
Besprechungen und Anzeigen

Friihe Menschheit und Umwelt. Teil I: Archaologische Beitrage, herausgegeben von 

Karl Gripp, Rudolf Schutrumpf und Hermann Schwabedissen. Fundamenta, 

Monographien zur Urgeschichte, Reihe A, Band 2. Bbhlau Verlag, Koln-Wien 

1970. 457 Seiten, 96 Abbildungen, 18 Tabellen und 172 Tafeln.

Dieser dem verdienten Forscber A. Rust gewidmete Band setzt sich aus 51 Bei- 

tragen von 50 Autoren zusammen. Nur drei Beitrage sind allgemeiner Art; theoretische 

Uberlegungen fehlen fast vollstandig, wahrend morphologische Probleme iiberrepra- 

sentiert sind; eine Interpretation der Artefaktfunde wird nicht versucht. Her chrono- 

logische Rahmen umfaBt das fruheste Palaolithikum bis zum Mesolithikum, wobei 

nur seeks Beitrage sich jungeren Epochen widmen. Geographisch steht Europa im 

Mittelpunkt, darunter der portugiesische mesolithische Fundplatz Muge und einige 

franzosische Stationen (Mussidan, La Micoque). Die meisten Beitrage behandeln 

mitteleuropaische Fundstellen mit einer Betonung des nordlichen Mitteleuropa; 

Osteuropa ist wie Westeuropa nur relativ gering vertreten. Einen weiteren geographi- 

schen Schwerpunkt bildet der Vordere Orient mit Fundplatzen aus Israel, dem 

Libanon und Syrien, wobei diese Auswahl wiederum einem Forschungsgebiet von 

Rust entspricht, wo er eine fur seine Zeit beispielhafte stratigraphische Ausgrabung 

in Jabrud durchgefuhrt hat.

Allein vier Beitrage (G. Voelke], H. J. Killmann, W. Wegewitz, R. Dehnke) 

mit ,,Ein Faustkeil aus . . und zwei von H. Schwabedissen uber die Verbreitung 

der Faustkeile in Mitteleuropa sowie zwei Artikel iiber Faustkeilfundplatze im 

Rheinland bilden ein zentrales Thema. Sie weisen auf eine starke Bewertung der 

Faustkeile oder sogar eine gewisse Uberbewertung, die jedem einzelnen Stuck gilt. 

Allerdings hatten einige Aufsatze iiber Faustkeile in einer weniger anspruchsvollen 

Publikation besser Platz gefunden als in einem so teuren Werk.

Drei methodische Aufsatze bilden die Einfuhrung zu dem folgenden, weitgehend 

deskriptiven Teil. Von diesen ist der Beitrag von R. Feustel fiber ,,Artefakt oder 

Nicht-Artefakt ? “ (S. 1-5) der weitaus bemerkenswerteste. Die friihesten Artefakte 

werden in zwei verschiedene Arten unterteilt: 1. Benutzung von von Natur aus 

spitzen und/oder scharfen Steinen. 2. Benutzung von absichtlich zertrummerten 

Steinen. Beide Arten sind aus der Ethnologic belegt, lassen sich aber wegen der kurzen 

Benutzung und den schwachen Gebrauchsspuren - falls tiberhaupt noch vorhanden - 

und der nicht erkennbaren Uberformung kaum naher bestimmen. Zur Losung dieses 

Problems greift Feustel auf ein kybernetisches Modell, das der ,,black box“ zurtick, 

mit dem sehr komplexe und nur partiell beobachtbare Systeme analysiert werden 

konnen. Als Beispiel dienen ein Abschlag und ein Kern aus Mauer bei Heidelberg, ein 

Nasenschaber aus Wittenbergen und diverse sonstige Sandsteine. Eingegeben werden 

Alter, Lagerungsverhaltnisse, Schlagflache, Schlagflachenwinkel, Schlagmarke, An- 

ordnung der AbspliBbahnen, Bulbus und Brauchbarkeit. Die Auswertung nach den 

obigen Gesichtspunkten mit den Merkmalen positiv, negativ bzw. positiv-negativ, 

also nicht entscheidbar, laBt fiir die Heidelberger Artefakte und mit Einschrankung 

fur den Nasenschaber eine Ansprache als ,,wahrscheinliche“ Artefakte zu. Aber bei 

alien solchen Analysen stellt die willkurliche Auswahl der Variablen das entscheidende 

Problem dar1. Die Benutzung kybernetischer Modelie in der Ur- und Fruhgeschichte2

1 Gerade fiir Mauer bei Heidelberg konnte eine Ausgrabung von H. Muller-Beck feststellen, 

daB der Artefaktcharakter der Sandsteinstiicke sehr unsicher ist.

2 Siehe bes. D. L. Clarke, Analytical Archaeology (1968).
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bedeutet eine Ver]agerung des Forschungsinteresses auf eine theoretische Denkrich- 

tung, die der gewohnlich verwendeten induktiven entgegengerichtet ist.

Der zweite Beitrag von K. Beckhoff behandelt das Problem ,,Schaber” oder 

,,Kratzer” (S. 6-12). Hierbei wird vor allem von einer an die heutige Technologic an- 

gelehnten Bezeichnung ausgegangen, wobei die oft als ,,Kratzer” bezeichneten Stiicke 

eindeutig Schabe-, d.h. spanabldsende Funktionen haben3. Der Winkel zwischen 

Schneide und Ventralflache wird mit der Art des bearbeiteten Werkstoffs in Verbin

dung gebracht, d.h. der bis zum Mesolithikum zunehmende Schneiden winkel hangt 

mit der haufigeren Bearbeitung von Holz zusammen. Wie die Abb.l zeigt, ist diese 

Bezeichnung durchaus nicht mehr so eindeutig, wenn weitere Fundkomplexe hinzu- 

gefugt werden. Das Diagramm fur das Aurignacien wurde aus zehn Aurignacienfund- 

stellen inMitteleuropa gebildet; unter ,,Hamburg” laufen sechs, unter ,,Federmesser” 

vier, unter ,,Ahrensburg” vier und unter ,,Mesolithikum” zehn Fundplatze, wahrend 

die iibrigen nur einzelne Fundstellen sind. Die Abfolge ist nicht mehr linear, wie sie 

vorher erschien, obwohl die Tendenz der zunehmenden Kratzerwinkel4 bis in das Neo- 

lithikum anhalt. Die abschlieBende terminologische Bemerkung von Beckhoff uber die 

Schaber und Kratzer laBt auBer acht, daB diese Bezeichnungen bisher ohnehin nichts 

uber die Funktion aussagen wollten, sondern nur noch Symbolcharakter haben und 

verschiedene morphologische Werkzeuge anzeigen. Eine Einbeziehung der weitgehend 

ab dem Jungpalaolithikum vertretenen Kratzer mit ,,Schabefunktion“ in die seit 

dem Altpalaolithikum und Mittelpalaolithikum bis mindestens ins Neolithikum ver

tretenen Schaber mit ,,Schneidefunktion”5 ruft nur weitere Verwirrung hervor und 

tragt nichts zur Klarung der Terminologie der Steinartefakte bei.

Interessante Kartierungsvorschlage macht A. Bohmers (S. 13-17), der einige 

Beispiele der Kartierung von FundkomplexgroBen, Geratemerkmalen, Haufigkeiten 

eines Typs und von Indizes vorfuhrt. Ahnliche Versuche, Haufigkeiten mit in das 

Kartenbild einzubeziehen, werden allerdings immer wieder gemacht6.

Die folgenden Beitrage beschaftigen si ch mit dem friihesten Palaolithikum. Ob 

allerdings die Funde von J. Itermann (S. 18-21) aus den rheinischen Kiesgruben dazu- 

gerechnet werden durfen, ist mehr als fraglich, da bereits nur etwa 10 km im Bach 

transportierte, wahrscheinlich neolithische Artefakte wegen der BestoBung und Ab- 

rollung kaum noch als solche zu erkennen sind7. Die Nasenschaber und andere in 

FluBschotter bewegte Stiicke erhalten ihre tTberformung durch die Bewegung im 

FluB. Ihr Auftreten in sandigen Schichten belegt nur, daB sie dort wegen der Ein- 

bettung vor weiterer Abrollung bewahrt geblieben sind. Wie Rez. sich iiberzeugen 

konnte, sind unter den vielen 100 von Itermann gesammelten Stricken sehr wenig 

abschlagahnliche Stiicke, deren artifizielle Entstehung, d.h. menschliche Produktion, 

aber wegen dem Transport und ihrer geringen Zahl sowie den nicht eindeutigen Fund- 

umstanden zweifelhaft bleibt.

3 Vgl. hierzu die Ausfiihrungen von P.F. Mauser, Fundber. aus Schwaben N.F. 17, 1965, 

29-42, die von Beckhoff nicht zitiert werden bzw. nicht mehr eingearbeitet werden konnten.

4 Hierbei muB man jedoch immer die Schwierigkeit ihrer Messung bedenken, da auch bei 

der Messung der Tangente zwischen End- und Anfangspunkt der Retusche wegen der Abnutzung 

und Konvexitat nur eine grobe Schatzung vorgenommen werden kann.

5 S.A. Semenov, Prehistoric Technology (1964).

6 Z.B. die Karten bei W. Taute, Die Stielspitzengruppen im nordlichen Mitteleuropa. Fun

damenta, Reihe A 5 (1968).

7 Einen interessanten Beitrag zu natiirlich entstandenen Abschlagen gab J.D. Clark, Proc. 

Prehist. Soc. 4, 1958, 64-77, wobei diese Artefakte in einer Schlucht durch herabfallende Stein- 

blocke entstanden sind,
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Der Beitrag von L. Vertes (S.28-33) liber die ,, ,Zitrus‘-Industrien in Ungarn“ 

beschaftigt sich vor allem mit deren genetischen Zusammenhangen und ihrer dia- 

chronischen Entwicklung.

AnschlieBend folgt ein Beitrag von J. Baudet fiber das Altpalaolithikum an der 

Kiiste des nordlichen Europas (S. 34-51) und einer von G. Bosinski (S. 52-56) fiber die
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Abb. 1. Kratzerwinkel. Diagramme von zehn Aurignacien-Fundstellen in Mitteleuropa.

Teilweise nach Beckhoff a.a.O. Abb. 8.

Grabungen von D. Peyrony in La Micoque. Die Arbeit von Bosinski versucht, an Hand 

von Leitformen alle Schichten in La Micoque dem Micoquien zuzuweisen, obwohl 

einige nur sehr wenig Artefakte ergeben haben und die Grabungstechnik von Peyrony 

sicker nicht mehr heutigen Anforderungen genfigt.

Ein umfangreicher Aufsatz von H. Schwabedissen (S. 61-98) befaBt sich mit der 

Verbreitung der Faustkeile in Mitteleuropa, ffir die eine ausffihrliche Fundliste und 

drei Karten gegeben werden. Die typologische Abtrennung von Acheu]-Micoque und 

kleinen bzw. sonstigen Faustkeilen ist aber nicht sehr prazise. Sie vereinfacht ziemlich, 

wenn man sie mit der typologischen Gliederung der Faustkeile von Bosinski ver-
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gleicht8. Das Hauptergebnis dieser Untersuchung ist die Fullung bisher fundleerer 

Raume, vor ahem in Hessen, durch die Arbeit von A. Luttropp, aber auch weiter im 

Norden, bis nach Schleswig-Holstein und Holland. Auffallend ist bei den Faustkeil- 

funden aus dem norddeutsch-niederlandischen Tiefland ihre weitgehende Bindung an 

FluBgebiete, was bei dem Fehlen von groBeren Erhebungen allerdings auch nicht 

weiter verwunderlich ist. Die unterschiedliche Verbreitung der groBeren Faustkeile 

vom Acheul-Typus sowie der Micoque-Keile wird als Beleg fiir die Existenz von zwei 

verschiedenen Faustkeilkreisen angesehen, wobei dies nicht naher prazisiert wird. 

Neben den angenommenen chronologischen Unterschieden zwischen Acheuleen und 

Micoquien ist die weitgehende Beschrankung der Acheulkeile auf das Freiland und die 

des Micoquien auf Hbhlen festzustellen, wobei einer okologischen Interpretation 

dieses Tatbestandes der Vorzug gegeben wird. Als altester Faustkeil wird der aus 

Steinheim angesehen, von dem eine neue Zeichnung vorgelegt wird und dessen 

geochronologische Stellung diskutiert wird. Allerdings sind sowohl die Fundumstande 

als auch die morphologischen Kriterien nicht so eindeutig, als daB dieser Faustkeil 

sicher als altester Vertreter seiner Art in Mitteleuropa gelten kbnnte.

Es folgen weitere Beschreibungen von Fundplatzen mit Faustkeilen, oft nur 

Einzelstiicke aus dem nordlichen Mitteleuropa: von Schwabedissen uber drei Fund- 

stellen aus dem Rheinland (Erkrath, Troisdorf und Marienforst bei Bad Godesberg, 

S. 99-109), von W. Schol (S. 110-113) uber die Fundstellen ,,Barmer Heide“ und 

Korrenzig bei Erkelenz/Julich, von K. Gunther (S. 114-118) fiber die Fundstelle am 

Rhein-Herne-Kanal bei Bottrop und von A. Bode (S. 119-130) fiber Faustkeilplatze 

bei Haltern. Von diesen Platzen laBt sich wohl nur fiir die von Bottrop eine grobe 

Einordnung geben. Nach der Lage der Fundstficke in den Knochenkiesen der Emscher 

gehdren sie in den Beginn des Altwfirm und kulturell in das Spatacheuleen, und zwar 

nach Gunther (S. 117) in eine jfingere Phase davon. Etwas aus dem fiblichen wissen- 

schaftlich-nfichternen Rahmen der Beitrage fallt der von Bode. Von den mittelpalao- 

lithischen Fundstellen bei Haltern haben zwei die klangvoUen Namen Charing Cross, 

abgekfirzt CC, und Tipperary Trip, abgekfirzt TT, beides Fundstellen an Wegkreu- 

zungen, die von englischen Panzern befahren werden (S. 119-130 Taf. 54-71). Wahrend 

die Funde vor allem von der Fundstelle TT nicht unbedingt vom Menschen geschlagen 

sein mfissen (vor allem Taf. 60, 1-3), sind die Funde aus dem Stausee bei Haltern ein

deutig mit einem Faustkeil (Taf. 61), symmetrischen Spitzen (Taf. 63) und weiteren 

bifaziellen Stricken bzw. Schabern (Taf. 64-68).

Der Fundplatz Rorshain, Schwalmstadt, Kr. Ziegenhain, wird von A. Luttropp 

vorgestellt (S. 131-133 Taf. 72-77). Dieser mittelpalaolithische Schlagplatz mit fiber- 

wiegend ausQuarzit hergestellten Fundstiicken in groBer Anzahl ist wichtig, da er eine 

Assoziation von fruhmittelpalaolithischen Micoqueformen wie Keilmessern, Micoque- 

keilen und Faustkeilblattern und spatmittelpalaolithischen Blattspitzen aufweist und 

somit zwischen dem Micoquien und den Blattspitzenindustrien, vor allem der Alt- 

mfihlgruppe, zu vermitteln scheint.

F.-B. Jfinemann behandelt weitere mittelpalaolithische Fundstellen mit Faust

keilen aus dem Gebiet zwischen Munden und Gottingen, Niedersachsen (S. 134-146). 

Man kann diesen Beitrag mit gutem Gewissen als mustergfiltig bezeichnen: Er enthalt 

eine genaue Beschreibung und Erorterung der Fund ver haltnisse, Analyse der Fund- 

platze nach verschiedenen Merkmalen und bezieht okologische Erwagungen zur Er- 

klarung der Fundverteilung im Oberweserbergland ein. Dieses Gebiet schlieBt mit

8 Die mittelpalaolithischen Funde im westlichen Mitteleuropa. Fundamenta, Reihe A 4 

(1967) 27-29.
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seinen mittelpalaolithischen Quarzitfunden, darunter zahlreichen Faustkeilen, an die 

Hessische Fundprovinz bei Ziegenhain an.

Auch der folgende Beitrag von W. Barner (S. 147-155) zeigt eine gezielte Frage- 

stellung, namlich ob die bekannten Leinetalfunde9 verlagert sind und wo ihre primare 

Lagerstatte sein konnte. Nach Barner miissen diese Funde aus den Leineschottern von 

den benachbarten Berghangen kommen, wo er tatsachlich drei kleine Fundplatze mit 

kaum verlagerten, mehr oder weniger frisch wirkenden Abschlagen entdecken konnte.

Des weiteren sind wieder kleinere Beitrage abgedruckt, die sich mit Einzelfunden 

von Faustkeilen aus Norddeutschland beschaftigen: H.J. Killmann schreibt uber 

einen Faustkeil und eine Riesenklinge aus Horpel, Kr. Soltau (S. 158-159), G.Voelkel 

fiber einen Faustkeil aus Woltersdorf, Kr. Liichow-Dannenberg (S. 156-157), 

W. Wegewitz (S. 160-162) fiber einen Faustkeil aus Maschen, Kr. Harburg, und 

R. Dehnke (S. 163-165) fiber einen Faustkeil aus Scheessel, Kir. Rotenburg/Hann.

In dem nachsten groBeren Abschnitt werden Probleme des Palaolithikums aus 

dem Vorderen Orient behandelt. Der erste Artikel widmet sich einer Schlagstelle - 

Carmelia - sfidlich von Haifa, die von E. Wreschner (S. 166-170) dem Jabrudien zu- 

geordnet wird.

H. Fleisch beschreibt prahistorische Funde aus den Dfinenbei Beirut (S. 171-180), 

die heute fast vollig zerstort sind. Es gab Funde aus dem Neolithikum, ,,Mesolithikum“ 

mit Rechtecken, Trapezen und spat-mittelpalaolithischen Emirien und dem Mittel- 

palaolithikum mit LevaUois-Technik. Uber Jabrud berichten vier Aufsatze. U. Leh

mann (S. 181-188) legt die Tierreste aus der Ausgrabung von Rust vor. Wildpferde 

sind hier die am meisten gejagten Tiere. Das bildet einen groBen Unterschied sowohl 

zu den Faunen aus Ksar’ Akil mit fiberwiegend Damhirsch als auch aus den Karmel- 

hohlen, wo Damhirsch und Gazelle als Jagdfauna vorkommen. Ob diese Faunenzu- 

sammensetzungen okologische Unterschiede oder Auswahl bei der Jagd bedeuten, laBt 

sich z.Z. noch nicht sagen.

Zwei Beitrage beschaftigen sich mit den Sedimenten von JabrudI. K. Brunnacker 

(S. 189-198) hat Sedimentproben von Rust analysiert. Er fand drei Hauptabschnitte in 

der Sedimentation, deren Entwicklung von relativ trocken (C) fiber relativ feucht (B) 

zu relativ trocken geht. Diese Abschnitte werden von Brunnacker versuchsw’eise mit 

Ende RiB/Wfirm bis Beginn Wurm (C), Brorup- und Amersfoort-Interstadialen (B) 

und dem Frfihwurm (A) korreliert. Die vorlaufige Analyse der neuen Nachgrabung 

von R.S.Solecki (S. 199-211) ffihrt W.R.Farrand (S. 212-223) zu etwas anderen Ver- 

mutungen, die aherdings weitgehend auf vorlaufigen Angaben und nicht auf Analysen- 

ergebnissen beruhen. Immerhin besteht zwischen diesen verschiedenen Ansatzen eine 

sehr hohe Ubereinstimmung, wie die vereinfachte Zusammenstellung Tabelle 1 er- 

kennen laBt.

Die gesamte Schichtenfolge wird hierbei von alien Autoren als Frfihwfirm ange- 

sehen. Sie stehen damit in Gegensatz zu F. Bordes10, der die Abfolge aus typologischen 

Griinden auseinanderziehen will und ihren oberen Teil (A) mit Levalloiso-Mousterien 

als gleichzeitig mit dem frfihen Jungpalaolithikum in Frankreich ansieht. So ist es 

wahrscheinlich, daB das sog. ,,Pra-Aurignacien“ in die feucht-kiihle Phase B gehort, 

vielleicht in eines der fruhen Wurm-Interstadiale. Eine solche frfihe Datierung ergibt 

auch die Untersuchung von C.B.M. McBurney in der Haua Fteah-Hohle in Libyen11,

9 K.H. Jacob-Friesen, Die Altsteinzeitfunde aus dem Leinetal bei Hannover (1949).

10 The Bull, of the Research Council of Israel 9G, 1960, 91-103.

11 C. B. M. McBurney, The Haua Fteah (Cyrenaica) and the Stone Age of the South-East 

Mediterranean (1967).
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Tabelle 1. Vergleichende Bbersicht der Sedimentanalysen von Jabrud I nach Rust, Brunnacker 

und Farrand. Rust 1951 = Die Hbhlenfunde von Jabrud (Syrien) (1950); Farrand 1970. 1971 = 

K. K. Turekian (Hrsg.), The late cenozoic glacial ages (1971) 529-564.

Sedimentabschnitt Rust 1951 Brunnacker 1970 Farrand 1970. 1971

A

feuchter 

trocken 

feuchter

trockener 

feucht

feucht-kuhl

B relativ feucht feucht-kuhl feucht-kuhl

C trocken trocken warm-trocken

D maBig feucht — kalt-feucht

in der das ,,libysche Pra-Aurignacien“ alter als 60000 B.P. anzusetzen ist. Diesem 

,,Pra-Aurignacien“ ist auch ein Beitrag von D.A.E. Garrod (S. 224-229) gewidmet, 

die den Namen ,,Amudian“ vorschlagt, da ,,Pra-Aurignacien“ falschlicherweise eine 

Assoziation mit den viel spateren europaischen Industrien nahelegt, obwoh] nach 

Garrod (S. 226) dieses Pra-Aurignacien mehr Gbereinstimmungen mit dem Chatel- 

perronien und Gravettien als mit dem eigentlichen Aurignacien hat. Als charakteristi- 

sches Werkzeug werden neben den vielen Klingen fein lateral retuschierte Klingen 

angesehen, da zumindest die quantitativen Anteile der Stichel, einfachen Kratzer und 

Kielkratzer von Inventar zu In ventar stark variieren.

Der folgende Abschnitt des Buches ist mit dem Jungpalaolithikum in Ost-, 

Mittel- und Westeuropa gefullt. F. Hancar (S. 230-238) berichtet uber Entwicklungs- 

ziige in der Palaolithforschung in der UdSSR mit der Betonung der Problematik der 

Bauweise und Typologie jungpalaolithischer Hiitten und der Stratigraphic in den 

Zentren von Borsevo-Kostenki, an der mittleren Desna und dem oberen Dnestr.

K. Valoch (S. 239-241) gibt einen kurzen Bericht uber die erste Grabungskam- 

pagne in der Kulna-Hohle bei Sloup im Mahrischen Karst - mit ihren zehn spat-jung- 

palaolithischen und mittelpalaolithischen Fundschichten eine der wichtigsten neu 

gegrabenen Stationen im mittleren Europa. Diese kurz gehaltenen Informationen sind 

allerdings durch den bereits 196912 erschienenen Vorbericht uberholt.

Die Analyse des Inventars von Krems-Hundssteig durch G. Laplace (S. 242-297) 

ist der langste Beitrag in dem vorliegenden Band. Zunachst wird die Einheitlichkeit 

der Fundschicht diskutiert, wobei sich Laplace der Meinung von J. Strobl und 

H. Obermaier13 anschlieBt, es handele sich um ein geschlossenes, dem Aurignacien im 

weiteren Sinne zuzuordnendes Inventar. Leider erwahnt Laplace in dieser Neubear- 

beitung nicht die Knochenanhaufungen und die zahlreichen Fundkonzentrationen, die 

voneinander durch leere Flachen getrennt waren. Wahrscheinlich wird man fur diese 

Fundstelle mit mehreren nacheinander besiedelten Stellen rechnen miissen, wobei 

diese Besiedlung aus Grunden der Erhaltung oder der Okologie nur in einer relativ 

kurzen Zeitspanne innerhalb des Aurignacien belegt ist. Allerdings gibt es am Hunds - 

steig bei Krems auch ein eindeutiges Gravettieninventar14, das abgetrennt von den 

Aurignacienfunden gelegen hat, da es keine Vermischung aufweist. Zunachst werden

12 K. Valoch, J. Pelisek, R. Musil, J. Kovanda u. E. Opravil, Quartar 20, 1969, 1-45.

13 Jahrb. f. Altkde. 3, 1909, 129-148.

14 J. Hahn, Homo 72, 1972, 81-89.
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Abb. 2. Werkzeugklassen-Haufigkeiten nach Laplace und Hahn auf der Fundstelle Krems- 

Hundssteig. A Stichel; B Kratzer; C Endretuschen; D Bohrer; E Riickspitzen; F Dufour - 

lamellen; G Riickenretuschen/Endretuschen; H geometrische Stiicke; I Blattspitzen; 

K retuschierte Klingen; L Schaber; M abrupt retuschierte Stiicke; N gezahnte Stiicke;

O Diverse.

die Silexwerkzeuge nach der speziellen ,,analytischen Typologie“ von Laplace be- 

schrieben, die in zwei Ebenen arbeitet: Innerhalb Werkzeuggruppen wie Kratzern 

und Sticheln wird eine Reihe von Merkmalen unterschieden. Fur die Auswertung 

werden aber zunieist nur die Haufigkeiten herangezogen. Da die Aufnahmemethode 

von Laplace mit meiner eigenen in etwa vergleichbar ist und wir beide dasselbe 

Material aufgenommen haben, kbnnte ein Vergleich beider Analysen die Objektivitat
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von Aufnahmeverfahren erheUen. Ein wichtiger Unterschied zwischen beiden besteht 

in der Gesamtzahl der in Krems-Hundssteig aufgenommenen Werkzeuge:

Laplace 3583 Werkzeuge

Hahn 3377 Werkzeuge

d.h. ich babe 206 Werkzeuge weniger gezahlt, obwohl ich wie Laplace das gesamte 

Abschlagmaterial durchgearbeitet habe. So ist auch der Index der gegenseitigen 

Assoziation15 nur 0,01, wobei 1 vollige und 0 keine Assoziation bedeutet. Dagegen laBt 

die Verteilung der relativen Haufigkeiten (Abb. 2) auf den ersten Blick keine groBen 

Unterschiede erkennen. Diese liegen in den zahlreicheren Kratzern (Hahn) und zahl- 

reicheren gezahnten Stricken (Laplace); sonst sind die Prozentwerte ziemlich ahnlich.

AnschlieBend versucht Laplace, die Aurignacienserien aus West- und Mittel- 

europa in ein kompliziertes System zu integrieren, das mit Haufigkeitsunterschieden 

in den Werkzeuggruppen arbeitet. Das Aurignacien ancien unterscheidet sich von 

dem Aurignacien evolue durch weniger Stichel, und innerhalb dieser Gruppen bewirkt 

das Stichel-Kratzer-Verhaltnis u.a. weitere Differenzierungen. Eine solche Gruppie- 

rung ist naturlich sehr schematisch, und es bleibt zu versuchen, ob nicht elaboriertere 

statistische Methoden, z.B. Multi Dimensional Scaling oder Principal Component 

Analyse16, ,,naturlichcre“ Gruppierungen ergeben. Krems-Hundssteig wird auf Grund 

der Ahnlichkeit mit stratifizierten Inventaren mit Dufourlamellen dem ,,archaischen 

Aurignacien'4 zugerechnet, was durch die inzwischen erfolgte C 14-Datierung nicht 

unwahrscheinlich ist17. Unter Anwendung seines aus der Genetik entlehnten Modells 

der ,,Synthetotype“ fur den Evolutionsrhythmus von Steinwerkzeughaufigkeiten ver

sucht er, die Entwicklung des friihen Jungpalaolithikums auch in Mitteleuropa zu 

analysieren. Dabei ist die tfbertragung eines solchen Modells auBerordentlich frag- 

wiirdig18. Der ganzen Argumentation von Laplace haftet eine rein typologische Denk- 

weise an, die wahrscheinlich unbewuBt Inventare mit gleichen relativen Haufigkeiten 

von Steinwerkzeugen gleichsetzt mit Kulturen. Strenggenommen wird damit das 

Prinzip der Leitformen angewandt, das nur um die quantitative Dimension erweitert 

wurde. AuBer acht gelassen wird dabei aber, daB einmal die kulturelle Bindung die 

Zusammensetzung eines Inventars - moglichst homogen, aus engen Wohnschichten - 

beeinfluBt und zum anderen die Aktivitaten, die durch die Okologie der Fundstellen- 

umgebung bestimmt sind wie durch die kulturelle Bindung, wobei naturlich eine 

Trennung dieser beiden Aspekte schwierig ist.

Mit seinen beispielhaften Forschungen im Raume Hamburg ist Rust einer der 

wichtigen Vertreter der siedlungsgeschichtlichen FragesteHung in der palaolithischen 

Archaologie, die ubrigens in Ost-19 und Mitteleuropa fruher als in Frankreich aufkam. 

Mit allgemeiner Hohlenarchitektur beschaftigt sich G. Smolla (S. 306-311). Smolla 

gibt eine Reihe von Beispielen fur die architektonische Gestaltung von Hohlen, die im 

Gegensatz zu den Siedlungsstrukturen auf Freilandfundplatzen nur in Ausnahmefallen 

beachtet worden ist. Neben Bauten auf dem Vorplatz wird der AbschhiB des Hbhlen- 

einganges und Pflasterung im Innern der Hohle unterschieden. Daneben gibt es 

kleinere Siedlungsstrukturen wie ,,Sitzsteine“ und ,,Werktische“, allerdings auch die

15 W. Wallis u. H.V. Roberts, Methoden der Statistik (1969) Kap. 9. 3.

16 I. Azoury u. F.R. Hodson, World Archaeology 4, 3, 1973, 292-306.

17 Die Messung von Holzkohle, die freundlicherweise W. Angeli, Naturhistor. Museum 

Wien, zur Verfiigung stellte, ergab 35200 ± 2000 B.P. (KN-654).

18 Vgl. Muller-Beck, Germania 46, 1968, 341.

19 Siehe hierzu A. Leroi-Gourhan, Legon inaugurale (1969).
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von Smolla nicht genannten Feuerstellen mit ihren verschiedenen Funktionen. Den 

SchluB bildet eine Wiirdigung der Arbeitsleistung des Urmenschen, was zu einem 

menschlicheren, entromantisierten Bild von ihm beitragen soli.

Gut beobachtete Beispiele von Hohlenarchitektur aus schwabischen Hohlen gibt 

G. Riek (S. 298-305). In der Burkhardtshohle bei Westerheim konnte Riek zwei mit 

Steinen umbaute Feuerstellen ausgraben. Die GroBe der einen Feuerstellenverklei- 

dung spricht eher gegen diese Funktion und belegt m.E. doch einen partiellen Ab- 

schluB des Eingangsbereich.es, wahrend die kleinere Feuerstelle eine eindeutige Stein - 

umrandung aufweist. Auch die langliche, rechteckige Feuerstelle aus der Brillenhohle, 

SchichtIV unten (Abb. 52), ist mit knapp 8 m2 Grundflache ungewohnlich groB; die 

machtige, durchgehende Brandschicht muB kein Beleg fur eine groBe Befeuerungs- 

flache sein. Denn es kann sich um die vom Menscben oder der Natur verteilten 

Aschereste von mehreren Benutzungen handeln. Allerdings ist diese Steinsetzung fur 

eine Behausung wieder relativ klein, halt aber durchaus einem Vergleich mit den 

Hutten oder Zelten arktischer Jager stand. Zwei ausgedehnte Einbauten hat die 

Schicht VII der Brillenhohle mit Gravettien ergeben. Solche groBen Einbauten sind 

wegen der GroBe der Brillenhohle geradezu unerlaBlich, um ein giinstiges Mikroklima 

zu erzeugen.

Der Bericht von F. Bordes und J. Gaussen (S. 312-329) fiber einen ZeltgrundriB 

aus dem Magdalenien bei Mussidan (Dordogne) ist eine detaillierte Grabungsaus- 

wertung. Die Autoren beriicksichtigen hier mehr Faktoren als gewohnlich. Der Zelt

grundriB laBt sich aus einem Rechteck mit einer offenen Seite aus Gerdllen erschlieBen, 

die vielleicht zur Beschwerung der Zeltrander dienten. Im Innern befinden sich kaum 

Artefakte, die meisten liegen vor und neben dem Zelt, wobei Kratzer, Stichel und 

Riickenmesser keine speziellen Verteilungen aufweisen. Das Abschlagmaterial liegt 

um das Zelt herum verteilt mit einer Konzentration am Eingang. Dieser Verteilung 

zufolge konnte es sich vielleicht um ein Sommerzelt handeln. Zeitlich diirfte es ins 

mittlere Magdalenien (Magd. Ill) gehoren.

Der Beitrag von D. de Sonneville-Bordes (S. 330-335) uber das Magdalenien des 

Petersfels ist durch die inzwischen erfolgte Neubearbeitung durch P.F. Mauser20 und 

die Neugrabungen des Jahres 1974 durch das Institut fur Urgeschichte in Tubingen 

besonders aktuell, vor allem da es sich hier nach Gonnersdorf21 um die reichste 

Magdalenienstation im westlichen Mitteleuropa handelt. Der Unterschied zwischen 

den Publikationen von Mauser und Sonneville-Bordes ist groB: Nach Sonneville- 

Bordes handelt es sich um eine mehr oder weniger einheitliche Magdalenienbesiedlung 

(S. 332), wahrend Mauser aurignacoide, gravettoide, magdalenoide und spatpalao- 

lithische Komponenten unterscheiden zu konnen glaubt. Die Zahlenangaben stimmen 

uberhaupt nicht uberein, was aber sicher daran liegt, daB Verf. nur einen Teil des 

Fundmaterials gesehen hat.

Verf. unterstreicht den besonderen Charakter des Petersfels, verglichen mit dem 

franzosischen Magdalenien superieur, und findet groBere Ahnlichkeit mit den benach- 

barten Schweizer Fundstellen, z.B. Kesslerloch, aber auch dem belgischen Magda

lenien.

Die folgenden drei Beitrage behandeln Themen der jungpalaolithischen Kunst. 

G.H.R. von Koenigswald widmet sich ihrer Bedeutung (S. 336-339), wobei zahlreiche 

ethnologische Deutungen aus den Erfahrungen des Verf.s einbezogen werden. Die

20 Mauser, Die jungpalaolithische Hohlenstation Petersfels im Hegau (Gemarkung Bittel- 

brunn, Ldkrs. Konstanz). Bad. Fundber. Sonderh. 13 (1970).

21 G. Bosinski, Germania 47, 1969, 1 ff.

Eingangsbereich.es
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Ubcrlagernng von mehreren Bildern in der Hohlen- und mobilen Kunst zeigt nach 

v. Koenigswald, daB das fertige Kunstobjekt an si ch keine Bedeutung hat, sondern 

nur die Herstellung. Fur die Frauenstatuetten des Gravettien wiederholt Verf. die 

bereits fruher publizierte Interpretation22, es seien wohl Todesgottinnen, nicht, wie 

allgemein angenommen, Gottinnen der Fruchtbarkeit.

Einen anderen Beitrag zur Hohlenkunst gibt R. Rottlander (S. 340-344), der 

sich mit der Frage des Pigmentbinders der Hohlenmalereien in Frankreich und Nord- 

spanien beschaftigt. Aus chemischen Griinden kommt Verf. zu dem Ergebnis, daB nur 

mit Wasser angeruhrte und trocken aufgebrachte Farben in Frage kommen, die sich 

in den gleichbleibenden Hohlenklimata mit feuchten Wanden uber Jahrtausende er- 

halten konnten, was bei Olfarben bzw. mit Fett versetzten Farben nicht mbglich 

gewesen ware.

P. Wernert (S. 345-351) diskutiert Kunstobjekte des Magdalenien ebenfalls im 

Hinblick auf ethnologische Parallelen und versucht, Gemeinsamkeiten zwischen der 

Kunst des westeuropaischen Magdalenien und des Hamburgien aufzuzeigen.

Im folgenden werden einige Fundplatze des Spatpalaolithikums aus dem nord- 

lichen Mitteleuropa behandelt, einem weiteren Arbeitsgebiet von Rust. Der Fundplatz 

des Spatpalaolithikums Obourg ,,St.Macaire“ (L. Letocart S. 352-361) scheint eine 

Mischung zwischen Federmesser-Industrien oder Creswellien und Neolithikum, viel- 

leicht Bandkeramik23 zu sein.

Das bisher nbrdlichste Vorkommen der Hamburger Industrie wird von C.J. 

Becker (S. 362-364) in einer einzelnen Kerbspitze aus Siidjutland gesehen.

Aus dem sudlich anschlieBenden Norddeutschland berichtet G.H. Bruckner uber 

zwei Fundplatze (S. 365-368): den Hamburger Fundplatz aus dem Ostseebad Gro- 

mitz und den Federmesserfundplatz Bismarckstein bei Aumuhle in Ostholstein.

W. Taute beschreibt eine Ahrensburg-Station, Volkmarshausen III bei Hanno- 

versch Munden im sudlichen Weserbergland (S. 369-374). Obwohl nur noch die Halfte 

der Fundstelle ausgegraben werden konnte, laBt sich eine Anreicherung der Stiel- 

spitzen und Zonhovenspitzen im Zentrum der rundhchen Artefaktstreuung erkennen. 

Die Steinwerkzeuge werden vom Verf. der Eggstedt-Stellmoor-Gruppe24 zugewiesen, 

obwohl in V olkmarshausen  III Riesenklingen fehlen. Wegen der Lage im sudlichen Berg- 

land schlieBt Taute nicht aus, daB es sich um den zur Eggstedt-Stellmoor-Gruppe gehd- 

renden Winterplatz handelt, deren Sommer-Jagdgebiet um die Unterelbe herum lag.

Aus Bohmen behandelt SI. Vend die bohmische Fazies der Federmesser-Gruppen 

(S. 375-381 Taf. 119-124), die durch kurze Kratzer, Stichel und Federmesser charak- 

terisiert ist. Die bohmischen Federmesser-Gruppen werden als EinfluB aus dem 

Norden interpretiert, wobei Verf. sich diesen als konkrete Invasion vorsteht. Im 

Gegensatz dazu ist das Epimagdalenien vom Typ Lhota mit dem Spatmagdalenien 

verwandt. Die sog. Ostromer-Gruppe soli im Gegensatz zu den beiden obigen junger 

sein und in die jungere Dryaszeit gehoren.

H.J. Seitz (S. 382-391 Taf. 125-129) stellt ,,mittelsteinzeitliche“ Basaltgerate 

vor, deren Artefaktcharakter aus den Abbildungen nicht immer eindeutig hervorgeht. 

Fraglich scheint ebenso die Datierung in die mittlere Steinzeit, in das ,,grobgeratige 

Mesolithikum“ bzw. Campignien, das sich, soweit es wirklich artifizieh ist, groBten- 

teils als neolithische Werkplatzfazies herausgestellt hat und so auch im suddeutschen 

Bereich nicht mehr als sicher mesolithisch anzusehen ist.

22 G.H.R.v. Koenigswald, Die Gottin ohne Gesicht. Gedenkbuch Abbe Breuil 1 (1964).

23 So die Kratzer auf Taf. 108, 5—6. 10—12 und die Pfeilspitzen auf Taf. Ill, 17-25.

24 Taute a. a. O.
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J. Roche beschreibt die portugiesischen mesolithischen Fundstellen bei Muge, 

60 km norddstlich von Lissabon im Tejo-Tal (S. 392-396). Neben einem Dberblick tiber 

die verschiedenen Ausgrabungen an den Fundstellen Moita do Sebastian, Cabego de 

Amoreira und Cabego de Arruda wird die Stratigraphie von Cabego de Amoreira be- 

schrieben, wo drei Besiedlungsphasen festgestellt werden konnten, die sick aus ins- 

gesamt 39 archaologischen Niveaus zusammensetzen.

C. Ankel erwahnt einige Fundstellen mit Steingeraten von der jonischen Insel 

Kephallinia (S. 397-401, Taf. 130-132). Die abgebildeten Funde scheinen, wie auch 

Ankel bemerkt, alle nachpalaolithisch zu sein und dem Neolithikum bis zur friihen 

Bronzezeit anzugehoren.

Steinzeitliche Felsmalereien aus Stidfinnland untersucht V. Luho (S. 402-408 

Taf. 166-168), wobei die Datierung in das Neolithikum (Kammkeramik) oder Meso- 

lithikum (auf Grund der sonst unbekannten Handdarstellungen) nicht mit Sicherheit 

zu entscheiden ist.

Dem Neolithikum sind nur zwei Beitrage gewidmet. Das sind einmal altertumlich 

erscheinende, faustkeilartige ,,Schneidewerkzeuge“ aus Riigen (K. Brandt: S. 409-418 

Taf. 133-141), zum anderen berichtet K. Schlabow uber Textileindriicke auf Tonge- 

faBen (S.419-422 Taf. 169-172).

Den AbschluB des Bandes bilden Beitrage von H. Hingst uber vorgeschichtliche 

Eisenverhuttungsplatze auf dem Neumunsteraner Sander aus der vorromischen 

Eisenzeit und vor allem der Kaiserzeit (S. 423-A52) sowie von H. Jankuhn tiber das 

zweite Nydamboot (S.453-457).

Eine abschlieBende Wertung der Publikation ist schwierig. Von den meisten 

Autoren wurde nicht nur eine Verbindung zu den Forschungen von Rust hergestellt, 

sondern in vielen Fallen sind die Arbeiten auch eine Fortfuhrung der von Rust ge- 

leisteten. Dennoch erscheinen sie mehr als lose Sammlung von Einzelbeitragen, die 

mit thematischer Beschrankung und geringerer Autorenzahl mehr Einheitlichkeit 

hatte erreichen konnen.

Tubingen. Joachim Hahn.

Manfred Korfmann, Schleuder und Bogen in Siidwestasien. Von den friihesten Belegen 

bis zum Beginn der Historischen Stadtstaaten. Antiquitas, Reihe 3: Abhand- 

lungen zur Vor- und Friihgeschichte, zur Klassischen und Provinzial-Rdmischen 

Archaologie und zur Geschichte des Altertums, Band 13. Rudolf Habelt Verlag 

GmbH, Bonn 1972. 282 Seiten, 12 Tafeln, 20 Karten und 1 Chronologietabelle.

Man muB im Orient haufig die Bemerkung horen, zur Erforschung der orientali- 

schen Prahistorie werde von deutscher Seite derzeit kein wesentlicher Beitrag geleistet1.

Dem kann man nun getrost die hier vorliegende Arbeit entgegenhalten: Korf- 

manns Werk ist ein wesentlicher Beitrag und ein bedeutender Schritt in der Bewalti- 

gung des oft unubersichtlich umfangreichen Fundmaterials der prahistorischen 

Epochen Stidwestasiens. (So wurde denn auch die Arbeit von den im Orient arbeiten- 

den auslandischen Kollegen begeistert aufgenommen2).

1 So Rez. wahrend ihrer Stipendiatenreise 1971/72.

2 Vgl. Anm. 1. — Siehe auBerdem M. Korfmann, The Sling as a Weapon. Scientific American 

229, 4, 1973, 34-42. 132.


