit dem Jahre 1957 mit Unterstiitzung durch die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft auf der Warft von Elisenhof bei Tonning 

an der Eidermundung umfangreiche Grabungen durchgeflihrt worden, mit dem 

Ziele, hier die groBtmogliche Klarheit liber das Aussehen einer friihmittel- 

alterlichen bauerlichen Siedlung zu gewinnen.

Die Wahl des Objektes wurde durch Erwagungen verschiedener Art be- 

stimmt. Einmal durch Ergebnisse sprachwissenschaftlicher Untersuchungen, 

aus denen hervorgeht, daB in der Marsch des Eidermiindungsgebietes Orts- 

namentypen auftreten, die eine frlihmittelalterliche Besiedlung friesischen UrT 

sprungs vermuten lassen; zum andern durch die Lage der Siedlungsreste an 

einem Hauptverkehrsweg des fruhen Mittelalters, namlich der Route Rhein- 

mundungsgebiet-Haithabu-Ostsee. Durch diese Verbindungslinie versprechen 

Vergleiche zwischen Grabungsbefunden auf der bauerlichen Siedlung Elisenhof 

und in der Handelsstadt Haithabu besonders interessante und befruchtende 

Aspekte. Da Elisenhof nur etwa 3 km von der bereits untersuchten Warft 

Tofting entfernt liegt, deren Hauptbesiedlungszeit die ersten Jahrhunderte n. 

Chr. waren, erschien ferner ein Vergleich zweier in derselben Umgebung liegen

der Siedlungen verschiedenen Alters gleichfalls als nicht uninteressant. Endlich 

hot sich die Moglichkeit, durch einen Vergleich der Struktur eines frlihmittel- 

alterlichen Marschendorfes und seiner Umgebung mit den Siedlungsresten des 

hohen Mittelalters im benachbarten Wattenmeer, Aufschllisse fur den Beginn 

und den Ablauf der kolonisationsartigen ErschlieBung der Marschgebiete Nord- 

frieslands im Anfang unseres Jahrtausends zu gewinnen.

Ausgehend von den genannten Erwagungen konnten dank der Bewilligung 

erheblicher Mittel durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in bisher vier 

Jahreskampagnen groBere Flachen der Warft abgedeckt und wesentliche Teile 

der alten Siedlung erfaBt werden. Da eine Gesamtbeschreibung und die Vor- 

lage der Funde einer umfassenden Publikation nach Beendigung der Unter

suchungen und nach griindlicher wissenschaftlicher Bearbeitung vorbehalten 

bleiben muB, wird im folgenden nur liber den allgemeinen Charakter der Sied

lung und liber ihre Entwicklung berichtet werden.
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Der Warftkomplex von Elisenhof umfaBt insgesamt etwa 7 ha. Durch die 

Untersuchungen wurde deutlich, daB nur ein Teil der Gesamtflache schon im 

friihen Mittelalter bewohnt war. Im hohen Mittelalter erfolgte im Verlaufe einer 

Auflockerung der Bebauungsdichte eine VergroBerung durch Anwarften von 

Kleimassen.

Die genaue Zeitbestimmung der sehr sparlichen Funde, die eine Datierung 

erlauben, insbesondere aus dem altesten Teil der Niederlassung, steht noch aus. 

Immerhin kann gesagt werden, daB die Siedlung wahrscheinlich im 7. oder 

friihen 8. Jahrhundert n. Chr. gegriindet wurde und bis in das hohe Mittelalter 

ununterbrochen bewohnt war.

Es stellte sich heraus, daB als Ort fur den altesten Teil der Siedlung der 

hohe Uferwall der Eider gewahlt worden war. Hier wurden die ersten Gebaude, 

mit Dielen aus einer Lage von Kleisoden versehen, unmittelbar auf dem ge- 

wachsenen Boden errichtet.

Diese charakteristischen Ziige: die Lage auf dem Uferwall eines Flusses 

oder Prieles und die Errichtung der ersten Gebaude auf dem gewachsenen Bo

den der unbedeichten Marsch teilt unsere friihmittelalterliche Ortschaft mit den 

vorvolkerwanderungszeitlichen Marschensiedlungen. Auch die spatere Ent

wicklung, die langsame Aufhohung der Siedlungsbasis durch Dung und Klei

massen hat die untersuchte Siedlung mit den alteren gemeinsam. Sie steht im 

Gegensatz zum Aufbau der jtingeren Warften des hohen und spaten Mittel- 

alters, insbesondere der heutigen Halligwarften, die vielfach schon fur die Er

richtung der ersten Gebaude bis zu einer betrachtlichen Hohe aufgewarftet 

wurden.

Die Grabungsbefunde zeigten deutlich, daB die landwirtschaftliche Nut- 

zung des umliegenden Marschgelandes der Haupterwerbszweig der Bewohner 

gewesen sein muB. Schon die gewaltige Anhaufung von Dungmassen spricht 

fur die Vorherrschaft der Viehzucht. Dieser Eindruck wird durch den Fund 

zahlloser Haustierknochen verstarkt. Das Rind scheint das Hauptnutztier ge

wesen zu sein. Es folgen Schaf, Schwein und Pferd.

Trotz der unmittelbaren Nachbarschaft der fischreichen Gewasser des 

Eidermundungsgebietes ist der Anteil an Uberresten von Fischen unter den 

Knochenfunden verhaltnismaBig gering. Nur die Knochenschuppen und Graten 

des Stors waren nicht selten. Daneben wurden gelegentlich auch Reste von 

Plattfischen gefunden. DaB dieser Unterschied in der Fundhaufigkeit zwischen 

Haustierknochen und Fischresten nicht etwa nur grabungstechnisch bedingt 

ist, d. h. ausschlieBlich an der Nichtbeachtung der verhaltnismaBig kleinen 

Graten liegt, zeigt die Tatsache, daB bei einer Stadtkerngrabung im hoch- 

mittelalterlichen Teil von Schleswig Fischreste (Graten und Schuppen) weit- 

aus haufiger auftraten als Haustierknochen. Bei den bauerlichen Bewohnern 

der Marschsiedlung von Elisenhof scheint, jedenfalls vor der Annahme des 

Christentums, die Fischnahrung eine verhaltnismaBig geringe Rolle gespielt zu 

haben.

Die in den Dungmassen vorziiglich erhaltenen Pflanzenteile, insbesondere 

die Samen, zeigen nach den ersten Untersuchungen der Palaobiologen Frau 

Dr. Korber und Herr Dr. Behre, daB die Marsch in der Umgebung der Siedlung
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von einer Salzwiesenflora bedeckt gewesen sein muB, wie sie ahnlich auch heute 

in den vor den Deichen liegenden Landereien der unmittelbaren Nachbar- 

schaft vorkommt. Der Befund laBt darauf schlieBen, daB eine umfassende Be- 

deichung noch fehlte und daB die Marschflachen, wohl hauptsachlich in den 

Wintermonaten, bei starkeren auflandigen Winden Salzwasseriiberflutungen 

ausgesetzt waren.

Trotzdem finden sich auf der Marsch von Elisenhof im Bereich der hoher 

gelegenen Stellen des Uferwalles unter der alten Warft Pflugspuren als deut- 

liches Anzeichen dafiir, daB schon sehr bald nach der Griindung der Siedlung 

in der Umgebung der altesten Hauser Ackerbau getrieben worden sein muB. Die 

Gefahr der Uberschwemmung dieser hoch gelegenen Stellen wahrend der Vege- 

tationsperiode scheint verhaltnismaBig gering gewesen zu sein und wurde mit 

in Kauf genommen.

Zahlreich waren Zeugnisse einer intensiv betriebenen Verarbeitung der 

Schafwolle. Besonders haufig wurden die runden Webegewichte aus Ton ge- 

funden, welche der Straffung der Kettfaden an den aufrecht stehenden Ge- 

wichtswebstiihlen dienten. Daneben konnten Spinnwirtel verschiedener Form 

aus Ton und Knochen und die zu ihnen gehdrenden holzernen Spindeln gebor- 

gen werden. In den Dungmassen der unteren Warftschichten fanden sich schlieB- 

lich die Textilerzeugnisse selbst in Form von Fadenknaueln und sehr zahl- 

reichen, gut erhaltenen Stoffstiicken. Die groBe Anzahl der aufgefiihrten Dinge 

laBt vermuten, daB die Bearbeitung der Schafwolle nicht nur fur den Eigen- 

bedarf vorgenommen wurde, sondern daB die fertigen Wollstoffe daruber hinaus 

als Tausch- und Handelsprodukte dienten.

Noch ein zweites Anzeichen der handwerksmaBigen Bearbeitung von hei- 

mischem Rohmaterial fand sich in der Siedlung. Aus den Dungschichten wurde, 

lokal deutlich angehauft, eine groBe Anzahl von Stucken unbearbeiteten Bern

steins geborgen, der auch heute nicht selten an den Kiisten Eiderstedts an- 

gespiilt wird und wohl zu alien Zeiten von den Bewohnern gesammelt wurde. 

Neben den unbearbeiteten Stucken aber kamen sowohl Halbfertigfabrikate als 

auch fertige Stiicke in der Form von Anhangern, Perlen und Ringen vor. Diese 

Funde und ihre charakteristisch lokale Haufung scheinen ein Zeichen dafiir zu 

sein, daB ein Teil des gefundenen Bernsteins zumindest in einer Haushaltung 

verarbeitet wurde.

DaB das Schmiedehandwerk gleichfalls an Ort und Stelle ausgeiibt wurde, 

bezeugt das Auftreten zahlreicher Ausheizschlacken. Aus den groBten dieser 

kuchenformigen Schlacken konnten Werkzeugreste, u. a. Hammerkdpfe, heraus- 

prapariert werden. Offensichtlich sollte hier unbrauchbar gewordenes Eisen- 

gerat durch volliges Umarbeiten einer neuen Verwendung zugefiihrt werden. 

Daneben wurden in den Siedlungsschichten Messer, Sicheln, Scheren, Zangen 

sowie der Eisenschuh einer Pflugschar gefunden, also vorwiegend Geratetypen, 

die im bauerlichen Alltag standig benutzt wurden.

Unter den sehr zahlreichen Funden von Holzgeraten iiberwiegen gleichfalls 

die in der Landwirtschaft bendtigten Typen. AuBer einem vollstandig erhalte

nen Holzspaten wurden die Reste mehrerer Harken geborgen; daneben fanden 

sich Knebel fur die Viehhaltung, ferner Webschwerter, Holzloffel und eine
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Vielfalt von Geraten, deren Anwendung schwer festzulegen ist. Unter den Holz- 

gefaBen traten neben gedrechselten Schalen auch Holztroge sowie die Dauben 

von kleinen HolzfaBchen auf.

Gegenstande aus Leder wie Schuhe, Messerscheiden und Riemen der ver- 

schiedensten Arten und GroBen sind in den Dungschichten ebenso wie das 

iibrige organische Material ausgezeichnet erhalten.

Im Vergleich mit den bisher untersuchten Marschensiedlungen der romi- 

schen Kaiserzeit, insbesondere mit dem nahegelegenen Tofting, tritt der Anted 

der Keramik am gesamten Fundmaterial stark zuriick. Die Hauptmasse nimmt 

der aus dem Kiistengebiet gut bekannte Typ des eiformigen GefaBes ein, viel 

seltener kommen Schiisseln und Napfe sowie bootformige Lampchen vor. Die 

vorwiegend sehr grob gearbeitete Tonware weist nur in Ausnahmefallen eine 

Verzierung durch Stempeleindriicke oder Wellenbander auf.

Importkeramik ist im Verhaltnis zur Gesamtmasse der gefundenen Ton

ware auBerordentlich selten. Aus den mittleren Warftschichten wurden Scher- 

ben mit Reliefbandverzierung vom Typ Badorf geborgen, wahrend bemalte 

Keramik vom Pingsdorfer Typ in hoher Lage vorkommt. Reichlicher tritt in 

Gruben, die von der heutigen Warftoberflache aus eingetieft wurden, rheini- 

sches Steinzeug des hohen und spaten Mittelalters auf. Gleichfalls haufiger stoBt 

man in alien Warftschichten auf die Bruchstiicke von Mahlsteinen aus Mayener 

Basaltlava. Ein Zeichen dafiir, daB diese fur die Zubereitung der Nahrung 

unentbehrlichen Gerate wahrend der Gesamtperiode der Besiedlung importiert 

wurden. Mahlsteine aus einheimischem Material konnten nicht nachgewiesen 

werden.

Das auBerordentlich sparliche Vorkommen von Importkeramik aus frith - 

geschichtlicher Zeit steht im Gegensatz zu den Verhaltnissen im gleichaltrigen 

Haithabu, wo TongefaBreste der angefuhrten Arten sehr viel reichlicher auf- 

treten. Schon in diesem Einzelbefund zeigt sich der Unterschied in den An- 

spriichen der Bewohner beider Siedlungen. Wahrend in der Handelsstadt die 

im Gegensatz zur heimischen Ware gut gearbeitete und ansprechend verzierte 

Tonware rheinischen Ursprungs und vielleicht auch ihr Inhalt in groBem Um- 

fange verwandt wurden, muBten die bauerlichen Bewohner der Siedlung von 

Elisenhof aus uns nicht bekannten Griinden weitgehend auf solche verzichten, 

obwohl sie unmittelbar an der WasserstraBe wohnten, auf der diese Gitter ein- 

gefiihrt wurden.

Reste von Hausern waren in den mittleren und unteren Teilen des Warft- 

korpers gut erhalten. Insgesamt gesehen wird durch die auftretenden Haus- 

formen der bauerliche Charakter der Siedlung ebenso wie durch die Mehrzahl 

der iibrigen Grabungsfunde bestatigt.

Im Gegensatz zu den bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen von 

Marschensiedlungen der romischen Kaiserzeit in Schleswig-Holstein und den 

Ergebnissen der Ausgrabungen kaiserzeitlicher Siedlungen auf der nordjiiti- 

schen Geest, nach denen das dreischiffige Wohnstallhaus den dominierenden 

Gebaudetyp bzw. die ausschlieBlich auftretende Hausform darstellt, konnten 

unter den wikingerzeitlichen Bauwerken von Elisenhof eine Anzahl von unter- 

schiedlichen Typen festgestellt werden. Innerhalb dieser Formen wiederum
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zeigten sich starke Unterschiede in Einzelheiten des Baues der AuBenwande 

und der tragenden Konstruktionen. Auch dieses steht im Gegensatz zu den auf 

kaiserzeitlichen Siedlungen gemachten Beobachtungen, nach denen dort eine 

verhaltnismaBig starkere Einheitlichkeit in der Bauweise sowohl der schiitzen- 

den als auch der tragenden Bestandteile der Hauser charakteristisch ist.

ZahlenmaBig vorherrschend waren allerdings auch auf Elisenhof die Wohn

stallhauser, in denen Mensch und Tier unter einem Dache hausten (Taf. 62, 1). 

In ihrer Wirtschaftseinteilung glichen diese Gebaude, ebenso wie die neuzeit- 

lichen Bauernhauser der nordfriesischen Utlande, abgesehen von einigen Ein

zelheiten, ihren kaiserzeitlichen Vorgangern aus Marsch- und Geestgebieten der 

Cimbrischen Halbinsel. Der Wohnteil mit der Feuerstelle als Mittelpunkt liegt 

stets am hochsten, von ihm aus fallt der EuBboden zum Stallteil ab, um an 

dessen Giebelende den niedrigsten Punkt zu erreichen. Da im undurchlassigen 

Tonboden der Marsch die in den Stallen durch die Tiere abgesonderte Feuchtig- 

keit kaum versickert, wird durch die genannte MaBnahme ein von der Jauche 

des Stalles unbelastigtes Wohnen gewahrleistet.

Wie in der romischen Kaiserzeit wechselt die Lange der Wohnstallhauser. 

Auf Elisenhof kommen AusmaBe von mehr als 30 m vor. Die gewahlte Langs- 

erstreckung scheint weitgehend von der Stiickzahl des GroBviehs abhangig ge- 

wesen zu sein, das im Gebaude untergebracht werden sollte. Dafiir spricht auch 

die mehrfach gemachte Beobachtung, daB ein Gebaude durch Anbauten an den 

Stallteil ein oder mehrere Male in Richtung der Langsachse verlangert wurde, 

wahrscheinlich, weil der Viehbestand sich betrachtlich vermehrt hatte. In einem 

anderen Faile wurde ein Haus zu Lasten des Stallteiles erheblich kurzer gebaut 

als sein unmittelbarer Vorganger auf dem gleichen Hausplatz. Hier miissen wir 

doch wohl annehmen, daB sich der Bestand an GroBvieh aus einem uns nicht 

bekannten Grunde stark vermindert hatte.

Wahrend die Lange der Wohnstallhauser somit weitgehend von der GroBe 

des Viehbestandes abhangig gewesen zu sein scheint, betrug die Breite ziemlich 

einheitlich etwa 5 m. Dieses BreitenmaB stimmt mit den Hausern der romischen 

Kaiserzeit uberein. Es wird seine Ursache in praktischen Erwagungen haben, 

namlich in der Art der Aufstellung des Viehs und dessen GroBe: Zwei Rinder- 

langen und der Stallgang ergeben etwa 5 m. Von diesem MaBe wurde, jedenfalls 

bei den von der Cimbrischen Halbinsel bekannten Wohnstallhausern, nur selten 

abgewichen.

Im Stallteil standen die Tiere wie schon in der romischen Kaiserzeit und 

wie in den Stallen Nordfrieslands noch heute paarweise in einer Box mit den 

Kopfen zu den Langswanden. Zwei wichtige Neuerungen jedoch waren ein- 

gefuhrt, die in den Marschlandern westlich der Elbe schon lange vorher bekannt 

gewesen sind: Der Stallgang war nicht mehr, wie in den Hausern der Kaiser

zeit rinnenformig vertieft, derart, daB der Gang auch dem JaucheabfluB dienen 

muBte, sondern im Gegenteil durch Sodensetzungen erhoht und seitlich durch 

je eine Jaucherinne begleitet. Die Jaucherinnen bestanden auf Elisenhof aus 

einer Grundbohle und zwei Seitenbohlen. Genau die gleiche Form des Jauche- 

abflusses, ,,Griipp“ genannt, findet man in den heutigen Wohnstallgebauden 

Nordfrieslands. Die zweite Veranderung ist die Anlage einer Tur an der Schmal-



Germania 42/1964 Tafel 62

2

Elisenhof b. Tonning. 1 Stallteil eines Bauernhauses des 9. Jahrhunderts n. Chr. 2 Schrag- 

stehende AuBenpfosten an der Langswand eines Wohnstallhauses (vgl. oben).



Tafel 63 Germania 42/1964

2

Elisenhof b. Tonning. 1 Nach auBen gedriickte Hauswand von 1,50 m moBbarer Hbhe.

2 Blick in einen Viehstand; die Trennwande sind im Gegensatz zu den AuBenwanden 

nicht mit Flechtwerk versehen.



Germania 42/1964 Tafel 64

1

2

Elisenhof b. Tonning. 1 Kleines einraumiges Flechtwan dhans; die Tiirschwelle ist in der 

Mitte der Ostwand (rechts) erkennbar. 2 Sodenwandhaus im Randbezirk der Siedlung.



Tafel 65 Germania 42/1964

1

2

Elisenhof b. Tonning. 1 Beetformig gewblbter Weg, seitlich von Graben gesaumt. 

2 Briicke aus dicht nebeneinandergelegten Stammen ubei’ den links sichtbaren Priel 

am Dorfrand.



Germania 42/1964 Tafel 66

Elisenhof b. Tonning. 1 Brunnen ohne Wandversteifung, mit Kleistiicken gefiillt. 

2 Rahmen aus schweren Spaltstammen in der Wand eines Brunnens des 8. Jahrhunderts 

n. Chr.; der Unterteil des Brunnens besteht aus einem rbhrenformigen Flechtwerk.



Tafel 67 Germania 42/1964

Elisenhof b. Tonning. Brunnenring aus senkrecht gestellten Kleisoden. Hohes bis spates 

Mittelalter.
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seite des Hauses am Ende des Stallganges. Beide Neuerungen, welche die 

Arbeiten im Stall auBerordentlich erleichtert haben werden, sind wie erwahnt, 

bis zur Gegenwart erhalten geblieben.

Es erschien uns vor Beginn der Ausgrabungen als selbstverstandlich, daB 

in einem Gebiet, in dem in der romischen Kaiserzeit ebenso wie in der Neuzeit 

das dreischiffige Hallenhaus mit zwei Reihen von Innenstandern dominierte, 

dieses auch in der dazwischenliegenden Zeitspanne die typische Hausform ge- 

wesen sein muBte. Eine andere, fur weite Teile unserer Halbinsel charakteristi- 

sche Eigentiimlichkeit, welche die Siedlungsgebiete der romischen Kaiserzeit 

mit denen der Gegenwart gemeinsam haben, die ost-west-gerichtete Langsachse 

der Hauser, nahmen wir ebenfalls fur die Zwischenzeit als selbstverstandlich 

vorhanden an. Von dieser Annahme wurde auch der Verlauf der Suchgraben zu 

Beginn der Grabung auf Elisenhof bestimmt. Die Grabungsergebnisse zeigten 

jedoch, daB beide Annahmen nicht richtig waren.

Die Langsachsen der Wohnstallhauser waren nur zu einem kleinen Teil 

Ost-West gerichtet. Im iibrigen nutzte man bei der Ausrichtung der Hauser 

offensichtlich das vorhandene Gefalle des Warftabhanges aus, um den beschrie- 

benen AbfluB der Jauche zu erleichtern, ohne daB eine Himmelsrichtung be- 

sonders stark bevorzugt wurde.

Ahnlich war es mit der Dreischiffigkeit der Wohnstallgebaude bestellt. Bei 

einem Teil wurden zwei Reihen starker Innenstander vorzugsweise im Stall 

aufgedeckt; in einem anderen Teil konnten sie trotz bester Erhaltungsbedin- 

gungen nicht nachgewiesen werden. In diesen Fallen muBte die Hauptlast des 

Daches von anderen Konstruktionselementen getragen werden. Diese Elemente 

fanden sich auBerhalb der Hauser in der Form von schweren, schrag zu den 

Langswanden hin geneigten Standern. Bei der Mehrzahl der Gebaude waren 

sowohl Innen- als auch schrage AuBenstander nachweisbar. Diese Form der 

schragen AuBenpfosten scheint nach den Ergebnissen neuerer Grabungen (Wa

rendorf, Fyrkat) in Nordwesteuropa raumlich weit verbreitet gewesen zu sein. 

Da Einzelheiten wie Neigungswinkel und Hohe des Auftreffens auf die AuBen- 

wande infolge der ausgezeichnet erhaltenen Holzer auf Elisenhof gut fest- 

gestellt werden konnten (Taf. 62,2), sind aus der Auswertung der Befunde durch 

den Hausbaufachmann wichtige Riickschlusse auf die Art der Dachkonstruktion 

zu erwarten.

Genauso wenig einheitlich wie der Bau der tragenden Konstruktion bei 

den Wohnstallhausern war auch der Bau der schiitzenden AuBenwande dieser 

Gebaude. Bei einigen von ihnen waren als Flechtwandpfosten Rundholzer von 

4-6 cm Durchmesser verwandt worden, deren zugespitzte Enden in die Erde 

getrieben waren, wie es bei den entsprechenden Marschenhausern der romischen 

Kaiserzeit durchweg ublich war. In anderen Fallen folgten nach je vier dieser 

zugespitzten Rundpfosten ein schwerer Spaltpfosten mit flacher Basis, offen

sichtlich darauf eingerichtet eine Last zu tragen. Bei der dritten vorkommenden 

Bauweise waren ausschlieBlich Spaltpfosten mit flacher Basis verwandt 

worden.

Wahrend die Holzer der erstgenannten beiden Typen durch ein sorgfaltig 

ausgefiihrtes Flechtwerk aus Laubholzruten verbunden waren (Taf. 63,1),
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scheint nach den bisher vorliegenden Beobachtungen beim letztgenannten Typ 

das Flechtwerk sehr nachlassig gearbeitet worden zu sein. Locker geflochtene 

Holzspane waren hier vielfach an die Stelle der langen dichtgefiigten Ruten ge- 

treten. Eine Dichtung des Wandgeflechtes durch Lehmbewurf konnte in keinem 

Faile nachgewiesen werden, wohl aber Sodensetzungen, die zumindest den 

unteren Teil der AuBenwande schiitzten.

Gute Aufschliisse wurden liber die Hohe der Flechtwande gewonnen. Wah- 

rend in einem Haus, das nach dem Fund von Importkeramik ins 9. Jahrhundert 

gehoren diirfte, eine Hohe der AuBenwand von 1,50 ni gemessen werden konnte 

(Taj. 63,1), wurde an der nordlichen Langswand eines noch alteren Hauses 

(wahrscheinlich 8. Jahrhundert) sogar eine Hohe von 2 m festgestellt. Da in 

keinem Faile eine Kopfbearbeitung der ehemals stehenden Flechtwandholzer 

nachweisbar war, handelt es sich um Mindesthohen.

Die erhaltenen Teile der Trennwande zwischen den Viehboxen bestanden 

stets aus dicht nebeneinander stehenden Spalt- oder Rundpfosten, die mit ihren 

zugespitzten Enden in den Untergrund geschlagen worden waren. Den Ab- 

schluB der Zwischenwande zum Stallgang bildeten in vielen Fallen schwere 

Stander mit flacher Basis (Taf. 63,2). Boxenwande aus Flechtwerk, wie sie in den 

Hausern der romischeKaiserzeit ublich waren, kamen auf Elisenhof nicht vor.

Die Dielen des Wohnteiles sowie des erhohten Stallganges bestanden aus 

einer Schicht sorgfaltig gesetzter Kleisoden, die ebenso wie die heutigen Deck- 

soden fur Seedeiche aus den gut durchwurzelten Oberflachenschichten des 

Marschlandes geschnitten wurden. Wahrend in den Stallteilen der Hauser zu 

wiederholten Malen der nicht restlos entfernte Dung durch derartige Soden- 

schichten abgedeckt wurde, wechselten in den Wohnteilen Ascheschichten mit 

den Sodenlagen der Dielen ab, ein Zeichen dafiir, daB auch hier die Reinigung 

der Raume nur unvollkommen vorgenommen worden war.

Besonders dicke Ascheschichten, die mit zahllosen Knochen und Knochen- 

splittern durchsetzt waren, fanden sich in der Nahe der Feuerstellen. Letztere 

bestanden entweder aus einer einfachen Kleiplatte, iiberwiegend aber aus einer 

flachen muldenformigen Vertiefung in der Diele, wohl gut geeignet, die rund- 

bodigen Topfe aufzunehmen. In einem Hause wurde der Rest eines Backofens 

gefunden, der wahrscheinlich mit einem kuppelformigen Oberbau aus Lehm 

versehen war.

Die kleineren Hauser der Siedlung sind im Innern nicht unterteilt. Der 

Aufbau der Wande ist unterschiedlich, neben Flechtwerk kommen auch Soden- 

wande vor.

Bei den Flechtwandhausern (Taj. 64,1), deren AusmaBe durchschnittlich 

etwa 3,5:6,0 m betragen, besteht der FuBboden in seiner ganzen Ausdehnung 

aus sorgfaltig gelegten Kleisoden. Dieses Merkmal kann gemeinsam mit dem des 

Vorhandenseins einer Feuerstelle die Vermutung starken, daB der Haustyp 

Wohnzwecken diente. Stets standen die Kleinhauser in unmittelbarer Nahe der 

groBen Wohnstallbauten, anscheinend gehorten beide Gebaudeformen zu einem 

Gehoft.

In ihren Konstruktionsmerkmalen weichen die kleinen Flechtwandhauser 

stark von denen der groBen Hallen ab. Die Flechtwandpfosten bestehen bei
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ihnen aus zumeist starken Eichenspaltholzern mit flacher Basis, die tief in 

sorgfaltig ausgehobene Pfostenlocher gesetzt worden sind.

Bei einem Hausrest konnte beobachtet werden, daB die Spaltpfosten in 

der Mitte der Schmalseiten besonders stark waren. Diese Pfosten dienten wahr- 

scheinlich als Firstsaulen, auf denen der Firstbalken des Satteldaches lag.

In einem anderen Pall wurden als Firstsaulen starke Rundpfosten ange- 

troffen, die auBerhalb der Schmalseiten des Hauses lagen. Im ubrigen aber 

scheint die Last des Daches von den an der Wand stehenden Flechtwand- 

pfosten getragen worden zu sein. Ein Umstand, fur den auch die Starke und 

die gute Griindung dieser Holzer sprechen.

Das Flechtwerk ist bei diesen kleinen Bauten besonders dicht und sorgfal

tig ausgefuhrt. Die Turoffnung, die stets mit einer soliden Schwelle aus dicken 

Bohlen versehen ist, liegt an den bisher freigelegten Objekten in der Ostwand.

Bei den Sodenwandhausern (Taj. 64, 2) konnten im Gegensatz zu den klei

nen Bauten mit Flechtwanden keine sorgfaltig gesetzten SodenfuBboden im 

Innern des Hauses beobachtet werden. Auch gut erhaltene Feuerstellen fehlten, 

obwohl im Hausinnern Asche stets reichlich angetroffen wurde. Die AusmaBe 

des Innenraumes betrugen im Durchschnitt etwa 3:4 m, die Dicke der aus 

Kleisoden aufgebauten Wande etwa 1 m. Turoffnungen wurden nicht an

getroffen, sie miissen in einer gewissen Hohe liber dem Erdboden gelegen 

haben.

Als Haupttrager der Dachkonstruktion konnten in der Mitte der Schmal

seiten der Sodenwandhauser stets Firststander festgestellt werden, in einem 

Faile Rundholzer von 0,40 m Durchmesser. Diese fur ein kleines Haus beacht- 

liche Starke laBt die Vermutung aufkommen, daB hier auch das Dach mit einer 

schweren Packung von Kleisoden bedeckt gewesen sein wird. Deutlich sichtbare 

Spuren weisen darauf hin, daB an den Seiten der Sodenwande Dung angehauft 

war. Fur einen guten Warmeschutz des Hausinnern scheint somit gesorgt ge

wesen zu sein.

Uber die Funktion der Sodenwandhauser konnte nicht irnmer Klarheit 

gewonnen werden. Sie waren ihrer Lage nach zwar manchmal deutlich an 

Wohnstallgebaude gekniipft und dienten in diesem Fall wohl als Webhauser, 

wie der Fund von Webgewichten im Innern eines solchen Hauses deutlich zeigt. 

In anderen Fallen aber lagen die Sodenwandhauser weit ab von den Wohn- 

gebauden und dann wurden in ihnen keine Anzeichen gefunden, die auf Textil- 

verarbeitung schlieBen lassen. Hier besteht also durchaus die Moglichkeit einer 

anderen Nutzung.

AuBer den genannten Haustypen ist eine ganze Anzahl von Gebaude- 

resten gefunden worden, die man am zweckmaBigsten als Schuppen bezeich- 

nen kann. Diese Reste lagen ausnahmslos auBerhalb des eigentlichen Wohn- 

gebiets der Siedlung und scheinen ohne festliegendes Bauschema nach Bedarf 

errichtet worden zu sein. Ob sie auch noch anderen Zwecken als der zeitweiligen 

Unterbringung von Vieh dienten, konnte bisher nicht ergriindet werden.

Vom sudlichen Warftabhang herab verliefen zwischen den Hausern der 

Siedlung hindurch mehrere Wege bis in die flache Marsch der Umgebung. Die 

Spuren eines dieser Wege waren auf der Grabungsflache des Jahres 1962 uber
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40 m weit zu verfolgen. In mehreren stehengebliebenen Profilen war sein Auf- 

bau deutlich erkennbar (Taf. 65, 1). Bei einer Breite von etwa 2,8 m war er beet- 

fbrmig gewblbt und seitlich von je einem Graben begleitet. Seine Oberflache 

sowie die Boschungen der Seitengraben waren sorgfaltig mit Soden belegt. Wie 

auf Taf. 65,1 erkennbar, waren diese Soden in der Wegmitte stark durchtreten 

und mit Dung bedeckt. Spuren von Wagenradern wurden nicht entdeckt, ob- 

wohl durch den Fund verschiedener Wagenteile die Benutzung dieses Trans- 

portmittels auf der Siedlung belegt ist. Durch Auftrag neuer Sodenlagen wurde 

der Weg mehrmals neu hergerichtet. Er wuchs damit in gleicher Geschwindig- 

keit in die Hbhe wie die Warftoberflache. Ein am SfidfuB der alten Warft ver- 

laufender Priel wurde auf Dammen oder Briicken (Taf. 65, 2) uberquert.

Brunnen wurden auf Elisenhof in ganz besonders groBer Anzahl angetrof- 

fen. Von alien Siedlungshorizonten aus waren sie in den Untergrund eingetieft 

worden, die altesten nahmen ihren Anfang auf der flachen Marsch der Sied- 

lungsbasis, die jungsten sind von der heutigen Warftoberflache aus zu verfolgen. 

Wenn man sich die Schwierigkeiten vor Augen fiihrt, welche die Wasser- 

versorgung insbesondere fur die eigentliche Trankung der Haustiere den Be- 

wohnern der Halligen in trockenen Sommern und nach starken winterlichen 

Uberflutungen auch heute noch macht, so darf man fiber die Mengen von 

Brunnen nicht erstaunt sein. In einer Landschaft, in der das in den natiirlichen 

Wasserlaufen reichlich vorhandene Wasser salzig ist, bedeutet das Vorhanden- 

sein genieBbaren Wassers eine ebenso wichtige Grundvoraussetzung fiir die 

bauerliche Existenz wie die Gewinnung des Putters fiir die Haustiere. Die bis 

in die Gegenwart in den bedeichten Gebieten gepflegte Methode, das Wasser fiir 

Mensch und Tier in der flachen Marsch aus Graben und einfachen Wasser- 

lochern zu beschaffen, konnte in der Zeit vor der Bedeichung nicht angewandt 

werden, da das Wasser in diesen Vertiefungen bei jeder Uberflutung versalzte. 

Hingegen scheint damals in den Wattsedimenten des oberflachennahen Un- 

tergrundes unter der Siedlung das von oben eingesickerte Niederschlagswasser 

mit dem salzigen Grundwasser eine brackische Mischung eingegangen zu sein, 

die zur Trankung der Haustiere brauchbar gewesen sein muB; denn bis in 

diesen Horizont stoBen die Brunnen fast aller Siedlungsperioden vor.

Sehr groB ist die Anzahl der runden brunnenartigen Vertiefungen, die ohne 

jede Absteifung der Wande bis in die erwahnte Wattsandschicht eingetieft 

wurden. Sie waren sicher nur kurze Zeit in Benutzung, um dann wieder zu- 

geworfen zu werden. Ihre einfache Bauweise scheint darauf hinzuweisen, daB 

sie in Zeiten der Not, in denen das notige Wasser an der Oberflache fehlte, 

schnell eingetieft wurden, um dann nach Behebung des Mangels ebenso schnell 

wieder aufgegeben und zugeworfen zu werden. Die Eiillung dieser nicht ver- 

steiften Brunnen besteht entweder aus Dung oder aus Klei (Taf. 66, 1). Daneben 

finden sich Brunnen mit sorgfaltig ausgeftihrten Wandversteifungen, die ent

weder aus Holz oder aus Kleisoden ausgefiihrt wurden.

Die Holzverkleidung wurde iiberwiegend bei den alteren Brunnen an- 

getroffen. Als Beispiel ist der obere Holzrahmen eines Brunnens des 8. Jahr- 

hunderts auf Taf. 66, 2 dargestellt. Unter diesem aus schweren Halbholzern ge- 

bauten Rahmen lag ein weiterer, aus hochkant gestellten Eichenbohlen ge-
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zimmert. Darunter bestand die Brunnenbefestigung aus einer rbhrenformigen 

Flechtwand.

Die Wande der aus j lingerer Zeit stammenden Brunnen sind fast durch- 

weg aus Soden aufgebaut. Diese Form, auf Taf. 67 sichtbar, ist auch auBer- 

halb der Grabungen insbesondere aus dem Bereich des nordfriesischen Watten- 

meeres von den hier im hohen bis spaten Mittelalter und in der friihen Neuzeit 

untergegangenen Siedlungen bekannt.

FaBt man die bisherigen Ergebnisse der Grabung zusammen, so kommt 

man zu folgendem Bild von der Siedlung, dem Leben Hirer Bewohner und der 

umgebenden Landschaft:

In alien wesentlichen Ziigen scheinen sowohl die Lebensgewohnheiten als 

auch die Lebensbedingungen auf den fruhmittelalterlichen Siedlungen vom 

Typ Elisenhof sich kaum von denen unterschieden zu haben, die auf den 

Marschensiedlungen der romischen Kaiserzeit festgestellt werden konnten. Ge- 

blieben war die Gewohnheit, sich mbglichst an einem Wasserlauf niederzulassen. 

Hier wurde die giinstigste Stelle, d. h. ein hochgelegener Teil des natiirlich ent- 

standenen Uferwalles als Siedlungsbasis gewahlt. Obwohl wahrscheinlich auch 

diese Walle nicht von winterlichen Uberflutungen verschont blieben, wurden 

die ersten Hauser der Siedlung ohne wesentliche vorherige Aufhohung errichtet. 

Nur langsam wuchs die Siedlungsbasis durch Anhaufung organischen und an- 

organischen Materials aus dem sturmflutgefahrdeten Bereich heraus.

Das weite flache Land auBerhalb des eigentlichen Dorfes blieb jedoch im 

Bereich der ubermachtigen Krafte des Meeres. Eine umfassende Bedeichung 

war noch nicht erfolgt, die gelegentlichen Salzwasseriiberflutungen pragten 

das Bild der Pflanzendecke, sie lieBen keinen Baumwuchs aufkommen. Salz- 

liebende Pflanzen und Brackwasser-Rdhricht bedeckten den fruchtbaren Klei- 

boden. Das Holz zum Bau der Hauser muBte von weither geholt werden. Ab- 

gesehen von den Veranderungen, die durch die Nutzung des Landes als Vieh- 

weide und zur Heugewinnung sowie auf kleinen Flachen als Pflugland bewirkt 

wurden, scheint auBerhalb der Siedlung der ursprlingliche Charakter derMarsch- 

landschaft weitgehend erhalten geblieben zu sein. Nirgends konnten bisher 

einschneidende Umgestaltungen im Landschaftscharakter durch die mensch- 

lichen Bewohner fur das Fruhmittelalter festgestellt werden.

Im Gegensatz zu den weitgehenden Ubereinstimmungen in der Art der 

beschriebenen fruhmittelalterlichen Besiedlung mit der mehrere Jahrhunderte 

alteren der romischen Kaiserzeit tragt die Marschensiedlung des hohen MitteL 

alters vollig andere Ziige. Wahrend die alten Dorfer wie kleine Inseln mensch- 

licher Kultur gewirkt haben mussen, die an den gunstigsten Stellen einer sonst 

siedlungsfeindlich wirkenden Landschaft errichtet wurden, werden vom Be- 

ginn unseres Jahrtausends an durch Eingriffe, die ganz offensichtlich sorgfaltig 

im voraus geplant wurden und den Einsatz vieler arbeitsgewohnter Manner 

unter einheitlicher Leitung voraussetzen, groBe Flachen vorher unbesiedelten 

Landes mit ungiinstiger Oberflachenbeschaffenheit fiir die bauerliche Existenz 

nutzbar gemacht.

Die hervorstechendsten Merkmale des neuartigen Vorgehens sind die Er- 

richtung umfassender Deiche zum Schutz gegen die Uberflutungen durch das
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schadigende Salzwasser und die Anlage eines dichten Grabennetzes zur Ent- 

wasserung des tiefliegenden bedeichten Landes. Dutch diese Eingriffe in die 

naturlichen Verhaltnisse war es moglich, sich von den ufernahen, hbher gelege- 

nen Landstreifen zu entfernen und in die riesigen Flachen des vorher gemiede- 

nen tiefliegenden Marschlandes vorzudringen, die im nordfriesischen Raum 

grbBtenteils von unwegsamen Siimpfen und Mooren bedeckt waren.

Aber nicht nur in dem genannten Eingriff in die naturlichen Verhaltnisse 

der Landschaft zeigt sich der sorgsam durchdachte Plan, der die Ungunst des 

Siedlungsraumes berucksichtigt und diese zu mildern sucht, auch bei den 

Wohnstatten macht er sich bemerkbar. Wahrend die fruhmittelalterlichen 

Siedlungen vom Typ Elisenhof ahnlich wie die Tells im vorderen Orient lang- 

sam aufgewachsen sind, so daB die Anhaufung von Siedlungsschutt, insbeson- 

dere von Dung und Klei, vom bewuBten Aufwarften zum Schutz gegen Sturm- 

flutuberschwemmungen haufig schwer zu unterscheiden ist, haben Beobach- 

tungen auf jungeren Warften gezeigt, daB vor deren Anlage alle fur die Ver- 

sorgung von Mensch und Tier mit Wasser notwendigen Einrichtungen wie Siele 

und Zisternen eingetieft und verlegt wurden und daB nachher erst das Auf- 

werfen von Kleimassen zu einem Wohnhugel, in Nordfriesland Warft genannt, 

erfolgte, auf denen dann Hauser errichtet wurden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen auf Elisenhof zeigen mit aller Deut- 

lichkeit, daB die alte Art der Marschenbesiedlung bis in das 11. Jahrhundert 

hinein ublich gewesen sein muB. Gleichfalls dem 11. Jahrhundert, vermutlich 

jedoch erst der 2. Halfte, entstammen die altesten Funde von Niederlassungen, 

die in unmittelbarer Nahe der Ausgrabungsstelle ebenso wie in den ubrigen 

Teilen des nordfriesischen Marschenraumes offensichtlich im Zuge des beschric- 

benen Kolonisationsvorganges gegriindet wurden.

Das gemeinsame Vorkommen beider Formen erlaubt die SchluBfolgerung, 

daB der Durchbruch vollig neuer Methoden der Marschensiedlung zu Beginn 

unseres Jahrtausends im nordfriesischen Raum in verhaltnismaBig kurzer Zeit 

erfolgt sein muB. Die Warft von Elisenhof wurde als Uberbleibsel einer alten, 

uberlebten Zeit mit in das Kulturwerk einbezogen, das zu ihr gehbrende Land 

nach neuen Gesichtspunkten aufgeteilt, so daB nichts mehr an die alte Flur- 

einteilung erinnert, die hier einst vorhanden gewesen sein wird. Auch im Be- 

siedlungsbild macht sich dieser Umbruch bemerkbar. Nur wenige Hofe scheinen 

vom 12. Jahrhundert ab auf Elisenhof noch gestanden zu haben. Die meisten 

der alten Bewohner werden auf kleine Gehbftwarften gezogen sein, die inmitten 

des nunmehr bedeichten Landes aufgeworfen wurden.

Nichts weist auf der Warft von Elisenhof auf einen langsamen Ubergang, 

auf eine Vorbereitung des Neuen hin. Man darf daher vermuten, daB die not

wendigen Erfahrungen fur die groBraumige Bedeichung und Entwasserung der 

nordfriesischen Marschgebiete von auBen gekommen sind. Und wenn man, wie 

schon der danische Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus im 12. Jahrhundert, 

annimmt, daB eingewanderte Friesen dieses groBe Werk vollbrachten, dann 

wird man den Ursprung der beschriebenen Neuerungen wohl im Gebiet der 

alten Stammessitze der Friesen, in den heutigen Niederlanden suchen 

miissen.
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Da wir aber vermuten, daB schon die Siedlungen des friihen Mittelalters 

vom Typ Elisenhof in den Marschlandern des Eidermundungsgebietes gleich- 

falls von friesischen Einwanderern gegriindet wurden, die hier zunachst auf die 

seit alters her iibliche Art wohnten und wirtschafteten, so bleibt nur der SchluB 

ubrig, daB die Neuerungen zu Beginn unseres Jahrtausends von nachfolgenden 

Stammesgenossen dieser Bevblkerung eingefiihrt wurden. Ein derartiger Ver- 

lauf schlieBt nicht aus, daB die schon vorher im Lande seBhaft gewordenen 

Friesen aktiv an dem groBen Werk mitgewirkt haben.

Kleine Mitteilungen

Uber das Vorkommen der Blattspitzen im Palaolithikum Mahrens. Die blatt- 

spitzenartigen Derate bilden in altsteinzeitlichen Industrien einen auffalligen und 

interessanten Bestandteil, dem in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit gewidmet 

wurde. Die mahrischen Funde von Blattspitzen sind schon lange wohl bekannt, diente 

doch die Industrie von Predmosti Fr. Wiegers zur Benennung der ,,Predmoster- 

Stufe“ als Aquivalent des franzdsischen Solutreen. Die frriheren Funde faBte G. Freund 

in ihrem Werk zusammen und schloB sie in die breite Problematik der europaischen 

Blattspitzenindustrien ein1.

Die stets wachsende Anzahl neuer Fundplatze (Abb. 1) und die Erwerbung reicher 

Kollektionen aus Privatsammlungen ermoglichten einen tieferen Einblick in die Proble

matik des Blattspitzen  vorkommens und rollten auch eine Reihe neuer Fragen auf2. Auf 

Grund des umfangreichen, teils veroffentlichten und teils noch unbekannten Materials, 

welches uns in den Sammlungen des Mahrischen Museums zur Verfugung steht, wollen 

wir versuchen ein zusammenfassendes Bild des Vorkommens blattspitzenartiger De

rate in Mahren darzulegen und gleichzeitig einige Fragen, deren Beantwortung zur 

Zeit noch nicht moglich ist, anzuschneiden. Zuerst 1st es notig zu untersuchen, in 

welchen Verbanden diese Formen auftreten, da dies viel komplizierter ist, als es 

seinerzeit G. Freund auf Grund des damals bekannten Materials zeigen konnte. 

Bemerkt sei jedoch, daB sich unsere Erwagungen nur auf typologisch-morphologische 

Kriterien stiitzen konnen, da es sich fast ausnahmslos um OberBachenfunde handelt.

1. Relativ zahlreiche Blattspitzen in zweifellos jungpalaolithischer Industrie mit 

unverkennbar starken archaischen Zugen. Im Begleitmaterial iiberwiegen einfache 

Kratzer und echte mousteroide Schaber; Stichel, meist nur ganz einfache Typen, sind 

selten, gelegentlich kommen ausgesplitterte Stucke (ecaillees) und massive Bohrer 

vor. Die Flachenretusche wire! auch an Schabern und Kratzern angewendet. Die 

Anzahl der Abschlage ist hoher als jene der Klingen. Diese Fundkomplexe fassen wir 

als echtes, ,,reines“ Szeletien auf3. Vom. technologischen Standpunkt kann man 

darin zwei Fazies unterscheiden:

a) Mit Levalloisien-Tradition, d. i. mit zahlreichen Stricken mit praparierter 

Basis (bis fiber 30%) sowie mit unretuschierten Levallois-Spitzen und Kernsteinen.

1 Die Blattspitzen des Palaolithikums in Europa. Quartar-Bibl. 1 (1952).

2 Vgl. K. Valoch, Germania 33, 1955, lOff.

3 Valoch, Anthropozoikum 11, 1961, 153-162.


