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Zur Frage palaolithischer Besiedlung der Unteren Klause 

bei Neu-Essing, Landkreis Kelheim *

Von Gisela Freund, Erlangen

Seit H. Obermaiers bahnbrechenden Forschungen im etagenartigen Hbh- 

lensystem der Klausen bei Neu-Essing kurz vor dem ersten Weltkrieg, gilt das 

untere Altmiihltal als eine der bedeutendsten mitteleuropaischen Landschaften, 

die wahrend verschiedener Perioden des Palaolithikums begangen waren. An 

vorlaufigen Mitteilungen der Ausgraber, sowie an spateren mehr zusammenfas- 

senden Darstellungen anderer Autoren, die sich indessen vorwiegend auf die 

Erstgenannten stiitzen muBten, da eine monographische Bearbeitung bis heute 

aussteht, hat es nicht gefehlt* 1. Doch wird man sich ein hinreichend zufrieden- 

stellendes Bild vom Ablauf palaolithischer Besiedlung im unteren Altmiihltal 

wohl erst nach AbschluB der 1959 durch das Institut fur Ur- und Friihge- 

schichte der Universitat Erlangen erneut aufgenommenen Forschungsarbeiten 

machen kbnnen2.

In einem kurzen Vorbericht zu den jiingsten Arbeiten an den Klausen sei 

vorweg bemerkt, daB in dem weitlaufigen System der Oberen und Mittleren 

Klause, sowie der Klausennische, das teils durch die alteren Grabungen, teils 

durch Wuhlereien Unberufener, als so gut wie erschopft gelten kann, eine un- 

beriihrte Sedimentation mit Kulturschichten kaum noch aufzufinden sein wird. 

Die Hoffnung, eine solche in der sogenannten Offenen Halle auf der Etage der 

Mittleren Klause im Sommer 1960 durch einen Versuchsschnitt aufzuschlieBen, 

erfiillte sich nicht.

Anders lagen die Verhaltnisse bei der Unteren Klause. Die niedrigste des 

vieretagigen Hohlensystems (24 m fiber der Altmtihl) war in den 60er Jahren 

des vorigen Jahrhunderts in einen Bierkeller umgewandelt und dabei, wie ver- 

schiedentlich schon von Obermaier vermerkt, des groBten Teils der Schichten 

beraubt worden. Die erst vor kurzem erfolgte Auflassung des Kellers und die 

Entfernung der eisernen Pure, mit der die Hohle jahrzehntelang verschlossen 

war, legte sowohl aus denkmalpflegerischen wie aus rein wissenschaftlichen 

Griinden eine Untersuchung noch vor der Zerstbrung durch Raubgraber nahe. 

Bei der doch weitgehend unbefriedigend iiberlieferten Schichtfolge der iibrigen 

Klausen blieb die Frage bestehen, ob und wie weit die Untere Klause ergan- 

zende Daten noch zu liefern imstande sei. Dies gait um so mehr, als die spar

lichen Erwahnungen, die diese Hohle in den Vorberichten zu den Klausengra- 

bungen erfahren hat, nicht mit wiinschenswerter Sicherheit schlieBenlieBen,in 

welchem MaB ihre Sedimente iiberhaupt untersucht worden waren. Obermaier 

erwahnte 1914 lediglich3, daB nach dem friihzeitig erfolgten Umbau in einen

* Aus „Strena Erlangensis“, ungedruckte Festgabe zu Helmut Berves 65. Geburtstag.

1 Vgl. alle naheren Angaben und Auffiihrung der alteren Literatur bei G. Freund, Die Blatt- 

spitzen des Palaolithikums in Eurpoa. Quartar-Bibliothek 1 (1952).

2 L. Zotz, Die Forschungen des Instituts fur Urgeschichte der Universitat Erlangen im Alt- 

miihltal. Pahist. Ztschr. 39, 1961, H. 1/2.

3 Obermaier, III.-Fouilles en Baviere. L’Anthropologie 25, 1914, 254-256.
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Keller, an der Basis der Ausfullung ein Teil gelben Lehms erhalten geblieben sei, 

der stellenweise in Taschen nach unten griff, wo sich einige Reste quartarer 

Fauna, jedoch ohne menschliche Kulturerzeugnisse, fanden. Die Kontroll- 

untersuchung im Sommer 1960, bei der stellenweise noch bis zu 1,70 m mach- 

tige Sedimente angetroffen wurden, vermochte bedauerlicherweise fiber die 

Feststellungen Obermaiers in keinem wesentlichen Punkt hinauszukommen. Da- 

mit schien die Frage palaolithischer Besiedlung der Unteren Klause im nega- 

tiven Sinn nahezu entschieden, ein Umstand, fur den es nach der Gesamtsitua- 

tion der Klausenhbhlen und ihres reichen und bedeutenden Fundinhalts keine 

ausreichende Erklarung gibt; es sei denn, man nahme an, das Palaolithikum der 

Unteren Klause sei bei Anlage des Bierkellers samt den es einhullenden Erd- 

schichten auf die Acker unterhalb der Hbhle gelangt, wo sich in der Tat nach 

Regenfallen noch heute gelegentlich Steinwerkzeuge aufsammeln lassen.

Ein weiterer Kontrollschnitt, der im Sommer 1960 gleichzeitig mit dem 

im Inneren der Unteren Klause angelegt wurde, verlief auBerhalb der Hbhle 

auf dem plateauartigen Vorplatz, und zwar in nordwestlicher Richtung etwa 

10 m vom Eingang zum Bierkeller entfernt. Dieser war es, der sehr schnell die 

Frage der Besiedlung der Unteren Klause zugunsten einer solchen auBerhalb der 

eigentlichen Hbhle, das heiBt unter der Felswand vor deren heutigem Eingang 

entschied. Da im Kontrollgraben bereits in sehr geringer Tiefe Funde verschie- 

dener Zeitstellung geborgen werden konnten, wurde dieser im Verlauf zwei- 

wbchiger Arbeiten zu einem Grabungsfeld erweitert, das bis auf das Anstehende 

abgetragen wurde. Es verlief in Richtung NW-SO und in einer Entfernung von 

2-3 m parallel mit der Felswand, die sich rechts vom Eingang des bisherigen 

Bierkellers hinzieht und die durch eine Reihe nischenartiger Einbuchtungen ge- 

kennzeichnet ist. Die nordwestliche Begrenzung der Grabung war etwa 10 m 

von besagtem Eingang entfernt, die siidbstliche erreichte den Eingang selbst. Im 

eingangsnahen Teil des Grabungsfeldes wurden die Aufschuttungen geschnitten, 

die bei Anlage des Bierkellers zustandegekommen waren. Die hier geborgenen 

Funde entbehren jeder Stratigraphie. Jedoch waren im nordwestlichen Teil 

der Grabungsflache die Sedimente ganzlich ungestbrt. Um einer spateren Publi- 

kation und einigen noch ausstehenden Untersuchungen im Ergebnis nicht 

vorzugreifen, sei lediglich vermerkt, daB die Sedimentmachtigkeit bedauer

licherweise nur gering war und sich besonders mit Annaherung an die Felswand 

schnell reduzierte. Im wesentlichen lieBen sich nur zwei Schichten auf dem An- 

stehenden unterscheiden, und zwar eine 30-55 cm machtige, tiefschwarze, mit 

Kalkschutt vermischte Humusschicht im Hangenden und eine durchschnitt- 

lich 30 cm machtige gelbbraune Lehmzone mit teils weniger, teils mehr grob- 

stuckigem Kalkschutt im Liegenden. Diese untere Zone nahm stellenweise eine 

mehr schokoladebraune Farbung an und erwies sich bei dieser Farbe zugleich 

als mehr tonig. Die grbBte Tiefe, die erreicht wurde, maB nur 90 cm, und zwar 

lediglich im felswandfernsten Grabungsabschnitt.

Die leider nur geringe Machtigkeit der Schichten lieB von Anfang an keine 

aufschluBreiche Stratigraphie erhoffen. Um auch hier kunftiger Bearbeitung 

nicht vorzugreifen, muB an dieser Stelle der Vermerk geniigen, daB die Mehr- 

zahl aller Funde, die sowohl quantitativ wie qualitativ als bedeutend bezeich-
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net werden durfen, an der Grenze der beiden genannten Schichten lag, und 

zwar solche sowohl alt- wie jungpalaolithischer Kulturen. Selbst eindeutig neo- 

lithische Stiicke gestatteten meist keine stratigraphische Absonderung. Hinzu 

trat die Schwierigkeit, daB nahe der Felswand, wo sich die besten Gerate be- 

fanden, stratigraphische Aufschlusse uberhaupt nicht mehr zu gewinnen waren, 

um so weniger, als hier das Anstehende nach unten gehende schmale Taschen 

und Spalten mit teils schwarzer, teils gelber Erdfullung bildete, aus denen wie- 

derholt gute Stiicke zutagekamen.

Abb. 1. Untere Klause bei Neu-Essing, Ldkr. Kelheim. Blattspitze. M. 2:3.

Neben einem vor alien Dingen durch Stichelreichtum gekennzeichneten 

Jungpalaolithikum konnte eine Serie spatalt- oder mittelpalaolithischer Typen 

ergraben werden, von denen das auffalligste und formenkundlich interessante- 

ste Stuck im folgenden vorgelegt sei. Auch dieses lag nahe der Felswand und 

nur in 25 cm Tiefe.

Wie mit hinreichender Deutlichkeit aus der Zeichnung (Abb.l) hervor- 

gehen diirfte, ist das zweiseitig bearbeitete Gerat aus einem Plattensilex herge- 

stellt. Die Platte, von der dorsal wie ventral (vollig willkiirlich sei die in der lin- 

ken Zeichnung wiedergegebene Seite hier als die dorsale bezeichnet) groBe Fla- 

chen der ehemaligen Gesteinsrinde erhalten blieben, erreicht eine maximale 

Dicke von nur 1,3 cm. Die Farbe der Rinde ist hellgelb, in den Ubergangszonen 

zum Gesteinsinneren, die durch sehr flache Abschlage rings um die auBerste 

Rinde bloBgelegt sind, jedoch ockergelb bis rbtlich. Jene Partien, die eine sorg- 

faltige Flachenretuschierung aufweisen, sind mit einer grauen Patina iiber- 

zogen. Das Gerat ist lediglich am terminalen Ende abgebrochen, wo es zweifel- 

los, wie auf der Zeichnung angedeutet, in eine Spitze endete, die vermutlich von 

der Mittelachse des Stucks leicht abwich. Basal zeigt es durchaus seine urspriing-

1*
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liche Gestalt. Die gleiche Kinde des Plattensilex, die dorsal und ventral auf wei- 

ten Flachen erhalten blieb, bildet die wie eine Bruchflache aussehende Basis. 

Sie beweist besonders, dab die von gelaufigen Zweiseitern abweichende Form 

des Gerates ausschlieBlich dem Ausgangsmaterial, dem fur das Palaolithikum 

der Klausen haufig belegten Plattenhornstein verdankt wird. Die flachige Be- 

arbeitung ist sorgfaltig und besonders auf der linken Gerathalfte dorsal und ven

tral auBerordentlich flach ausgefuhrt, wahrend sie auf der rechten Gerathalfte, 

wiederum dorsal wie ventral, mehr stufen-, ja treppenformig verlauft, was in 

erster Linie in dem merkbar geschichteten Gestein begriindet liegt. Was ge- 

meint ist, wird besonders in der rechten Zeichnung oben links deutlich. Dorsal 

ist zudem, besonders rechtslateral, eine zusatzliche sorgfaltige Randretuschie- 

rung hervorzuheben.

Das Stuck, im weitesten Sinn ein Zweiseiter, darf als eine jener merkwiir- 

digen Zwitterformen zwischen Faustkeil und Blattspitze angesprochen werden, 

wie sie einmal speziell fur die unterste der 1912/13 in der Klausennische ergra- 

benen Kulturen, zum anderen generell fur jene Facies des Spatacheuleen-Mico- 

quien, die als Wurzelkulturen des Praesolutreen gelten durfen4, so kennzeich- 

nend sind. Mag im vorliegenden Fall der Langsschnitt, der in der Zeichnung nur 

von der etwas kiirzeren (rechten) Kante des Stucks gegeben ist, durch den leicht 

wellenformigen Verlauf eben dieser Kante, wo der Hersteller mit der mehr ge

schichteten Struktur des Gesteins offensichtlich zu kampfen hatte, auch mehr 

eine gewisse Faustkeilverwandtschaft vortauschen, so bleibt zu betonen, daB 

demgegenuber die linke, etwas mehr gebogene Kante - sie konnte zugleich die 

Hauptarbeitskante gewesen sein - einen vollig geraden, messerscharfen Verlauf 

zeigt. Die Hauptkennzeichen des Gerats, Form, Dicke, Art der Retuschierung, 

lassen es nicht schwerfalien, zugunsten einer Zuweisung zu den Blattformen, 

ja den Blattspitzen zu entscheiden, so sehr es auch zutrifft, daB, wie L. Zotz in 

der monographischen Bearbeitung des Praesolutreen von Kosten5 hervorhob, es 

sozusagen dem jeweiligen Geschmack iiberlassen bleibt, wann noch von Fau- 

steln oder schon von Blattspitzen zu sprechen ist.

Hinsichtlich der kulturellen Zuweisung der Blattspitze von der Unteren 

Klause geht man keinerlei Risiko ein, wenn man sich fur eine solche in das ,,Alt- 

palaolithikum mit Blatt-Typen“, wie die 1912/13 in der Klausennische6 ent- 

deckte Facies 19297 von Obermaier benannt wurde oder in die von F. Birkner8 

so genannte Klausennischen-Kultur oder in das spater von der Verfasserin fur 

das europaische Mittelpalaolithikum herausgearbeitete Praesolutreen9 entschei- 

det. War die Klausennische einst die erste deutsche Fundstelle, aus der blatt-

4 Freund a.a.O.

5 Zotz, Kosten, ein Werkplatz des Praesolutreen in Oberfranken. Quartar-Bibliothek 3 

(1959).

6 H. Obermaier u. P. Wernert, Palaolithbeitrage aus Nordbayern. Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 

44, 1914, 44-62.

7 Obermaier u. Wernert, Alt-Palaolithikum mit Blatt-Typen. Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 59, 

1929, 293-310.

8 Birkner, Ur- und Vorzeit Bayerns (1936).

9 Freund a.a.O.
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spitzenartige Gerate in altpalaolithischem Verband bekannt und erkannt war

den, so ist der Neufund von der Pels wand vor der Unteren Klause nicht nur ein 

nenes wertvolles und besonders typisches Belegstiick fur eine Ubergangsphase 

vom Micoquien zum Praesolutreen, - wobei einer zukiinftigen Gesamtbearbei- 

tung der Klausennischenfunde die Entscheidung iiberlassen bleiben wird, ob es 

sich bei diesen nicht insgesamt schon um ein alteres Praesolutreen handelt 

sondern er wirft auch erneut die Frage nach der kulturellen Stellung der strati- 

graphisch-chronologisch nach wie vor unsicheren Blattspitzen von der Mittleren 

und Oberen Klause auf.

Der Fund von der Unteren Klause zwingt aber auch erneut die Unter- 

suchung der Frage auf, wie weit das vom Altpalaolithiker aufgefundene Roh- 

material, in diesem Fall der Plattenhornstein, fur die Herstellung einer bis da- 

hin, von Einzelstiicken abgesehen, unbekannt gewesenen neuen Form, die sehr 

bald sogar zu einer Leitform werden sollte, verantwortlich gemacht werden 

kann. Schon H. Obermaier und P. Wernert haben 191410 diese Frage ange- 

schnitten und sie negativ entschieden. Dasselbe tat spater die Verfasserin11 

unter Anfiihrung der einzelnen Griinde. Nach dem vor der Unteren Klause 

1960 ergrabenen Gesamtmaterial kann nunmehr sogar verstarkt betont werden, 

dab der Auswahl eines bestimmten Rohmaterials durch den Altsteinzeitmenschen 

auf jeden Fall die Intention zur Herstellung einer ganz bestimmten Gerateform 

voranging. Es sei nur angedeutet, dab das stichelreiche Jungpalaolithikum vor 

der Unteren Klause eine grobe Serie ganz ausgezeichneter polyedrischer und 

nukleoider Stichel ebenfalls aus Plattenhornstein aufweist. Niemand aber wird 

in diesem Fall behaupten wollen, die Erfindung des Stichels sei eine Folge der 

zufalligen Auffindung von Plattensilex gewesen. Vielmehr war der Vorgang ge- 

nau umgekehrt. Zwecks Herstellung massiver Stichelwerkzeuge wurde ein dafiir 

besonders giinstiges Roh- und Ausgangsmaterial ausgewahlt.

Etwas anderes ist die Frage, ob nun nicht gerade in Gebieten, die solches 

Rohmaterial lieferten, die Herstellung eines ganz bestimmten Typus begiinstigt 

war, und zwar sogar in einem Ausmab, dab sich regelrechte Zentren entwickel- 

ten, von denen aus es zu einer gewissen Streuung, um nicht zu sagen, zu einem 

Handel, uber einen weiteren Raum kommen konnte. Im Fall altpalaolithischer 

Blattspitzenherstellung bietet sich ein solcher Vorgang in der Schlagstatte von 

Kosten an12, deren zunehmend weite Streuung nun schon in einem groben Teil 

des oberfrankischen Raumes belegt ist13. Zwar war es hier nicht der Platten

silex, der zur gehauften Herstellung von Blattspitzen fuhrte, sondern es waren 

vom Altsteinzeitmenschen aus den Mainschottern aufgelesene und nach Form, 

Grobe und Dicke auserwahlte Lyditgeschiebe, von denen die platten- und dach- 

ziegelfbrmigen zur Herstellung von Blattspitzen geradezu pradestiniert waren. 

Auch im Kostener Werkzeugbestand stellen die Faustel und die Zwitter zwi- 

schen diesen und den Blatt-Typen, wie in der Klausennische, einen erheblichen

10 Siehe Anm. 6.

11 Vgl. Anm. 1.

12 Zotz, Kosten, ein Werkplatz des Praesolutreen in Oberfranken (1959).

13 Zotz, Die friiheste Besiedlung Frankens. Jahrb. f. Frank. Landesforsch. 20, 1960, 23-38.
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Teil des Gesamtinventars. Aber jedes einzelne dieser Stiicke legt die Annahme 

nahe, dab als Endprodukt der Herstellung eine Blattspitze beabsichtigt war, 

die jedoch im Stadium der Vorbearbeitung, vermutlich infolge des sproden und 

haufig schlecht schlagbaren Lyditmaterials, steckenblieb. DaB aber auch in 

Kbsten die Herstellung von Blattformen das besondere Anliegen dieses Werk- 

platzes war, zeigt, dab mit Vorliebe plattenformige Geschiebe bis zu einer 

Dunne von 0,5 cm aufgesucht wurden, um sodann, wie Zotz ausfiihrt, mit einem 

mbglichst geringen Arbeitsaufwand eine Blattspitze herzustellen. So kam es 

auch unter den Kbstener Stricken zu jener nur partiellen Uberarbeitung, die 

sich die Manier der flachigen Retuschierung nur so weit nutzbar machte, wie 

dies fur die Funktion des Gerates notwendig erschien.

Dieser Vorgang laBt sich bei der Blattspitze von der Unteren Klause be- 

sonders gut beobachten. - Nur mit einigem Vorbehalt wird man diesen Mangel 

an vblliger Uberarbeitung chronologisch auswerten kbnnen. Immerhin ist inter- 

essant, daB ein Blattschaber aus dem Praesolutreen von Mauern14, dessen Blatt- 

spitzen den Hbhepunkt der Steinschlagtechnik im mitteleuropaischen Alt- 

palaolithikum reprasentieren, stratigraphisch aus der alteren Phase dieser Kul- 

tur stammt. Auch er besteht kennzeichnenderweise aus einem Plattensilex, des

sen grbBte Dicke 0,7 cm miBt. Technologisch-formenkundlich ahnlich steht es 

mit einem leider nur an der Oberflache aufgelesenen blattartigen Schaber von 

Regensburg-Keilberg15. Der auBerordentlich dunne Plattensilex, bei dem sich 

die partielle Flachenbearbeitung auf die Randzonen beschrankt, weist nur 

0,4 cm Dicke auf.

Wird man derartig partiell flachenretuschierte Blattformen, wie schon be- 

tont, nur mit auBerster Vorsicht einem chronologisch alteren Horizont als je- 

nem, der die vollendeten fuhrt, zuweisen kbnnen, so besteht doch andererseits 

kein Zweife], daB die Klausennischenfacies, wie schon Obermaier richtig gefol- 

gert hat, eine der altesten in Mitteleuropa ist, in der die Blattspitzen sich zu Leit- 

formen zu entwickeln begannen. Solange es im ungarischen und mahrischen 

Zentrum palaolithischer Blattspitzenkulturen nicht gelingt, ahnlich alte oder 

noch altere Phasen aufzuzeigen, diirfte es neben vielen anderen, an dieser Stelle 

nicht aufzufiihrenden Griinden, keineswegs zur Klarung, sondern nur zur Ver- 

wirrung palaolithischer Kulturterminologie beitragen, wenn dem einmal auf 

Ungarn beschrankt und auch dort zunachst keineswegs verbreitet gewesenen 

Begriff des Szeletien neuerdings, zumal in einigen mitteldeutschen Publikatio- 

nen16, eine Anwendung eingeraumt wird, die, seiner urspriinglichen Bedeutung 

vbllig zuwider, samtliche palaolithischen Blattspitzenfacies des Alt- wie des 

Jungpalaolithikums in sich vereint. In einer derartigen Vereinfachung, die kei

neswegs mit einer der Aufsplitterung in zu viele Kulturbezeichnungen entgegen-

14 Zotz u. Mitarbeiter, Das Palaolithikum in den Weinberghohlen bei Mauern. Quartar-Biblio-

thek 2 (1955). Zu dem Blattschaber vgl. Abb. 55, 3.

16 L. Zotz u. F. Herrmann, Ein palaolithischer Freiland-Fundplatz bei Regensburg. Quartar 

7-8, 1956, 187 Abb. 4.

16 V. Toepfer, Jahresschr. f. Mitteldt. Vorgesch. 43, 1959, 33; G. Behm-Blanke, Altsteinzeit- 

liche Rastplatze im Travertingebiet von Taubach, Weimar, Ehringsdorf. Alt-Thuringen 4, 

1959-60.
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wirkenden Synthese gleichzusetzen ist, kann um so weniger ein Fortschritt er- 

blickt werden, als zunehmend auch Frankreich, wenn auch zunachst vor allem 

aus der Hohle La Baume-Bonne in den Basses Alpes, echte, unzweifelhaft mittel- 

palaolithische Blattspitzen meldet. Das Ergebnis der dortigen alteren For- 

schungen hat Zotz bereits durch eine Reihe von Abbildungen im Rahmendes 

Kbstener Materials vergleichsweise herangezogen17. Bis zu einer abschlieBenden 

Monographic uber den umfangreichen Fundstoff und die auBerst wichtige Strati- 

graphie der Hohle wird man sich fur die nachste Zeit mit der soeben erschiene- 

nen Arbeit von H. de Lumley und B. Bottet18 begniigen miissen. Um so mehr 

sei an dieser Stelle von der liebenswiirdigen Er- 

laubnis Monsieur Bottets Gebrauch gemacht, 

den jiingsten Neufund zur Frage alt-mittelpalao- 

lithischer Blattspitzen, der erst in der Grabungs- 

kampagne des Sommers 1960 ans Tageslicht kam, 

bekanntzumachen und nach einer Zeichnung 

Bottets (Abb. 2) wiederzugeben. Das sehr viel 

mehr der Lanzenspitzenform angenaherte und, 

falls oberflachlich aufgelesen, gewiB fur aneoli- 

thisch gehaltene Stuck, entstammt aus gesicher- 

ter Stratigraphie einem Horizont, der der Basis 

von Wurm II (de Lumley) zugewiesen wird. Das 

entsprache in der mitteleuropaischen Wiirm- 

chronologie dem oberen Teil von Wurm I, womit 

die Spitze zeitlich sehr in dieNahe derKlausen- 

nischenfacies riickte. Typologisch findet sie 

uberdies zahlreiche Entsprechungen in den sehr 

variablen Blattformen von Kosten.

Schon heute ist die Moglichkeit der Auffindung eindeutig vor dem Jung- 

palaolithikum liegender Blattspitzenverbande in Frankreich gegeben. Ihr mbg- 

licher Zusammenhang mit dem westeuropaischen jungpalaolithischen Solutreen 

ist zwar nicht erwiesen19, aber auch nicht ausgeschlossen. Es erscheint daher, 

will man nicht jede, stets ortsgebundene Facies — auch das Klausennischen- 

material ist anders als das von Kosten, und das Praesolutreen von Mauern ist 

nicht dasselbe wie das von Ranis — mit einem neuen Namen belegen, aus vieler- 

lei, hier nicht im einzelnen aufzufuhrender Griinde vorteilhaft, fur die mittel- 

palaolithischen Blattspitzenverbande von Praesolutreen zu sprechen, ein Termi

nus, der fortgesetzte Umbenennungen unnbtig macht, statt daB man mit dem 

Begriff des Szeletien oder gar mit dem eines ,,Preszeletien A und B“, wie vor 

Jahrzehnten mit dem des ,,ungarischen Protosolutreen“, fur das gesamteuro- 

paische Palaolithikum weitere Verwirrung stiftet.

Abb. 2. La Baume-Bonne, Bas

ses Alpes. Blattspitze. M. 2:3.

17 Zotz, Kosten, ein Werkplatz des Praesolutreen in Oberfranken(1959) 135-139 Abb. 15 u. 16. 

Hier ist auch die einschlagige Literatur verzeichnet.

18 de Lumley et Bottet, Sur 1’evolution des climats et des industries au Riss et au Wurm 

d’apres le remplissage de la Baume-Bonne. Zotz-Festschrift (1960) 271-301; Vgl. ferner Harper 

Kelley, Bifaces acheuleens de forme foliacee. Bull. Soc, Prehist. Frang. 57, 1960, 480-492-

19 Freund a.a.O.




