
GERHARD BOSINSKI

DIE GRAVIERUNGEN DES MAGDALENIEN-FUNDPLATZES 

ANDERNACH-MARTINSBERG *

Der Magdalenienfundplatz am Hang des Martinsbergs in Andernach, Rheinland-Pfalz, ist im Februar 

1883 beim Abbau der hier etwa 4 m machtigen Bimsschicht von Constantin Koenen, der unweit romi- 

sche und frankische Graber untersuchte, entdeckt worden. Direkt anschliefiend fiihrte Hermann 

Schaaffhausen hier umfangreichere Ausgrabungen durch (H. Schaaffhausen 1888; G. Bosinski u. J. Hahn 

1972). Dabei wurden zahlreiche Stein- und Knochenartefakte, Jagdbeutereste sowie das erste jung- 

palaolithische Kunstwerk aus dem Rheinland, die Darstellung eines Vogels aus einem Abfallstiick der 

Rengeweihbearbeitung, gefunden. Es wurden auch grofiere Steinplatten, darunter Schieferplatten, ent

deckt, die jedoch im Gelande blieben. Lediglich einige kleine Schieferstiickchen, darunter ein Rondell 

und ein mit vielen gravierten Linien versehenes Plattchen (G. Bosinski u. J. Hahn 1972 Taf. 71), gelang- 

ten in das damalige Provinzialmuseum Bonn. So konnte vermutet werden, dais H. Schaaffhausen in 

Andernach auch gravierte Schieferplatten antraf, wie wir sie heute aus Gonnersdorf kennen, die Gra- 

vierungen jedoch nicht bemerkte (G. Bosinski u. J. Hahn 1972 S. 194). Eine Neubearbeitung der Funde 

der alten Grabung von Schaaffhausen (G. Bosinski u. J. Hahn 1972) sollte den Versuch einer neuen Gra- 

bung in Andernach vorbereiten. Durch die Entdeckung und Ausgrabung von Gonnersdorf auf der 

gegenuberliegenden Rheinseite wurde dieses Vorhaben um mehrere Jahre verschoben.

1977 wurde mit der Sondierung des heute iiberbauten Fundplatzgelandes begonnen (St. Veil 1978). Die 

zunachst miihsamen, zu weit hangabwarts durchgefiihrten Sondagen fiihrten 1979 zur Wiederent- 

deckung des Fundplatzes, wobei allerdings Bauarbeiten auf dem Grundstiick Roonstrafie 17 halfen (St. 

Veil 1979). 1981-1983 wurde dann mit Unterstiitzung der Bodendenkmalpflege und der Deutschen For- 

schungsgemeinschaft eine insgesamt etwa 120 m2 grofie Flache untersucht, deren Lage und Ausdehnung 

sich nach der heutigen Bebauung richten mufiten (St. Veil 1982a; 1984). Dabei zeigte sich, dafi in Ander

nach nicht nur eine reiche Magdalenienschicht vorhanden ist, sondern auch Siedlungsreste des Azilien 

(Federmessergruppen), die sich stratigraphisch nur schwer trennen lassen (M. Bolus u. M. Street 1992; 

M. Street 1993).

Funde und Befunde des Magdalenien von Andernach (St. Veil 1982a-b; 1984; H. Floss u. Th. Terberger 

1986; 1987; 1994; M. Bolus 1991; S. Eickhoff 1992; Chr. Hock 1993; H. Floss 1994; J. Tinnes 1994) ent- 

sprechen weitgehend den Verhaltnissen in Gonnersdorf. Eine bogenformige Einbuchtung am Nordrand 

unserer Grabungsflache konnte als die Grabungskante der Grabung 1883 identifiziert werden (M. Bolus 

u. M. Street 1985). Einige Schieferplatten im gestorten Bereich, darunter gravierte Flatten, diirften aus 

dieser Grabung von H. Schaaffhausen stammen.

Bei den neuen Grabungen in Andernach wurden zahlreiche Schieferplatten, darunter gravierte Stiicke, 

gefunden. Das Zusammensetzen der Bruchstticke fiihrte Cornelia Westerfeld durch. Auf 40 Schiefer

platten wurden Darstellungen von Tieren, Menschen und Symbolen erkannt. Eine vorlaufige Untersu- 

chung der Pferdedarstellungen stammt von M. Ehses (1988).

Die Entzifferung der gravierten Schieferplatten, ein ent- 

scheidender Teil der Arbeit, fiihrte Petra Schiller durch. 

Ferner stammen von ihr die Zeichnungen und Photogra- 

phien.

Die Abbildungen und Tafeln geben die Ritzzeichnungen 

in natiirlicher GroEe wieder. Anderenfalls ist ihnen eine 

MaEleiste (1 cm) hinzugefiigt.
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Beschreibung der gravierten Schieferplatten

Platte 1 (Beil. 1-2; Taf. 1-5)

Es handelt sich um eine grofie Platte (17/85-80), an die zahlreiche kleinere Stiicke angepafit werden 

konnten (Abb. 1). Die zu unterschiedlichen Zeiten abgeschieferten, abgebrochenen oder abgeschlagenen 

kleineren Stiicke erlauben es, die Geschichte der Platte auf dem Fundplatz zu rekonstruieren. Diese 

Arbeit wurde von Martin Street durchgefiihrt und von ihm folgendermafien beschrieben:

»Eine mogliche Ausgangsposition fur die Platte 1 wird durch eine Ansammlung zusammengesetzter 

abgeschieferter Fragmente in Quadrat 18/87 und 18/88 angedeutet (Abb. 1-2, blau). Hier lag die Platte 

in bereits teilweise graviertem Zustand, vermutlich mit Oberflache 1 nach unten, so dab beim spateren 

Heben der Platte eine Lage der diinnen Oberflache auf dem Boden bzw. im Sediment zuriickgeblieben 

ist. Nachtragliche Bewegungen in der Siedlungsschicht bzw. im Sediment erlauben nicht mehr, auch 

nicht bei den photographisch dokumentierten Fragmenten, festzustellen, ob die gravierte Oberflache 

tatsachlich nach unten lag. Die »abgeschieferte« alteste gravierte Oberflache ist, im Gegensatz zu ande- 

ren Lagen der Platte, recht eben und zum Gravieren geeignet und tragt entsprechend viele Gravierun- 

gen. Sie kbnnte als Oberflache la bezeichnet werden.

Nach dem »Abschiefern« der Stiicke in 18/87 und 18/88 (Abb. 1-2, blau) wurde die Platte offensichtlich 

weiter graviert, wobei einige Gravierungen auf tiefere Lagen der Plattenoberflache iibergreifen, andere 

wiederum sich darauf beschranken und sozusagen vom Grenzverlauf der »Abschieferung« eingerahmt 

werden. Dadurch ist eine relative Chronologic der Gravierungen moglich. Das »Fabeltier« (1,7 s.u.) 

wurde graviert, bevor Teile der Oberflache la in den m2 18/87 und 18/88 zuriickblieben. Dagegen sind 

die beiden Pferde (1,1-2), die Riicken an Riicken stehen, zu einem spateren Zeitpunkt dargestellt wor- 

den, d. h. nachdem die Platte nochmals bewegt wurde. Dies wird dadurch bestatigt, daB eine gravierte 

Linie eines der Pferde eine Linie des »Fabeltiers« deutlich iiberschneidet. Auch die Gravierung des Viel- 

frafies wirkt, als ob sie sich an der Grenze der glatten Oberflache la orientierte.

Die Bucht (16/89-86, -99, -108; Abb. 1-2, rot) ist vermutlich herausgearbeitet worden, wahrend die Plat

te mit Oberflache 1 nach unten lag oder senkrecht gehalten wurde. Wann dies war ist unbekannt, da kei- 

ne der gravierten Linien auf der Oberflache 1 des abgeschlagenen Stiickes eine Beziehung zu Linien auf 

der Hauptplatte zeigt. Da die gravierte Oberflache sowohl des kleinen Stiickes als auch der grofien Plat

te von der gleichen Ebene gebildet wird (Oberflache la), kann wahrscheinlich davon ausgegangen wer

den, dab die Gravierungen auf Oberflache la im Bereich der spateren Bucht bereits exist!erten, bevor die 

Stiicke abgeschlagen wurden.

Im Gegensatz dazu richten sich die gravierten Linien auf Oberflache 2 des kleinen Stiickes nach dessen 

Form, d.h. das Stiick wurde mit Linien verziert, die sich an seiner Kante orientieren. Dieses Schieferstiick 

wurde graviert, als es noch eine rundliche Form hatte, da eine Linie auf den spater abgeschlagenen Teil 

16/89-99 iibergreift (Abb. 1 - Oberflache 2, rot). Die rund bearbeitete Kante des Stiickes ist iiberschlif- 

fen und diente wohl als Werkzeug. Zu einem spateren Zeitpunkt wurde das rundliche Stiick zu einem 

annahernd viereckigen Werkzeug (16/89-86, -108) umgeformt. Dieses ist an der geraden Arbeitskante 

noch starker abgerundet und geschliffen, als es bei 16/89-99 der Fall war. Die beiden Teile des Werkzeugs 

lagen eng beieinander und geben wahrscheinlich den Ort der Benutzung (oder des Wegwerfens) an.

Der Fundplatz der kleinen Schieferstiicke aus der Bucht (16/89-86, -108; Abb. 1-2, rot) bezeichnet folg- 

lich nicht den urspriinglichen Platz der grofien Platte, sondern den Ort der Verwendung (oder Ausmu- 

sterung) des aus diesem Schieferstiickchen hergestellten Werkzeugs.

Eventuell wurden die weit zerstreuten, an der Peripherie gefundenen und zusammengesetzten Frag

mente 19/86-356, 19/89-82, 20/87-183 und 21/87-91 (Abb. 1-2, griin) von der Platte abgeschlagen, als 

sie sich in der Nahe von 18/87 und 18/88 befand. Dann lag die Platte allerdings nicht mehr (oder noch 

nicht) mit der Oberflache 1 nach unten. Sie mufi statt dessen entweder andersherum gelegen haben 

oder wurde senkrecht gehalten, da alle abgeschlagenen Stiicke auf Oberflache 2 iibergreifen und von
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dieser Plattenseite Material entfernen (Abb. 1, grim). Die weite Streuung dieser Serie von Schiefer- 

stiickchen (Abb. 2, grim) diirfte auf menschliche Tatigkeit zuriickzufiihren sein, doch keines der 

Stiicke ist als benutztes Werkzeug zu erkennen.

Eine spatere Serie von Abschlagen wurde von der gleichen Plattenkante entfernt und greift weiter auf 

die Oberflache 2 fiber, doch sind diese entweder nicht geborgen oder nicht mehr zusammengesetzt wor- 

den. Wahrscheinlich wurden die Fundstiicke 18/86-245 und 20/85-78 ebenfalls bei einem der beiden 

Zerlegungsvorgange abgeschlagen, da sie in gleicher Weise und mit gleichem Umfang auf die Oberflache 

2 iibergreifen. Allerdings lag 18/86-245 sehr nahe bei 18/86-435, ein Stuck, das beim Ausschlagen der 

Kerbe gelockert, aber nicht unbedingt entfernt wurde (Abb. 1-2, griin-gestreift). Dies konnte zu der 

Annahme fiihren, dafi alle Zerlegungsvorgange im Bereich von Quadrat 18/86 stattgefunden haben und 

nicht am Ort des ersten Abschieferns in 18/87 und 18/88.

Nur wenig siidwestlich von 18/86-245 und 18/86-435, im Nordwesten des m218/85, lagen mehrere klei- 

nere Fragmente (18/85-58, 71-75, -112, 147, 150), die in die gleiche Kante der Platte wie die erste Serie 

grofierer Stiicke passen, doch noch spater abgeschlagen wurden. Die kleineren Fragmente lagen recht 

dicht beieinander und sind wahrscheinlich hier liegengeblieben.

Eine weitere kleine Ansammlung »abgeschieferter« Fragmente lag etwas weiter siidlich im gleichen 

Quadrat (18/85) und weist darauf hin, dafi die Platte an dieser Stelle (wieder mit Oberflache 1 nach 

unten) gelegen haben mull und eine diinne Lage Schiefer liegenblieb, als die Platte an ihren endgiiltigen 

Fundort in Quadrat 17/85 bewegt wurde. Hier wurde die Platte mit Oberflache 1 oben gefunden. Dies 

und die Grofie und das Gewicht der Platte lassen vermuten, dafi sie nicht getragen, sondern einfach 

hochkant gestellt und auf die andere Seite gekipppt wurde. Die Lage der Bucht deckt sich nun mit der 

Lage einer kleinen Grube (Gr. 17), die eine maximale Ausdehnung von 15 cm hatte und nur relativ flach 

eingetieft war. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Pfostenloch, an das die Platte 1 als Befestigung 

angeschoben wurde.

Randlich gelegene Stiicke der Platte in Quadrat 17/85 (17/85-79, -138, -159; Abb. 1-2, weifi) sind wohl 

als letzte Ereignisse entweder absichtlich abgeschlagen oder zufallig an dieser Stelle von der Plattenkan

te abgetreten worden.

So Jafit sich die »Geschichte« der Platte 1 rekonstruieren:

Vermutlich ist zuerst die Oberflache la graviert worden, und zwar mit dem unbestimmten Tier (1,7) und 

einer Anzahl weiterer Linien. Danach lag die Platte in der Nahe der Quadrate 18/87 und 18/88; bei der 

anschliefienden Entfernung der Platte blieb eine Schieferlage (mit dem »Fabelwesen«-Kopf) liegen (Abb. 

1-2, blau). Andere Gravierungen wurden nach dem »Abschiefern« angefertigt, darunter die beiden Pfer- 

de (1,1-2) und wahrscheinlich der VielfraB (1,6).

Die eigentliche Zerlegung der Platte erfolgte erst spater. Es gibt Hinweise, dafi die Zerlegung erst statt- 

fand, als die Platte bereits aus den Quadraten 18/87 und 18/88 entfernt worden war. Ein Reststiick 

(18/86-435), das bei der Ausarbeitung der Bucht entstanden ist, lag sehr nahe bei einem zweiten Frag

ment (18/86-245), das einen anderen Zerlegungsvorgang belegt (Abb. 1-2, griin-gestreift). Eventuell 

deuten diese Funde auf den Platz der eigentlichen Plattenzerlegung.

Das bei der Ausarbeitung der Bucht entstandene Schieferstiick (16/89-86, -108) wurde in die nordwest- 

liche Flachenpartie gebracht und dort als Werkzeug benutzt (Abb. 1-2, rot). Eine Oberflache des Stiickes 

wurde graviert und das urspriinglich runde Werkzeug anschliefiend in eine viereckige Form gebracht. 

Andere, z.T. zusammenpassende Schieferstiicke, die wahrscheinlich zur gleichen Zeit abgeschlagen wur

den, bilden zwei Gruppen im Osten und im Norden vom Quadrat 18/86.

Die Platte wurde immer weiter zur Mitte der Konzentration hin bewegt. Eine Serie eingesetzter Rand- 

stiicke belegt einen Standort im Norden von Quadrat 18/85, und »abgeschieferte« Fragmente im Siiden 

desselben Quadrates zeigen, dafi die Platte wahrscheinlich hier nochmals mit der gravierten Oberflache 

la nach unten lag.

Es ist denkbar, dafi die Platte hier ein letztes Mai hochgestellt und umgekippt wurde und so an ihren 

endgiiltigen Standort gelangte. Hier pallt die ausgearbeitete Bucht genau an die Stelle einer kleinen Gru

be (Gr. 17), die vermutlich als Pfostenloch diente.
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Die zunachst von Oberflache 1 abgeschieferten gravierten Schieferstiicke aus den Quadraten 18/87 und 

18/88 (Oberflache la) sind spater teilweise auch auf ihrer Unterseite graviert worden, so dafi sie nicht 

auf die grofie Platte zurtickgeklebt werden kdnnen.«

Auf der vielgravierten Oberflache von Platte 1 wurden mehrere Tierdarstellungen erkannt:

1. Annahernd vollstandige Pferdedarstellung im rechten mittleren Plattenteil (Beil. 1-2; Taf. 1). Die 

Gesichtslinie des nach rechts orientierten Pferdes ist als durchgehende Linie gezeichnet, die Niistern 

sind als Liniendoppelung angegeben. Die Ohren sind als behaarte Spitzen, das Auge als einfacher 

Winkel und das Maul als gerade Linie gezeichnet. Die Ganaschenkontur ist in Haarschraffen aufge- 

Ibst; auf der Platte iiberschneiden sich diese Schraffen mit der mit parallelen Linien gezeichneten 

Bauchbehaarung des Vielfrafies (1,6).

Die Mahne ist mit liegenden Halbbogen ohne Grundlinie wiedergegeben, der Rticken als durchge- 

zogene Linie. Die Brust sowie die Beine sind gestrichelt bis schraffiert dargestellt. Es sind nur ein 

Vorder- und ein Hinterbein auszumachen, die unten an der Plattenkante enden. Nur beim Vorder- 

bein sind die Fessel und der angedeutete Huf zu erkennen. Die Bauchlinie ist nur schwach gezeich

net, der Schweif mit fliichtigen Linien wiedergegeben.

2. Pferdedarstellung im rechten Plattenteil (Beil. 1-2; Taf. 2). Durch den Bruch der Schieferplatte blie- 

ben vom Kopf des nach links orientierten Pferdes nur der obere Teil der Gesichtslinie und der letzte 

Rest der Ganaschenpartie erhalten. Die spitzen Ohren sind lediglich angedeutet, die Mahne ist mit 

stehenden Schraffen ohne Grundlinie gezeichnet. Die glatte Ruckenlinie biegt zur Riickfront des Tie- 

res um, der Schweif ist nicht dargestellt. Die Brustpartie ist als eine durchgezogene Grundlinie, auf 

die fliichtige Haarschraffen gesetzt wurden, wiedergegeben. In dieser besonders dicht gravierten Plat- 

tenpartie lassen sich ferner Linien eines in Schrittstellung nach vorne gerichteten Vorderbeines aus- 

machen. Die Bauchlinie ist glatt durchgezogen. Vom Hinterbein ist nur der obere, mit glatten Linien 

gezeichnete Teil zu erkennen.

3. Vorderpartie eines Pferdes im linken Plattenteil (Beil. 1-2; Taf. 2-3). In diesem teilweise abgeplatzten 

Plattenteil sind Teile des Kopfes (Stirnlinie, Auge und Ganasche) eines nach links orientierten Pfer

des zu erkennen. Es folgen die in Bogenschraffen aufgeldste Brustpartie sowie, durch eine abgeplatzte 

Partie getrennt, ein wohl zugehdriges Vorderbeinpaar in galoppierender Bewegung. Die vorderen 

Beinlinien sind als gestrichelte Linien wiedergegeben, die Riickfront der Beine ist in Haarschraffen 

aufgeldst. Die Hufe sind tropfenformig angedeutet.

4. Isoliertes Pferdebein im rechten Plattenteil (Beil. 1-2; Taf. 2). Das Vorderbein gehort zu einem deut- 

lich grofieren Pferd, dem jedoch keine weiteren Linien zugeordnet werden konnten. Das Bein ist in 

Bewegung, wohl galoppierend, wiedergegeben und sehr ahnlich wie die Beine des Pferdes 1,3 mit 

gestrichelter Vorderseite, in Haarschraffen aufgeldster Riickseite und angedeutet tropfenformigem 

Huf gezeichnet.

5. Rentier im linken mittleren Plattenteil (Beil. 1-2; Taf. 4). Die Kopf-Riickenpartie des Rentieres ist 

sehr deutlich graviert. Hier sind die Gesichtslinie, das detailliert gezeichnete Auge, beide Ohren, der 

untere Teil der Ruckenlinie einschliefilich des Buckels gut zu erkennen. Ferner blieben auch die 

behaarte Brustpartie, die fltichtig und doppelt gezeichnete Bauchlinie, die in Schrittstellung angedeu- 

teten Vorderbeine sowie ein Hinterbein erhalten. Die Maulpartie und die Riickfront des Tieres sind 

dagegen durch Plattenbruch zerstort.

6. Vielfrafi im mittleren Plattenteil (Beil. 1-2; Taf. 5). Nach links orientierte Tierdarstellung. Vom obe- 

ren Korper ist nur der mittlere Teil der gebogenen Ruckenlinie erhalten, wahrend die Kopfpartie und 

die hintere Ruckenlinie durch den Plattenbruch fehlen. Die vier Beine sind vorne als konkave Linie, 

hinten und unten als Haarschraffen gezeichnet. Der Bauch ist durch lange, annahernd parallele 

Bogenlinien wiedergegeben, der Schwanz buschig gezeichnet. Ein Kreis zwischen den Hinterbeinen 

konnte die Hoden angeben. Da sich daneben, auf dem oberen Teil des linken Hinterbeines, jedoch 

ein weiterer Kreis befindet, konnten beide Kreise vielleicht von der Tierdarstellung unabhangige Zei- 

chen sein.
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Obwohl der Kopf nicht erhalten ist, handelt es sich um die treffliche Wiedergabe des Vielfrafies, eines 

in der eiszeitlichen Kunst nur selten dargestellten Tieres.

7. Kopf einer Tierdarstellung mit langen Ohren, spitzer Schnauze, rundem Auge und langem Hals im 

unteren mittleren Teil der gravierten Oberflache (Beil. 1-2; Taf. 5). Die Linien und ihr Zusammen- 

hang sind deutlich, die Tierart jedoch unklar.

Platte 2 (Taf. 6)

AN2 GR1-18

Kleines abgeplatztes Schieferstiick, wahrscheinlich ein Teil von Platte 1. Erhalten sind Teile eines Pferde- 

kopfes mit Gesichtslinie, Ohren, Auge und Ganasche sowie dem oberen Mahnenteil.

Platte 3 (Taf. 8-10)

AN2 25/88-115, 25/88-194, 25/88-241, 25/88-256, 26/88-28, 27/88-1, 27/88-48

Aus mehreren, benachbart gefundenen Stricken zusammengesetzte Schieferplatte. Besonders im rechten 

Teil fehlen noch grofiere Plattenteile.

1. Vorderer Teil einer Mammutdarstellung. Erhalten sind die Riissel-Kopf-Partie und der vordere Teil 

der Riickenlinie. Die Riisselkontur ist besonders im riickwartigen Teil in Haarschraffen aufgelost. 

Die Maulpartie mit der Unterkieferspitze ist wiedergegeben. Ein im oberen Teil des Kopfes gezeich- 

netes Haarbiischel mrifite die Ohrbehaarung meinen, sitzt jedoch zu weit vorne. Diese Mammutdar

stellung lafit sich wohl in zwei Figuren auflosen; zunachst war die Kopfpartie offenbar falsch pro- 

portioniert (la) und wurde deshalb nochmals gezeichnet (lb; Taf. 10).

2. Vorderer Teil eines nach links orientierten Tieres. Am Kopf sind die Niistern, der deutlich gezeich- 

nete Bart und das grofie Auge wiedergegeben. Die Riickenlinie ist buckelig. Die beiden Vorderbeine 

sind in Schrittstellung dargestellt. Das linke Bein endet offen, das rechte in fein gezeichneten Schraf- 

fen. Der erhaltene vordere Teil der Bauchlinie ist deutlich und mehrfach gezeichnet. Welches Tier 

gemeint ist, bleibt unklar.

Platte 4 (Taf. 7)

AN2 28/88-50

Kleines Bruchstiick einer Schieferplatte mit der Zeichnung eines nach rechts gerichteten Pferdekopfes. 

Die Anordnung des Pferdekopfes auf dem Schieferstiick, besonders die natiirliche Plattenkante links 

hinter dem Kopf, zeigt, dafi die Zeichnung auf dem vorliegenden Bruchstiick ausgefiihrt wurde. Die 

Niistern und besonders das Auge sind detailliert wiedergegeben. Das Auge ist von Wimpern umran- 

det, die im unteren Teil als leicht gebogene Schraffen gezeichnet sind. Die Ganaschenkontur ist nicht 

angegeben; es scheint, als sei hier die Kante des Schieferstiickchens mit in die Darstellung einbezogen 

worden.

Platte 5 (Taf. 11-14)

AN2 25/84-234, 25/84-279, 25/84-280, 25/84-283, 25/84-287

Durch Feuereinwirkung rotlichbraune, aus mehreren benachbart gefundenen Stricken zusammenge

setzte, im Sediment zerscherbte Platte. Die gravierte Oberflache ist durch Feuer verandert und teil- 

weise abgeplatzt. Ein Teil der gravierten Linien ist ziemlich verwaschen, alter und vielleicht vor der 

Feuerveranderung angelegt. Ein zweiter Teil der Linien, darunter die erkannten Darstellungen, ist fri- 

scher.

1. Pferdekopf rechts oben auf der Platte. Es sind nur die Niistern, Gesichtslinie, Auge, Ohren und unre- 

gelmafiige Miihnenschraffen gezeichnet.
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2. Pferdekopf im mittleren linken Plattenteil. Die erhaltene Zeichnung besteht nur aus der Gesichtsli- 

nie, den beiden weit auseinander gezeichneten Ohren und den fluchtigen Mahnenschraffen.

3. Frauenfigur im Mittelteil der Platte. Erhalten sind Riicken- und Gesafilinie sowie der obere Teil der 

schrag nach vorne fiihrenden Oberschenkellinie.

4. Robbe links unten auf der Platte. Die langgestreckte, durch abgeplatzte Plattenteile beschadigte 

Zeichnung vermittelt den Eindruck eines schwimmenden Tieres. Der Kopf hat ein grofies Auge 

sowie angedeutete Nasen- und Mundlinien. Die im langgestreckten Korperende gezeichneten Schraf- 

fen (Taf. 14) gehoren nicht unbedingt zur Zeichnung des Tieres, denn diese Partie befindet sich in 

einem dicht gravierten Teil der Platte (vgl. Taf. 11). Ebenso ist die Zugehorigkeit der flossenartigen 

Zeichnung unter dem Korper nicht sicher, denn es gibt keine Linienverbindung zwischen diesem 

Spitzoval und dem Tierkorper (Taf. 11-12).

Platte 6 (Taf. 7)

AN2 17/90-262

Kleines Plattenbruchstiick mit Teilen eines Pferdekopfes. Erhalten sind die Gesichtslinie, Ntistern und 

Maul, die teilweise in Schraffen aufgeloste Ganaschenpartie sowie der obere Teil der Hals-Brust-Linie.

Platte 7 (Taf. 15)

AN2 Gr. 6-14, 42, 52, 53, 60, 63, 69, 72, 89, 102, 131, 62; GR 20-243

Aus 13 Bruchstucken, von denen 12 in Grube 6 und ein kleines Stuck in der 1,50m weiter sudlich lie- 

genden Grube 20 gefunden wurden, zusammengesetzte, noch unvollstandige Schieferplatte. Von einem 

grofieren Plattenstuck im Mittelteil ist die gravierte Oberflache abgeplatzt. Auf der Plattenoberflache 

und an den Bruchkanten ist rotgefarbtes Sediment erhalten, das von der Lage der Bruchstiicke in dem 

rotgefarbten Sediment der Grube stammt.

Auf der Plattenoberflache blieben Teile einer Barendarstellung erhalten. Auszumachen sind der Kopf 

mit leicht geoffnetem Maul, das runde Ohr und der vordere Teil der Riickenlinie sowie das linke Vor- 

derbein.

Die gravierten Linien im rechten Plattenteil konnten teilweise zu der Barendarstellung gehoren, lassen sich 

jedoch wegen der abgeplatzten Oberflache in Plattenmitte nicht sicher mit dem Vorderkorper verbinden.

Platte 8 (Taf. 16-17)

AN2 19/87-210

Mittelgrofie, dunkelgraue Schieferplatte mit vielgravierter Oberflache. Die zahlreichen, auch tieferen 

Linien laufen meist annahernd parallel von oben nach unten und haben den mittleren und unteren Plat

tenteil wannenformig eingetieft. Diese Linien sind wahrscheinlich beim Schneiden entstanden, wobei 

die Platte als Unterlage diente.

Im oberen Plattenteil ist eine Frauenfigur graviert. Den Oberkbrper bilden der obere Teil der leicht kon- 

kaven Riickenlinie und die Begrenzungslinie der Vorderfront, an der ein Zipfel, dariiber eine isolierte 

Linie gezeichnet sind. Das gewdlbte Gesafi sitzt hoch, die Oberschenkellinie ist leicht ausgebuchtet. Die 

Figur endet im Kniebereich in einer Spitze, uber die hinaus mehrere Linien auslaufen.

Platte 9 (Taf. 18)

AN2 19/85-391

Abgeplatztes Plattenstuck. Im unteren Teil ist eine schematische Frauenfigur graviert. Die beiden Ober- 

korperlinien laufen nach oben zu auseinander. Das Gesafi ist dreieckig gezeichnet, die Oberschenkel

linie buchtet aus. Die Figur endet in der Knieregion in einer Spitze.
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Platte 10 (Taf. 19)

AN2 31/96-2055

Abgeplatztes Stuck einer vielgravierten Platte. In den Linien lassen sich Teile von drei Frauenfiguren 

ausmachen.

1. Frauenfigur Mitte/rechts auf dem Bruchstiick. Erhalten sind der untere Oberkbrperansatz, das 

gerundete Gesafi und die schrag nach unten fiihrende Oberschenkellinie.

2. Unproportioniert gezeichnete Frauenfigur hinter Nr. 1. Der mit zwei Linien gezeichnete Oberkbr- 

per ist diinn und lang und hat an der Vorderfront oben eine Ausbuchtung. Das nur im oberen Teil 

erhaltene Gesafi ist wenig gewdlbt. Die Oberschenkellinie fiihrt sehr schrag nach vorne.

3. Unterer Teil einer Frauenfigur. Erhalten sind nur der untere Teil der Gesafi- und Oberschenkellinie 

und das in der Knieregion zuriickschwingende, spitz auslaufende Unterende der Figur.

Platte 11 (Taf. 20-21)

AN2 Gr. 26-5

Dunkelgraues Plattenbruchstiick mit vielgravierter Oberflache, auf dem sich zwei Pferdekopfe und eine 

Mammutsilhouette befinden.

1. Nach links orientierter, unvollstandiger Pferdekopf. Der Kopf ist entgegengesetzt wie Nr. 2 orien- 

tiert und besteht nur aus der Maulpartie, den Niistern, der Gesichtslinie sowie dem tropfenformigem 

Auge (Taf. 20).

2. Nach links orientierter Pferdekopf mit detailliert gezeichnetem Maul und Niistern und rhombisch- 

tropfenfbrmigem Auge (Taf. 21). Die Gesichtslinie buchtet fiber den Augen etwas aus. Die Gana- 

schenpartie ist mit dichten Haarschraffen besetzt, die nur im vorderen Teil eine Grundlinie haben. 

Das allein wiedergegebene linke Ohr ist grofi. Die Mahne ist mit liegenden Schraffen ohne Grundli

nie gezeichnet, die Hals-Brustregion durch lockere Schraffen angedeutet.

3. Nach links orientierte Mammutdarstellung in der gleichen Bildebene wie der Pferdekopf Nr. 1 (Taf. 

20). Die schraffiert gezeichnete Figur besteht aus dem geschwungenen Russel, der gleichmafiig gebo- 

genen Kopf-Riickenlinie und dem Vorderbein. Zwischen Russel und Vorderbein konnten Schraffen 

die Unterkiefer-Maulregion andeuten.

Es scheint, als seien alle drei Darstellungen auf dem so in Form und Grofie vorliegenden Plattenbruch- 

stiick gezeichnet worden. Alle drei Figuren sind in die vorliegende Oberflachenform des Plattchens ein- 

geschrieben. Die Linieniiberschneidungen lassen folgende Abfolge erkennen: Zunachst wurde der Pfer

dekopf Nr. 1 begonnen, geriet jedoch zu grofi fur den verfiigbaren Platz und wurde nicht fertiggestellt. 

Dann wurde das Plattchen gedreht und der anders herum orientierte Pferdekopf Nr. 2 gezeichnet, der 

die Plattenoberflache ideal ausnutzte. Spater als diese Pferdekopfe entstand das Mammut.

Platte 12 (Taf. 18)

AN2 20/88-227

Kleines abgeplatztes Plattenstiick mit Teilen einer Frauenfigur. Am Oberkorper sind der untere Teil der 

geraden Riickenlinie sowie an der Vorderfront die offen endenden Armlinien und darunter die gerun

dete, leicht hangende Brust und ein Teil der Bauchlinie erhalten. Der Unterkorper besteht aus der etwas 

schrag nach vorn laufenden Oberschenkellinie und dem gerundeten Gesafi.

Platte 13 (Taf. 22-23)

AN2 17/89-317, 17/89-448, 18/89-133, 18/89-187, 17/90-260

Aus mehreren benachbart gefundenen Bruchstiicken zusammengesetztes vielgraviertes Plattenstiick. In 

dem Liniengewirr wurden drei Frauenfiguren erkannt.
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1. In Plattenmitte erne Frauenfigur mit konkaver Riickenlinie, die ohne Absatz in die Gesafiregion 

iibergeht. Die vordere Oberkorperlinie ist im oberen Teil ausgebuchtet. Die Beinlinien laufen leicht 

zuriickschwingend uber die Knieregion hinab.

2. Hinter Figur Nr. 1 eine weitere Frauenfigur. Die Riickenlinie ist gerade; an der vorderen Oberkor- 

perlinie ist ein in dem Liniengewirr nicht vollig sicher auszumachender spitzer Zipfel gezeichnet. Die 

gerundete Gesafipartie und die leicht schrag nach vorne fiihrende Oberschenkellinie laufen nach 

unten in zwei offen endenden Linien aus.

3. Im oberen Plattenteil, quer zu Nr. 1 und 2, eine weitere Frauenfigur. Die Riickenlinie ist gerade, die 

vordere Oberkorperlinie ist langer und biegt im oberen Teil nach hinten zu um. Das Gesafi ist leicht 

dreieckig gezeichnet. Unten endet die Figur offen oberhalb der Knieregion.

Insgesamt ist diese Frauenfigur in dem Liniengewirr auf der Platte nur schwer auszumachen und 

nicht vollig sicher gelesen.

Platte 14 (Taf. 24)

AN2 17/90-223

Abgeplatztes Plattenstiick mit Teilen eines Pferdekopfes. Erhalten sind der obere Teil der Gesichtslinie, 

die mit kraftigen, langen Schraffen ohne Grundlinie gezeichnete Ganaschenpartie und das annahernd 

spitzovale, von langen Wimpern umgebene Auge. Mbglicherweise ist der Pferdekopf auf einem nur 

wenig grofieren Schieferplattchen graviert worden und in dessen Form eingeschrieben.

Platte 15 (Taf. 25)

AN2 18/89-527

Abgeplatztes Plattenstiick. Unter den gravierten Linien im erhaltenen Oberflachenteil ist ein nach links 

orientierter Pferdekopf auszumachen. Erhalten sind die Gesichtslinie, Niistern und Maulpartie, die 

breitbogenformig gezeichnete Ganasche und das spitzovale, mehrfach nachgefahrene Auge.

Platte 16 (Taf. 26-29)

AN2 Streu.

Aus drei Stricken (I, II, III) zusammengesetzte, noch unvollstandige Schieferplatte. Diese auf Ober- und 

Unterseite gravierte Platte stammt als Streufund vermutlich aus dem Abraum der Grabung von H. 

Schaaffhausen 1883.

Seite A (16A) - Taf. 26-27

Unter den vielen gravierten Linien konnten auf dem Plattenbruchstiick II drei hintereinander angeordnete 

Frauenfiguren erkannt werden. Die drei Frauen (16 A, 1-3) sind ahnlich proportioniert und iiberschneiden 

einander. Erhalten ist jeweils nur der untere Korperteil mit der bogenformigen Gesafilinie, der schrag nach 

vorne fiihrenden Oberschenkellinie und dem im Kniebereich zuriickschwingenden, spitz auslaufenden 

unteren Ende. Nach der Position der drei Figuren an einer Stufe der Plattenoberflache war der Oberkdr- 

per der Gestalten vermutlich nicht gezeichnet worden. Nach ihrer Anordnung auf dem Plattenbruchstiick 

sind diese Frauenfiguren wohl erst nach dem Bruch der Platte auf dem Bruchstiick II graviert worden.

Seite B (16 B) - Taf. 28-29

Auf Seite B ist nur der dreieckige Plattenteil aus den Bruchstiicken II und III graviert worden, und zwar 

erst nach dem Abbrechen des Bruchstiicks I. Die vielen hier vorhandenen Linien wurden alle erst auf 

dem dreieckigen Plattenstiick graviert und sind auf dessen Form bezogen. Dies gilt auch fiir den nach 

links orientierten Pferdekopf, der diesem dreieckigen Plattenstiick eingeschrieben ist. Die in dem 

Liniengewirr schwer erkennbare Darstellung ist ausfiihrlich gezeichnet. Das Maul ist leicht gebffnet, die 

kringelartige Figur davor ist nicht sicher zuzuordnen, kbnnte aber die Zunge darstellen. Die Niistern
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18/86-245
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18/85:.N4
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Abb. 1 Skizze von Platte 1 mit Angabe der Einzelstiicke und ihrer Inventarnummer.
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sind als gestrichelter Kreis wiedergegeben. Die Gesichtslinie ist glatt durchgezogen, die Ganaschenpar- 

tie und der obere Teil der Hals-Brust-Region sind in Haarschraffen ohne Grundlinie aufgeldst. Das 

Auge ist ein einfacher Winkel, das linke Ohr ist spitz gezeichnet, das rechte nicht sicher auszumachen. 

Die Mahne besteht aus kurzen Schraffen ohne Grundlinie.

Aufierdem sind auf dem dreieckigen Plattenstiick, besonders im Bereich des Pferdehalses, mehrere (10) 

einander teilweise beriihrende Kreise gezeichnet.

Insgesamt ergibt sich fiir die aus drei Bruchstiicken (I, II, III) zusammengesetzte Platte folgende 

»Geschichte«:

a) Zunachst, als die drei Bruchstucke noch verbunden waren und die Platte insgesamt grofier war, wur- 

de Seite A graviert. Figiirliche Darstellungen liefien sich nicht erkennen.

b) Teil I brach ab, die Bruchstucke II und III bildeten gemeinsam eine dreieckige Platte. Auf dieser drei

eckigen Platte wurden auf Seite B der Pferdekopf sowie viele andere Linien graviert.

c) Vermutlich war das dreieckige Plattenstiick in die Teile II und III zerbrochen, als die Gruppe der 

Frauenfiguren auf Seite A des Bruchstiickes II graviert wurde.

Platte 17 (Taf. 24) 

AN2 18/89-154

Plattenbruchstiick mit den Hinterbeinen eines Pferdes. Die Beine sind im Stand und einander etwas 

iiberlappend wiedergegeben. Das hintere (rechte) Hinterbein zeigt an der Fessel und im unteren Bein- 

teil Haarschraffen. Ein kleines Linienbiindel am oberen Plattenrand (iiber einer abgeplatzten, drei

eckigen Partie) konnte zur Riickfront des Pferdes gehoren. Der Schweif des Pferdes ist nicht auszu

machen.

Platte 18 (Taf. 30)

AN2 19/89-45

Plattenbruchstiick mit dicht gravierter Oberflache. Unter den Linien wurden am oberen Plattenrand 

zwei Unterenden von Pferdebeinen mit Fesseln und Andeutung der Hufe erkannt.

Platte 19 (Taf. 30-31)

AN2 SI. 2

Bruchstiick einer gravierten Schieferplatte. Auf dem erhaltenen Stiick befinden sich mehrere parallele 

Linien. Aufierdem sind hier zwei langere, nach oben zu auseinanderlaufende Linien gezeichnet, die 

unten jeweils in einem Kreis enden.

Platte 20 (Taf. 32)

AN2 16/89-257

Plattenbruchstiick mit dem hinteren Korperteil eines Pferdes. Erhalten sind der hintere Teil der Riicken- 

linie, der in einem Linienbiindel endende Schweif, beide im Stand wiedergegebene Hinterbeine und der 

hintere Teil der glatt durchzogenen Bauchlinie.

Platte 21 (Taf. 33)

AN2 18/86-264

Kleines Plattenbruchstiick mit Gravierungen, unter denen im rechten Teil drei annahernd parallele Lini

en sind, die in kleinen Kreisen enden.
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Platte 22 (Taf. 34)

AN2 18/89-N6 (2 x), N7B

Aus benachbart gefundenen Bruchstiicken zusammengesetztes Fragment einer Schieferplatte. Auf der 

erhaltenen Oberflache ist ein nach links orientierter Pferdekopf zu erkennen. Erhalten sind die glatte 

Gesichtslinie, die Niistern- und Maulpartie sowie die sehr fein als durchgehende Linie gezeichnete 

Ganaschenregion.

Links unten auf dem Plattenbruchstiick ist ein Kreis graviert.

Platte 23 (Taf. 35)

AN2 17/88-148, 19/82-56, 19/82-62, 19/85-254, 19/85-305, 21/82-64, 21/82-65, 21/86-190, 21/86-231, 

22/82-5, Gr. 7-16, Gr. 24-90

Aus mehreren Stricken zusammengesetzte, noch unvollstandige Schieferplatte mit glatter, harter Ober

flache.

Vor dem Zerbrechen wurden auf der Unterseite der gesamten Platte zahlreiche Linien graviert, in denen 

jedoch keine Darstellungen erkannt werden konnten. Dann ist die Platte in mehrere Stiicke zerbrochen, 

die uber eine grbfiere Flache im Bereich der Konzentration I im Westteil der Grabungsflache verstreut 

waren (Abb. 3).

Nach dem Zerbrechen der Platte wurde auf dem Bruchstiick AN2 21/86-231 ein nach links orientier

ter Pferdekopf graviert (Taf. 35). Dieser Pferdekopf ist in seinen Proportionen auf das Schieferbruch- 

stiick bezogen. Das Maul des Pferdes ist gedffnet. Die Niistern sind als ein Halbbogen an der Kontur 

gezeichnet. Das Auge ist unten als leichte Bogenlinie, oben annahernd dreieckig wiedergegeben. Die 

Hals- und Ganaschenlinie ist locker und mehrfach dargestellt, die Mahne mit flachen Bogenschraffen 

ohne Grundlinie gezeichnet; die Unterlippenregion ist als ein Schraffenbtischel wiedergegeben. Die 

Innenflache des Pferdekopfes ist teilweise mit Schragschraffen ausgefiillt, die Partie um das Auge her- 

um blieb jedoch frei. Die Darstellung dieses Pferdekopfes besticht durch ihre lockere, gekonnt-fliich- 

tige Ausfiihrung.

Platte 24 (Taf. 36-37)

AN2 SL2

Bruchstiick einer gravierten Schieferplatte mit dunkelgrauer Oberflache aus Suchloch 2 der Grabung 1979. 

Unter den vielen Linien konnte nur eine grbfiere, nach links gerichtete Frauenfigur im Mittelteil des 

Plattenbruchstiicks erkannt werden. Die Riickenlinie fiihrt gerade nach unten. An der Vorderfront sind 

die leicht gewdlbte Schulter und der Armzipfel, dariiber eine zusatzliche Linie gezeichnet. Die Brust- 

partie ist durch eine leichte Stufe in der Plattenoberflache nicht gut zu lesen; mbglicherweise war sie als 

breite Wolbung wiedergegeben. Unter dem langen, schlanken Oberkbrper folgt das gerundet-dreiecki- 

ge, ausladende Gesafi. Die Oberschenkellinie ist ausbuchtend gezeichnet. Die Figur endet in der Knie- 

region an der Plattenkante.

Platte 25 (Taf. 38)

AN2 18/87-454, 18/875B-392, 18/87-380

Bruchstiick einer vielgravierten grauen Schieferplatte. Auf dem Bruchstiick befindet sich eine vollstan- 

dige Pferdedarstellung, die nach Proportionierung und Anordnung erst auf diesem Bruchstiick graviert 

wurde und ihm eingeschrieben ist. Die Pferdedarstellung hat eine stellenweise mehrfach gezeichnete - 

korrigierte? - Kontur. Durch die glatt durchgezogene Umrifilinie ohne alle Schraffen erhalt diese Dar

stellung einen eigenen, in Andernach und auch Gonnersdorf sonst nicht belegten Charakter. Das Ohr 

ist als eine kleine Spitze aufgesetzt. Das Tier ist im Stand mit Andeutung aller vier Beine wiedergegeben.
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Platte 26 (Taf. 39)

AN2 16/85-183, 16/85-185

Aus zwei benachbart liegenden Stricken zusammengesetzte Schieferplatte mit unregelmafiiger, weicher, 

graubrauner Oberflache. Unter den zahlreichen gravierten Linien befindet sich eine fragliche Pferde- 

darstellung. Eine Schraffengruppe im mittleren oberen Plattenteil konnte eine Mahne darstellen, die 

rechts eventuell in einem spitzdreieckig gezeichneten Ohr endet. Zu dieser Mahne konnte eine links 

anschliefiende Linie als Riickenlinie gehoren. Weitere Linien sind nicht sicher zuzuordnen, so dafi die 

Pferdedarstellung hypothetisch bleibt.

Platte 27 (Taf. 40-41)

AN2 28/89-16, 28/89-17, 28/89-21, 28/90-2, 28/90-3, 28/90-8, 28/90-11, 28/90-12, BF 34-3

Aus mehreren benachbart liegenden Bruchstucken zusammengesetzte dicke Schieferplatte, von der 

jedoch auch nach dem Zusammensetzen nur ein kleiner Teil vorliegt. Gravierungen sind nur auf dem lin- 

ken unteren Teil der Platte - auf den Bruchstucken AN2 28/89-16 und 28/90-11 - erhalten. Dabei 

scheint es, als sei der figiirlich gravierte Teil auf das Bruchstiick 28/89-16 beschrankt, d. h. als sei dieses 

Stuck erst nach dem Bruch der Platte als Bruchstiick graviert worden.

Erkennbar sind zwei lange Beine mit gebeugten Knien, die in Pferdehufen enden. Die Pferdehufe und 

-fesseln sind deutlich, die Haltung und vor allem die Proportionierung passen jedoch nicht unbedingt 

zu Pferdebeinen. Aufierdem endet zumindest die Zeichnung des vorderen Beines vor der oberen Plat- 

tenkante; die Zeichnung setzte sich hier nicht fort. Auf diesem Plattenstiick befinden sich ferner mehre- 

re kleine Griibchen.

Platte 28 (Taf. 41-42)

AN2 18/90-63

Kleines Plattenbruchstiick aus hartem, dunklen Schiefer. Auf beiden Seiten des kleinen, diinnen Platt- 

chens befinden sich gravierte Linien; das Stuck ist also in der vorliegenden flachen Form graviert wor

den.

Seite A (28A) (Taf. 41)

Erkennbar ist ein kleiner Kreis, von dem eine geschwungene Linie ausgeht.

Seite B (28B) (Taf. 42)

Auf der Riickseite ist neben einigen anderen Linien ein nur schwach gravierter Kreis gezeichnet.

Platte 29 (Taf. 42)

AN2 20/85-147

Plattenbruchstiick aus rauhem (quarzitischem) Schiefer. Auf der harten, schwer gravierbaren Oberflache 

sind einige Linien eingeritzt. Rechts unten befindet sich eine sehr schematische Frauenfigur. Der Ober- 

korper besteht nur aus einer Linie. Das flache Gesafi ist annahernd dreieckig, die Oberschenkellinie 

fiihrt gerade nach unten. Die sehr abgekiirzte Figur endet an der Plattenkante in einer Spitze.

Platte 30 (Taf. 43)

AN2 21/85-120, 21/85-140, 21/84-82

Aus drei Bruchstucken zusammengesetztes Stuck einer vielgravierten Schieferplatte mit grauer, verhalt- 

nismafiig glatter Oberflache. Unter den gravierten Linien befindet sich die Darstellung eines nach links
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Abb. 2 Lage der zusammengepafiten Teile von Platte 1 in der Grabungsflache. Die Verbindungslinien bezeichnen 

den Kontakt der Bruchflachen.
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Abb. 3 Lage der zusammengepafiten Teile von Platte 23 in der Grabungsflache. Die Verbindungslinien bezeichnen 

den Kontakt der Bruchflachen.
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gerichteten Pferdekopfes. Erhalten ist nur der obere Teil mit Gesichtslinie, spitzem Ohr, Nackenlinie 

und auf die Nackenlinie gesetzten Mahnenschraffen.

Platte 31 (Taf. 44-45)

AN2 16/86-51

Grofie Schieferplatte mit unregelmafiiger, griingrauer Oberflache. Die Oberflache ist mit zahlreichen 

Linien versehen und intensiv genutzt worden. Unter den vielen Linien, die meist bei Arbeitsvorgangen 

(wie Schneiden) entstanden sein diirften, lassen sich im linken Plattenteil zwei hintereinander angeord- 

nete, einander teilweise iiberschneidende Frauenfiguren erkennen. Der Oberkorper besteht jeweils aus 

zwei parallelen Linien, von denen die vordere in ungewohnlicher Weise vor die Figur gesetzt ist. Die 

hintere Oberkorperlinie (=Riickenlinie) lauft nach unten zu weiter und bildet gleichzeitig die Vorder- 

front der Figuren. Das Gesafi beider Figuren ist dreieckig und verhaltnismafiig ausladend gezeichnet.

Platte 32 (Taf. 46)

AN2 16/85-150

Bruchsttick einer Schieferplatte mit grtingrauer, unregelmafiiger Oberflache. Die Oberflache ist »abge- 

nutzt« mit einer Anzahl von Ritz- (Schnitt)linien. Unter diesen Linien befinden sich im oberen, glatte- 

ren Plattenteil fiinf kreisformige Zeichen und ein Spitzoval, die intentionell gezeichnet sind. Die »Krei- 

se« sind unregelmafiig und unterschiedlich grofi, die oberen beiden Kreise oben rechts bzw. links offen. 

Die mittleren Kreise sind geschlossen und haben zwei Linienfortsatze, so dafi sie wie zugebundene 

Sacke aussehen. Der rechte untere Kreis hat nur einen solchen Fortsatz. Das Spitzoval befindet sich dicht 

an der Plattenbruchkante.

Platte 33 (Taf. 48-49)

AN2 SL 3

Bruchsttick einer vielgravierten Schieferplatte mit dunkelgrauer, ebener Oberflache. Streufund, mog- 

licherweise aus der Grabung von H. Schaaffhausen 1883.

In dem Liniengewirr wurden eine Frauenfigur und ein Pferdekopf erkannt.

1. Frauenfigur in Plattenmitte. Der Oberkorper besteht aus zwei Linien, die nach oben zu auseinan- 

derlaufen und an der Plattenbruchkante enden. Das gerundete Gesafi hat ein hochsitzendes Maxi

mum. Die Vorderfront fiihrt annahernd gerade nach unten. Die Figur endet unterhalb der Knieregion 

in einer Spitze.

2. Pferdekopf oben rechts auf der Platte. Erhalten sind die Gesichtslinie, die Niisternkringel, das geoff- 

net gezeichnete Maul, die als Haarschraffen ohne Grundlinie skizzierte Ganaschen- und Halspartie 

sowie ein kleines ovales Auge.

Platte 34 (Taf. 49)

AN2 27/84-26

Kleines, flaches Schieferstiickchen; auf Ober- und Unterseite gravierte Linien (d. h. das Strick war zwar 

grofier, aber nur einige Millimeter dick). Auf einer Flache sind der untere Teil einer Frauenfigur und fiinf 

kreisformige Zeichen zu erkennen. Von der Frauenfigur blieben der untere Teil der schrag nach vorne 

fiihrenden Oberschenkellinie und der untere Teil der Gesafilinie erhalten. Beide Linien biegen in der 

Knieregion nach riickwarts um und enden offen kurz unterhalb des Knies.

Die Kontur der fiinf kleinen Kreise ist teilweise geschlossen. Zwei kleine Kreise sind mit stielartigen, 

leicht gebogenen Linien versehen, die bei dem linken Kreis nach oben, bei dem rechten nach unten 

fiihren.
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Platte 35 (Taf. 47)

AN2 Gr. 4-61

Bruchstuck einer grauen Schieferplatte mit der feinen Zeichnung eines langgestreckten Tierkopfes. 

Erhalten sind die obere und untere Kopflinie, die Schnauzenpartie mit dem leicht gebffneten Maul und 

die als kleiner Kreis gezeichnete Nasenbffnung, das runde Auge mit der bogenformigen Augenbraue 

sowie dem breiten spitzen Ohr.

Es konnte sich um die Darstellung einer Hirschkuh(?) handeln.

Platte 36 (Taf. 50)

AN2 25/89 N 1

Kleines Plattenbruchsttick. Die auf dem Plattchen erhaltenen Linien gehdren mbglicherweise zu dem 

unteren, in der Knieregion spitz auslaufenden Teil einer Frauenfigur.

Platte 37 (Taf. 51)

AN2 18/86-256

Grbfiere, auf beiden Seiten gravierte Platte mit unregelmafii.ger, teilweise abgeplatzter und auch abge- 

nutzter Oberflache. Figurliche Darstellungen wurden nicht erkannt. An einem Ende der Platte ist 

jedoch ein kreisfbrmiger Wirbel mit einem dichten Linienbiindel graviert. Im Inneren des Wirbels befin- 

den sich einige Grtibchen.

Platte 38 (Taf. 50)

AN2 Gr. 4-125

Kleines, abgeplatztes Plattenstiick mit vielen gravierten Linien. Am rechten unteren Plattenrand scheint 

ein kleiner Teil eines Pferdekopfes mit dem obersten Teil der Gesichtslinie, dem spitzen Ohr und dem 

vorderen Teil der Mahnenschraffen erhalten.

Platte 39 (Taf. 50) 

AN2 18/86-425

Abgeplatztes Schiefersttick, auf dem parallele Bogenschraffen sowie ein tropfenfbrmiges Zeichen mit 

einer davon ausgehenden Linie erhalten sind.

Platte 40 (Taf. 52-53)

AN2 19/87-180

Aus drei beieinanderliegenden Stricken zusammengesetzte Schieferplatte. Eine Seite (mit den beschrie- 

benen Gravierungen) ist dunkelgrau, die andere (auch gravierte) Seite durch unterschiedliche Lage- 

rungsbedingungen hellgrau. Unten rechts auf der Platte sind parallele Bogenlinien graviert, dariiber eine 

langere konvexe Linie. Links oberhalb dieser Linie befindet sich in der Plattenoberflache ein grbfieres 

Grtibchen. Um dieses Grtibchen herum ist ein Dreieck graviert. Weiter aufien sind Griibchen und Drei- 

eck von einem grbfieren Oval umgeben. Bei dieser Gravierung konnte es sich um die Darstellung einer 

Vulva handeln.

Weitere Linien finden sich am rechten Bruchrand der Platte. Im oberen Plattenteil sind zudem ei

nige Linien gezeichnet, die sich evtl. zu einer sehr schematisierten Frauenfigur(?) zusammenfrigen las- 

sen.
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Abb. 4 Lage der Teile von Platte 1 in der Grabungsflache (vgl. Abb. 2).
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Lage der gravierten Schieferplatten in der Grabungsflache

Die gravierten Schieferplatten lagen meist im Bereich der Konzentration I im Westteil der Grabungs

flache (Abb. 4-5). Innerhalb dieser Konzentration gibt es eine Anhaufung gravierter Flatten im zentra- 

len Teil unweit der Grabungskante im Siidwesten; hier lagen nicht nur zahlreiche gravierte Flatten, son- 

dern auch alle grbfieren Stiicke. Eine weitere Haufung gravierter Flatten findet sich in der kleinstiicki- 

gen Pflasterung dicht an der nordwestlichen Grabungskante, unmittelbar anschliefiend an die Grabun- 

gen von H. Schaaffhausen 1883. Bei den hier gefundenen Flatten (Abb. 5) handelt es sich vor allem um 

kleine, oft vielgravierte Bruchstiicke.

Andere Flatten (9, 12, 23, 29, 30 - Abb. 5) lagen im Osten der Konzentration I am Rande der kompak- 

ten Plattenlage. Dabei handelt es sich um kleine Bruchstiicke (9, 12, 30), aber auch um den gravierten 

Teil der aus mehreren Stricken zusammengesetzten Platte 23 (vgl. Abb. 3 und Taf. 35).

Man kann also sagen, dafi die meisten gravierten Flatten im Zentrum der Konzentration I lagen; einige 

kleine, zerbrochene Stiicke an der nordlichen Peripherie und vereinzelte gravierte Flatten in den ostli- 

chen Auslaufern der Konzentration I.

Die Konzentration II im Mittelteil der Grabungsflache besitzt keine eigentliche Plattenlage (St. Veil 

1982a; 1984). Die in diesem Bereich gefundenen Flatten zeigen keine gravierten Darstellungen (Abb. 5). 

Lediglich die in Qu. 25/84 gefundenen Teile der Platte 5 (Taf. 11-14) kbnnten zu den siidbstlichen Aus

laufern von Konzentration II gehdren. Konzentration III im Nordosten der Grabungsflache lag auf 

einem etwas hbheren Teil der damaligen Gelandeoberflache und war weitgehend erodiert (St. Veil 1984). 

Insbesondere der zentrale, ehemals sicher besonders fundreiche Teil ist bis hinab auf die vergruste Ober- 

flache des nach unten hin folgenden Basaltlavastroms abgetragen worden (vgl. Abb. 5). In dieser Partie 

sind nur Funde aus Gruben erhalten, darunter die kleine gravierte Platte 11 (Taf. 20-21). Im nicht vollig 

erodierten Peripheriebereich von Konzentration III wurden im Siiden die verstreuten Teile von Platte 3 

(Taf. 8-10) sowie das kleine Bruchstfick 36 (Taf. 50) gefunden (Abb. 5). Im bstlichen Peripheriebereich 

lagen die Teile der Platte 27 (Taf. 40), in den siidbstlichen Auslaufern der Konzentration III das Platt- 

chen 4 (Taf. 7).

Aufierhalb der Fundkonzentrationen I-III gibt es praktisch keine gravierten Schieferplatten (Abb. 5). 

Lediglich das winzige, beidflachig gravierte Plattchen 34 (Taf. 49) wurde ganz im Siidosten der Gra

bungsflache gefunden.

Die meisten gravierten Flatten stammen aus der Plattenlage des Siedungshorizontes (Abb. 4-5). Dies gilt 

insbesondere fur die grbfieren Flatten.

Nur wenige und meist kleinere Flatten lagen oberhalb der Plattenlage (Abb. 4-5). Es handelt sich um 

hochgewanderte, ehemals zur Plattenlage gehbrende Stiicke. Dies belegen u.a. auch die Anpassungen der 

Platte 1 (Abb. 4; vgl. Abb. 1-2).

Zahlreiche gravierte Flatten wurden in den tieferen Lagen des Siedlungshorizontes (unter dem Planum) 

entdeckt (Abb. 4-5). Anpassungen an Stiicke oberhalb des Planums zeigen, dafi es nicht mbglich ist, 

hieraus eine zeitliche Differenzierung abzuleiten.

Einige gravierte Flatten stammen aus Gruben (Abb. 5). Hervorzuheben ist, dafi sie in den Gruben der 

Konzentration II (St. Veil 1984) vollig fehlen. Abgesehen von Platte 11 (Taf. 20-21) aus Grube 26 im ero

dierten Zentrum der Konzentration III lieferten nur die Gruben der Konzentration I gravierte Flatten 

(Abb. 5). Diese Flatten gerieten zusammen mit den anderen Funden (Steinartefakte, Tierknochen) in die 

Grube und lassen keine besondere Anordnung erkennen.

Insgesamt entspricht die in Andernach angetroffene Situation, besonders die Verteilung der gravierten 

Flatten in der Konzentration I, weitgehend den Beobachtungen in Gonnersdorf. Hierzu gehbrt auch, 

dafi fiber die geschilderten Verbreitungsbilder hinaus keinerlei Hinweise auf eine intentionelle Anord

nung der gravierten Flatten zu gewinnen sind. Die gravierten Flatten waren ein nicht besonders hervor- 

gehobener Bestandteil der Plattenlage des Siedlungshorizontes. Oft sind die gravierten Flatten wahrend 

der Besiedlung zerbrochen und ihre Einzelstficke verstreut worden (s. Abb. 2-3). Dies unterstreicht die 

nur temporare Bedeutung der Darstellungen. In Anschlufi an ihre Funktion, die wegen der zeitlich
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begrenzten Sichtbarkeit der Bilder wohl nur kurzfristig war, waren die gravierten Flatten ein »norma- 

ler« Bestandteil der Plattenlage des Siedlungshorizontes.

Tier darstellun gen

Auf den Andernacher Schieferplatten iiberwiegen die Tierdarstellungen bzw. meist Teile von Tierdar- 

stellungen (34) gegeniiber denen von Frauen (20) und Zeichen. Die dargestellten Tiere sind Pferd (25), 

Mammut (2), Ren (1), Hirsch (1), Bar (1), Vielfrafi (1), Robbe (1) sowie 2 unbestimmte Tiere.

Pferd

Mit Abstand am haufigsten ist das Pferd wiedergegeben. Dies korrespondiert mit dem Vorherrschen des 

Pferdes unter den Jagdbeuteresten. Abgesehen von dem Plattchen 11 mit zwei Pferdekopfen (Taf. 20-21) 

aus Grube 26 im erodierten Zentrum von Konzentration III, dem Pferdekopf auf Plattchen 4 (Taf. 7) im 

Siidostteil von Konzentration III und den beiden fliichtig gezeichneten Pferdekopfen auf Platte 5. (Taf. 

11-15) aus Quadrat 25/84 an der sudostlichen Peripherie von Konzentration II stammen die Pferdedar- 

stellungen aus Konzentration I im Westteil der Grabungsflache. Dazu kommen zwei Flatten mit Pfer- 

dekopfen (16B Taf. 28-29; 33 Taf. 48-49) als Streufunde, die moglicherweise aus der Grabung von Her

mann Schaaffhausen 1883 im nordlich anschliefienden Bereich stammen.

Nur drei Pferde sind annahernd vollstandig erhalten (Abb. 6). Die beiden Pferde von Platte 1 (1,1; 1,2) 

ahneln sich in Proportionierung und Darstellungsdetails und stammen wohl von einer Hand Das Pferd 

auf Platte 25 fiillt die Oberflache der Platte gut aus und ist mit grofier Wahrscheinlichkeit auf diesem 

Bruchstuck graviert worden (Taf. 38); mit seinen durchgehenden Umrifilinien ohne alle Haarschraffen, 

insbesondere auch ohne die sonst obligaten Mahnenschraffen, ist es eine ungewohnliche Darstellung, die 

in Andernach und auch in Gonnersdorf keine Parallelen hat.

Zwei der vollstandig erhaltenen Pferde (1,1; 25) sind im Stand dargestellt, wahrend das Pferd 1,2 durch 

das nach vorne gerichtete Vorderbein eine Bewegung andeutet.

Mehrfach ist von den Pferden nur die Kopfpartie wiedergegeben oder erhalten (Abb. 7-9). Neben offen- 

sichtlichen Bruchstiicken einst grofierer Bilder (2; 6; 22; 33,2; 38; Abb. 8-9) sind darunter auch Darstel- 

lungen, die von Anfang an auf die Kopfpartie beschrankt waren. Evident ist dies bei den beiden fliichti- 

gen Pferdekopfen auf Platte 5 (Taf. 11- 14; Abb. 7) und bei dem Pferdekopf auf Platte 23 (Taf. 35; Abb. 

8). Dazu kommen der Pferdekopf auf Platte 16 B (Taf. 28-29), der erst nach dem Bruch auf dem drei- 

eckigen Bruchstuck graviert wurde, sowie der Pferdekopf auf dem Plattchen 4 (Taf. 7; Abb. 8), dessen 

Umrifi auf den Pferdekopf bezogen ist (vgl. die Katalogbeschreibung). Aber auch die beiden Pfer- 

dekopfe auf Platte 11 (Taf. 20-21) sind auf die Form des Schieferstuckchens bezogen und als Darstellung 

der Kopfe konzipiert worden. Dies gilt moglicherweise auch fur den Pferdekopf auf dem Plattchen 14 

(Taf. 24; Abb. 8).

Die Beschrankung der Bilder auf die Kopfpartie findet sich auch bei einigen Gonnersdorfer Pferdedar- 

stellungen (G. Bosinski u. G. Fischer 1980). Vielleicht war dieses Tier so gut bekannt und haufig, dafi 

bei ihm, anders als bei den anderen Tieren, eine solche Abkiirzung der Darstellung iiblich wurde.

Von einigen Pferden ist nur die Beinpartie erhalten (Abb. 10). Neben offensichtlichen Bruchstiicken 

vollstandigerer Darstellungen (17; 18) ist das Pferdebein 1,4 anscheinend isoliert gezeichnet worden; 

jedenfalls sind keine weiteren Teile des Tieres auszumachen (Beil. 1-2). Bemerkenswert sind auch die 

beiden Pferdebeine auf Platte 27 (Taf. 41). Zunachst ist ihre Biegung fur Pferdedarstellungen unge- 

wohnlich. Aufierdem scheint es keine Fortsetzung der Beine nach oben zu geben. Ich halte es nicht fur 

ausgeschlossen, dafi diese Beine mit Pferdehufen ein komposites, vielleicht anthropomorphes Wesen 

wiedergeben sollten.
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Die Beindarstellungen zeigen die Tiere im Stand (17; 20), aber auch im Galopp (1,3). Die durch das 

merkwiirdige Beinpaar 27 wiedergegebene Bewegung ist nicht eindeutig.

Die Andernacher Pferde sind vorherrschend nach links orientiert (18 von 25 Darstellungen). Ahnlich ist 

es auch bei den Pferdedarstellungen von Gonnersdorf (G. Bosinski u. G. Fischer 1980 S. 106) und gene- 

rell bei den Tierdarstellungen von Andernach und Gonnersdorf. Vielleicht liegt dies daran, dab es fur 

einen Rechtshander leichter war, ein nach links orientiertes Tier zu zeichnen.

Stilistische Einzelheiten lassen sich besonders an den haufig erhaltenen Kopfpartien beschreiben. Dabei 

fallt vor allem die Verschiedenheit der Andernacher Pferde auf. Wie in Gonnersdorf gibt es nicht »das 

Pferd«, sondern ganz unterschiedlich gezeichnete Bilder.

Die Mahne ist meist durch Schraffen ohne Grundlinie dargestellt (1,1; 1,2; 2; 5,1; 5,2; 11,2; 16B; 23; 26; 

38; Abb. 6-9). Diese Schraffen kbnnen nach hinten geneigt sein (1,1; 23; 26; Abb. 6; 8-9), nach vorne wei- 

sen (11,2; Abb. 7), biirstenartig emporstehen (1,2; 16B; Abb. 6; 8) oder auch nur fliichtig angedeutet sein 

(5,1; 5,2; Abb. 7). Eine Pferdemahne (30; Abb. 9) erscheint als durchgezogene Grundlinie und stachel- 

artig angesetzte Schraffen. Und bei dem mit durchgehenden Linien ungewbhnlich gezeichneten Pferd 25 

(Abb. 6) ist die Mahne gar nicht angegeben.

Ahnlich grofi ist die Variationsbreite der Ohren. Das zuletzt genannte Pferd 25 hat am Knick zwischen 

Nacken- und Gesichtslinie einen Strich, der einen Ohrzipfel bildet. Bei den Pferden 1,1; 1,2; 5,1; 5,2 und 

23 (Abb. 6-8) ist das Ohr im vordersten Teil der Mahnenschraffen und nicht besonders grofi oder auf- 

fallend gezeichnet. Dagegen haben die Pferde 2; 11,2; 16B; 30 und 38 (Abb. 7-9) ein deutliches, aufge- 

stelltes Ohr, das zudem asymmetrisch, mit einer vorderen Ausbuchtung versehen sein kann (11,2; 38). 

Die Augen sind als einfacher Winkel fur die obere Augenlinie (1,1; 16B; Abb. 6, 8), als ein solcher Win- 

kel mit zusatzlicher unterer Bogenlinie (1,3; 14; 23; 30; Abb. 8-10) oder auch als Spitzoval (4; 11,2; 15; 

33,2; Abb. 7-9) oder tropfenformig (2; 5,1; 11,1; Abb. 7-8) gezeichnet. Manchmal ist tiber dem Auge die 

Braue mit einer Bogenlinie angegeben (1,3; 4; 14; 23; Abb. 8, 10) und in zwei Fallen (4; 14; Abb. 8) sind 

zusatzlich die Wimpern unter den Augen als Schraffen dargestellt.

Die Niistern sind als eine einfache Verstarkung der Umrifilinie im Nasenbereich (1,1 - Abb. 6), als ein 

kleiner Winkel im Inneren des Kopfes am Ubergang von der Gesichtslinie zur Maulpartie (23 - Abb. 8) 

oder dessen Andeutung (5,1; 22; Abb. 7, 9) oder als Kreis oder Kringel im Nasenbereich (11,1; 11,2; 15; 

16B; 33,2; Abb. 7-8) wiedergegeben.

Das geschlossene Maul wurde als eine gerade Linie gezeichnet (1,1; 6; 11,2; 15; Abb. 6-9). Mehrfach ist 

das Maul jedoch geoffnet (4; 11,1; 16B; 23; 32,2; Abb. 7-8). Dabei bleibt unklar, ob der Wirbel vor dem 

geoffneten Maul des Pferdes 16B (Taf. 28) die Zunge dastellen soli (vgl. die Katalogbeschreibung).

Die Ganasche ist nur bei dem Pferd 25 (Abb. 6) als glatte, durchgehende Linie gezeichnet. Bei den mei- 

sten Pferdekbpfen ist sie mit Haarschraffen besetzt. Dabei haben die Pferde 1,1; 4; 6; 11,2; 16B und 23 

(Abb. 6-8) zusatzlich eine Grundlinie der Ganaschenbehaarung. Bei den Pferdekbpfen 1,1 und 11,2 

(Abb. 6-7) sitzen die Haarschraffen im vorderen, maulnahen Bereich auf dieser Grundlinie; bei dem 

Pferd 16B (Abb. 8) ist in diesem Teil nur die Grundlinie ohne Haarschraffen angedeutet. Bei dem Pferd 

15 (Abb. 9) findet sich auch eine solche Linie, dann jedoch ein Zwischenraum ohne Haarschraffen und 

dann der bogenfbrmige Ganaschenabschlufi.

Haarschraffen ganz ohne Grundlinie zur Darstellung der Ganaschenregion gibt es nur bei den Pferden 

14 und 33,2 (Abb. 8).

Die unter der Ganasche folgende Brustpartie der Pferde ist mehrfach ganz in Haarschraffen (ohne 

Grundlinie) aufgelbst (1,1; 1,3; 11,2; 33,2; Abb. 6-8, 10). Bei einem Tier (1,2; Abb. 6) finden sich hier 

Haarschraffen und Grundlinie, wahrend der Brustbereich der anderen Pferde (6; 23; 25; Abb. 6, 8) als 

glatte Linie gezeichnet ist.

Die fur die Andernacher Pferde beschriebenen Merkmale finden sich alle auch in Gonnersdorf 

(G. Bosinski u. G. Fischer 1980 S. 100 ff.). Lediglich die detailliert gezeichneten Augen der Pferde 4 und

—X
Abb. 5 Lage der gravierten Flatten 2-40 in der Grabungsflache.
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Abb. 7 Pferdekbpfe von Platte 5 und 11.

14 (Abb. 8) mit oberem Brauenbogen und Wimpernschraffen unter dem Auge sind in Gonnersdorf so 

nicht vorhanden. Aufierdem ist der Anteil der Pferde mit gebffnetem Maul in Gonnersdorf - als wich- 

tigstes Beispiel das Pferd Gonnersdorf 168 (G. Bosinski u. G. Fischer 1980 Taf. 95-97) - deutlich gerin- 

ger als in Andernach.

Die unterschiedliche Darstellung der Pferde kbnnte damit erklart werden, dafi sie von verschiedenen 

Personen mit unterschiedlichen Darstellungsgewohnheiten gezeichnet wurden. Es ist aber auch nicht 

auszuschliefien, dafi eine Variation der einzelnen Attribute - z.B. aufgestellte oder angelegte Ohren, 

gedffnetes oder geschlossens Maul - beabsichtigt war und einen bestimmten Inhalt hatte. Dies kbnnte 

auch fur die unterschiedlich wiedergegebene Behaarung gelten: Starker behaarte Tiere im Winterfell, 

Tiere mit glatter Brustlinie im Sommerfell.

Fur weitere Untersuchungen in dieser Richtung waren eine gute Kenntnis der Tiere und ihres Verhal- 

tens sowie eine grbfiere Materialbasis notwendig.

Meist ist auf den Andernacher Schieferplatten nur ein Pferd dargestellt bzw. erhalten. Abgesehen von 

offensichtlichen Bruchstiicken sind die Einzeldarstellung eines vollstandigen Pferdes auf Platte 25 (Taf. 

38) sowie die bereits diskutierten Einzeldarstellungen von Pferdekbpfen auf kleinen Schieferplattchen 

(4; 14; 16B; 23) zu nennen. Zu diesen Einzeldarstellungen von Pferdekbpfen gehbrt auch das Plattchen 

11, auf dem ein begonnener Pferdekopf (11,1) durch einen neu und besser gezeichneten Kopf (11,2) 

ersetzt wurde (Taf. 20-21).

Die Platten 1 und 5 tragen mehrere Pferdedarstellungen. Platte 5 zeigt zwei fltichtig und wohl von einer 

Hand gezeichnete Pferdekbpfe (Taf. 11-14), die grofie Platte 1 zwei einander ahnliche, annahernd voll- 

standige Pferde (1,1; 1,2) sowie ein galoppierendes Pferd (1,3) und ein isoliertes Pferdebein (1,4), das 

ahnlich wie die Vorderbeine des galoppierenden Tieres gezeichnet ist (Beil. 1-2).

Nur auf drei Platten sind Pferde zusammen mit anderen Tieren auf einer Oberflache erhalten. Am 

umfangreichsten ist das Ensemble auf der grofien Platte 1, auf der aufier Pferden auch ein Ren, ein Viel- 

frafi und ein unbestimmtes Tier dargestellt sind (Beil. 1-2). Auf Platte 5 ist aufier den Pferdekbpfen eine
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Abb. 8 Pferdekopfe oder deren Teile.

Robbe graviert (Taf. 11-14). Und das Plattchen 11 tragt aufier den beiden Pferdekbpfen die summari- 

sche Silhouette eines Mammuts (Taf. 20-21). Aus diesem gemeinsamen Vorkommen verschiedener Tie- 

re auf einer Platte lafit sich innerhalb des begrenzten Materials von Andernach nichts ableiten.

Dagegen ist es auffallend, dafi Pferde und Frauen nur auf den Platten 5 (Taf. 11-14) und 33 (Taf. 48-49) 

auf einer Plattenoberflache graviert sind. Demgegentiber stehen 11 Platten, auf denen nur Frauen dar- 

gestellt sind. Daraus lafit sich entnehmen, dafi sich in Andernach Platten mit Pferden und Platten mit 

Frauen in der Regel ausschliefien (s. auch S. 55 f.).
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Auf Platte 16B befinden sich aufier dem Pferdekopf mehrere Kreise, die im Halsbereich des Pferdes kon- 

zentriert sind (Taf. 28-29). Auf dem Plattenbruchstiick 22 ist aufier dem Pferdekopf ebenfalls ein kleiner 

Kreis am Plattenrand erhalten (Taf. 34). Aussagen zum Verhaltnis von Pferdedarstellungen zu diesen 

Zeichen lassen sich aus diesen Beobachtungen jedoch nicht ableiten.

Mammut

Mammutdarstellungen wurden in Andernach nur auf zwei Schieferplatten erkannt. Vielleicht ist es 

wichtig, dafi beide Platten im Bereich der Konzentration III lagen. Die Einzelstiicke von Platte 3 (Taf. 

8-10) wurden im siidlichen Teil, die kleine Platte 11 (Taf. 20-21) in Grube 26 im zentralen, weitgehend 

erodierten Teil dieser Konzentration gefunden (Abb. 5).

Unter den Andernacher Jagdbeuteresten kommt das Mammut nicht vor. Die gefundenen Elfenbein- 

stiicke konnten auch von fossilen, gesammelten Stofizahnen stammen.

Bei der Mammutsilhouette auf Platte 11 (Taf. 20) ist der Kopf kaum von der Schulter abgesetzt, und der 

hochste Punkt des Tieres liegt in der gebogenen Ruckenlinie. Nach den Untersuchungen in Gonners

dorf (G. Bosinski u. G. Fischer 1980) handelt es sich um die Darstellung eines Jungtieres. Eine Andeu- 

tung der StoBzahne fehlt.

Auf Platte 3 ist dagegen ein erwachsenes Tier mit einer deutlichen Einsattelung zwischen Kopf und 

Schulter wiedergegeben (Taf. 8-10). Die zweimal begonnene, disproportionierte Gravierung (vgl. die 

Katalogbeschreibung) zeigt keine Stofizahne; bei dieser Anordnung des Tieres auf der Platte ware 

zwischen dem Russel und der Plattenkante auch gar kein Platz fur die Zeichnung der Stofizahne 

geblieben.
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Abb. 10 Beinpartien von Pferdedarstellungen.

Diese beiden Mammutdarstellungen haben ihre besten Parallelen in dem wesentlich umfangreicheren 

Gonnersdorfer Material. Auch in Gonnersdorf ist das Mammut im Knochenmaterial sehr selten zu fin- 

den. Die Mammutbilder zeigen jedoch, dafi das Tier den Menschen bestens bekannt war.

Aufier von Gonnersdorf und Andernach kennen wir aus dem Magdalenien Mitteleuropas nur noch die 

Mammutdarstellung aus der Oberen Klause im Altmiihltal. Auf diesem Elfenbeinplattchen befinden 

sich Teile (Beine, Haarschraffen) von mehreren Mammutdarstellungen (G. Bosinski 1982 Taf. 39; 50). 

Es ware notwendig, diese bereits 1907 gefundene Gravierung zu entziffern.
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Rentier

Das in Andernach durch Knochen und vor allem durch Geweih und Geweihgerate gut belegte Rentier 

kommt unter den Gravierungen nur mit einer Darstellung auf der grofien Platte 1 vor (Beil. 1-2; Taf. 4). 

Das deutlich gravierte, durch abgeschieferte Plattenteile am Kopf und im hinteren Korperteil bescha- 

digte Tier ist gekonnt und detailliert gezeichnet. Ungewohnlich sind die Wiedergabe beider Ohren und 

das als Doppeloval skizzierte Auge.

Auch in Gonnersdorf gibt es Rentierdarstellungen, die jedoch noch nicht abschliefiend entziffert sind. 

Die beriihmteste und zweifellos beste Darstellung aus dem Magdalenien Mitteleuropas ist das »weiden- 

de Ren« auf dem Schaft eines Lochstabes aus dem Kefilerloch bei Schaffhausen (G. Bosinski 1982 S. 27 

Taf. 8; 89,3)- Bekannt sind auch die beiden einander folgenden Rentiere auf einem Lochstab vom Peters- 

fels (G. Bosinski 1982 S. 33; Taf. 24-25). Vom Petersfels gibt es dartiber hinaus weitere fragmentarische 

Rentierdarstellungen (G. Bosinski 1982 S. 33; 78; Taf. 26,1; 91,1).

Vielleicht gab es aufierdem auf einer Steinplatte von Nebra die Zeichnung eines Rentieres (V. Toepfer 

1970 S. 412; vgl. G. Bosinski 1982 S. 46).

Schliefilich stellt eine fliichtige Gravierung aus dem Magdalenien der Gudenushbhle in Niederbsterreich 

(H. Obermaier u. H. Breuil 1908 Abb. 5) wohl ein Rentier dar.

Die Rentierdarstellungen aus dem Magdalenien Mitteleuropas sind bisher uberschaubar. Dieser Gegen- 

satz zu den zahlreichen Darstellungen dieses Tieres im Magdalenien Westeuropas ist vermutlich eine 

Forschungslticke.

Hirsch

Auf dem schmalen Plattenbruchstiick 35 ist ein langschmaler Tierkopf dargestellt, der wahrscheinlich 

eine Hirschkuh wiedergibt (Taf. 47). Das Stuck stammt aus einer Grube (Grube 4) im zentralen Bereich 

der Konzentration I.

Unter den Tierknochen des Magdalenien von Andernach ist der Hirsch nicht sicher belegt. Hier gibt es 

Zuweisungsschwierigkeiten, denn unter den stratigraphisch kaum abtrennbaren Siedlungsresten des 

Azilien (Federmessergruppen) vom gleichen Platz kommt der Hirsch als wichtigstes Jagdtier vor (M. 

Street 1993).

In Gonnersdorf wurde bisher nur eine Hirschdarstellung - eine Hirschkuh mit tiberzahligen Vorder- 

beinen und mehreren Kopf-Varianten (vorlaufige Entzifferung: G. Bosinski 1971 Abb. 3) - erkannt. 

Auch hier kommt der Hirsch im Knochenmaterial des Magdalenien nicht sicher vor; es gibt jedoch 

durchbohrte Hirschgrandeln, die vielleicht aus anderen Gebieten eingetauscht wurden(?).

Sonst kennen wir aus dem Magdalenien Mitteleuropas nur noch die Hirschkiihe(?) auf einem Stein- 

plattchen aus dem Schweizersbild bei Schaffhausen (G. Bosinski 1982 S. 3If. Taf. 22).

Bar

Auf Platte 7 aus Gruben (Grube 6 und Grube 20) im zentralen Teil der Konzentration I ist ein Bar dar

gestellt (Taf. 15). Im Knochenmaterial von Andernach kommt der Bar nicht vor. Aus Gonnersdorf gibt 

es auch nur einen auf einer Schieferplatte gravierten Barenkopf; aufierdem einen weiteren Barenkopf auf 

einem Baguette demi-ronde (G. Bosinski 1982 Taf. 56). Unter den Tierknochen ist der Bar auch hier 

nicht vertreten.

Aus dem Magdalenien Mitteleuropas kennen wir sonst nur noch die Schnitzerei eines »Barenkopfes« aus 

einem Schadelstiick vom Ren, das in der Urd-Hohle in Thtiringen gefunden wurde (G. Bosinski 1982 S. 

42 Taf. 75,5). Sonst sind Barendarstellungen im Magdalenien nicht selten und kommen als Hohlenbilder 

und in der Kleinkunst vor (H. Breuil, L. R. Nougier u. R. Robert 1956; L. R. Nougier u. R. Robert 1957; 

R. Powers u. Chr. B. Stringer 1975 S. 280f.).

Am trefflichsten sind die Barendarstellungen auf den Flatten von La Marche (L. Pales u. M. Tassin de
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Abb. 11 Vielfrafi-Darstellungen. - 1 Dordogne (Grotte des Eyzies?; nach L. Capitan, H. Breuil und D. Peyrony 1910). - 

2 Enlene (nach H. Begouen und H. Breuil 1958). - 3 Saulges oder Lorthet (nach H. Breuil 1936.) - 4 Los Casares (nach J. Baran- 

diaran 1974).
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Abb. 12 Mbgliche Vielfrafi-Darstellungen. - 1 Laugerie-Haute (nach J. Barandiaran 1974). - 2 Lorthet (nach L. Capitan, 

H. Breuil und D. Peyrony 1910). - 3 Isturitz (nach J. Barandiaran 1974).

Saint-Pereuse 1969). Beriihmt sind ferner die kopflose Barenplastik von Montespan (C. Rivenq 1984) 

sowie die Barendarstellungen von Les Trois Freres (H. Begouen u. H. Breuil 1958) und Ekain (J. M. 

Barandiaran u. J. Altuna 1969). Stets ist der Braunbar dargestellt; der Hohlenbar kam im Magdalenien 

nicht mehr vor und findet sich nur in alteren Darstellungen, am eindrucksvollsten in der Grotte Chau- 

vet (J.-M. Chauvet, E. Deschamps-Brunel u. Chr. Hillaire 1995).

Vielfrafi

Auf der grofien Platte 1 aus der Mitte der Konzentration I ist aufier anderen Tieren ein Vielfrafi graviert 

(Beil. 1-2; Taf. 5). Auch wenn nur der untere Korperteil erhalten blieb, lafit die detaillierte Zeichnung 

der Beine, des Bauches und des buschigen Schwanzes an der zoologischen Zuweisung des Tieres keinen 

Zweifel.

Knochen des Vielfrafies (Gulo gido) wurden weder in Andernach noch in Gonnersdorf gefunden.

Die Gravierung von Andernach ist die einzige Darstellung des Tieres aus Mitteleuropa. Auch sonst 

gehort der Vielfrafi zu den seltenen Darstellungen der jungpalaolithischen Kunst. J. Barandiaran (1974) 

hat die bis 1974 bekannten Abbildungen zusammengestellt; seither sind meines Wissens nur eine sehr 

fragliche Darstellung in der Hohle Altxerri (J. Altuna u. J. M. Apellaniz 1976, Abb. 8), die ich auch bei 

Augenschein nicht als Vielfrafi erkennen konnte, sowie die Andernacher Gravierung hinzugekommen. 

Die zuerst gefundene Darstellung stammt aus der Dordogne, wahrscheinlich aus der Grotte des Eyzies 

(Abb. 11, 1). Diese Gravierung auf einem Anhanger aus Geweih wurde bereits von E. Lartet und H. 

Christy (1865-75 S. 209f. u. Abb. 80) als Vielfrafi erkannt. Eine weitere Darstellung des Tieres ist auf 

einer Plakette aus der Grotte Enlene graviert (Abb. 11,2; in der Literatur meist der benachbarten Hoh- 

le Trois Freres zugeschrieben). Die weitgehend in Schraffen aufgeldste Zeichnung auf einer Plakette von 

Saulges oder Lorthet (Abb. 11,3) beschrieb H. Breuil (1936) als Vielfrafi. Das einzige Hohlenbild dieses 

Tieres stammt aus Los Casares (Abb. 11, 3) und wurde bereits von J. Cabre (1934 S. 248 u. Taf. 21) als 

Vielfrafi erkannt.
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Abb. 13 Darstellungen des Vielfrafies (Gulo gulo') in der jungpalaolithischen Kunst (nach. J. Barandiaran 1974, erganzt). - Punk- 

te: sichere Darstellungen, Kreise: mogliche Darstellungen des Tieres. - 1 Andernach, 2 Dordogne (Grotte des Eyzies?), 3 Lau- 

gerie Haute, 4 Grotte Enlene, 5 Lorthet, 6 Saulges oder Lorthet, 7 Isturitz, 8 Los Casares.

Aufier diesen vier gesicherten Darstellungen des Vielfrafies gibt es mogliche Abbildungen dieses Tieres 

von Laugerie Haute, Lorthet und Isturitz (Abb. 12).

Mit Ausnahme der Andernacher Gravierung stammen alle Darstellungen aus Siidwesteuropa (Abb. 13). 

Soweit Anhaltspunkte zur Datierung vorhanden sind, gehdren die Bilder in das Magdalenien.

Robbe

Auf der im Stidostteil der Konzentration II gefundenen Platte 5 ist u.a. der langgestreckte Korper einer 

Robbe dargestellt (Taf. 11-14). Im Andernacher Knochenmaterial und auch in Gonnersdorf sind Rob

ben nicht belegt.

In Gonnersdorf gibt es mehrere Robbendarstellungen (G. u. H. Bosinski 1991). Es scheint zweckmafiig, 

die Andernacher Darstellung bei der endgtiltigen Vorlage der Gonnersdorfer Robben ausfuhrlicher zu 

diskutieren.
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Abb. 14 Frauendarstellungen mit Arm und Brust (Oberkbrper-Typ b).

Sonstige Tiere

Auf Platte 1 findet sich aufier Pferden, Ren und Vielfrafi eine Kopfdarstellung mit grofien spitzen Ohren 

und spitzer Schnauze, die keiner bestimmten Tierart zugeschrieben werden kann (Beil. 1-2; Taf. 5). Es 

mufi offenbleiben, ob es sich hier um eine ungeschickte Zeichnung oder um die absichtliche Darstellung 

eines Fabelwesens handelt.

Ahnlich ist es bei dem Tier mit grofien Augen, gebuckelter Ruckenlinie, Barthaaren und staksigen Vor- 

derbeinen auf Platte 3 (Taf. 8-10). Das Tier hat entfernte Ahnlichkeit mit einem jungen Rentier, wie es 

in Limeuil dargestellt ist (L. Capitan u. J. Bouyssonie 1924 Taf. 9, 25); es scheint aber angemessener, von 

einem unbestimmten Tier zu sprechen.

Frauendarstellungen

Auf den Schieferplatten von Andernach wurden 20 Frauendarstellungen erkannt. Aufierdem gibt es von 

Andernach 20 Frauenstatuetten aus Elfenbein (Chr. Hock 1993).

Sechs der Platten (8, 9, 12, 13, 29, 31) mit neun Figuren lagen im Bereich der Konzentration I im West- 

teil der Flache (Abb. 5), je eine Platte (5 bzw. 36) mit jeweis einer Frauenfigur in der Konzentration II 

und III. Die restlichen Platten fanden sich aufierhalb der Konzentrationen im Siidosten der Grabungs- 

flache (Platte 34), in Suchldchern aufierhalb der zusammenhangenden Grabungsflache (10, 24), oder 

stammen als Streufunde vermutlich aus der Grabung von H. Schaaffhausen 1883 nordlich unserer Gra

bungsflache (Platte 16, 33). Erneut ergibt sich ein deutliches Vorherrschen der Platten mit Frauendar

stellungen im Bereich der Konzentration I.

Wie in Gonnersdorf (G. Bosinski u. G. Fischer 1974) sind die Frauen in Strenger Profilansicht wieder- 

gegeben. Zwolf (60%) Figuren sind nach rechts, acht (40%) nach links orientiert. Damit ist das Vor

herrschen der nach rechts orientierten Figuren hier nicht so deutlich wie in Gonnersdorf (75%).
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Abb. 15 Frauendarstellungen mit einem Vorsprung am Oberkorper (Oberkorper-Typ c).

Abb. 16 Frauendarstellungen mit einem Oberkorper aus zwei Linien (Oberkorper-Typ d).

Es soil versucht werden, die fur das umfangreichere Gbnnersdorfer Material erarbeitete Gliederung die- 

ser schematischen Darstellungen (G. Bosinski u. G. Fischer 1974 S. 49 ff.) fur die Andernacher Frauen

darstellungen anzuwenden.

Die vollstandigsten Darstellungen des Oberkorpers (12; 24; Abb. 14) haben Arme, darunter die Brust 

(Oberkorpertyp b). Haufiger (vier Beispiele) sind Figuren mit nur einem Vorsprung am Oberkorper
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Abb. 17 Frauendarstellung mit linearem Oberkorper (Oberkorper-Typ e).

Abb. 18 Anteile der Oberkorpertypen a-e in Andernach und Gonnersdorf.

(Typ c; Abb. 15). Dieser Vorsprung endet nicht offen (Typ c 1), sondern spitz oder gewdlbt (Typ c 2; 

Abb. 15).

Noch weiter reduziert sind Figuren, deren Oberkorper von zwei Linien gebildet wird (Typ d; fiinf Bei- 

spiele; Abb. 16). Bei einer Figur ist die vordere Linie leicht gewolbt (Typ d 1), bei zwei Figuren laufen 

die Linien nach oben zu auseinander (Typ d 2) und bei den letzten beiden Figuren sind es zwei paralle

le Geraden (Typ d 3).

Nur bei einer Figur besteht der Oberkorper aus einer einzigen Linie (Typ e; Abb. 17). Bei dieser am 

starksten reduzierten Darstellungsweise verlangert die Oberkorperlinie die Vorderfront der Figur 

(Typ e 3).

Die Andernacher Figuren sind mit dieser fur Gonnersdorf erarbeiteten Gliederung ohne weiteres zu 

klassifizieren. In der Haufigkeit der einzelnen Oberkorpertypen gibt es jedoch Unterschiede zwischen 

beiden Fundplatzen, die trotz der geringen Zahl der Andernacher Frauendarstellungen nicht ohne Inter- 

esse sind (Abb. 18). Das Fehlen des vollstandigsten Oberkorpertyps a, der auch in Gonnersdorf sehr sel- 

ten ist, iiberrascht nicht. Der Anteil der Figuren mit Arm und Brust (Typ b) entspricht etwa den Ver- 

haltnissen in Gonnersdorf. Der Anteil der Figuren mit einem Vorsprung am Oberkorper (Typ c) ist 

deutlich hoher als in Gonnersdorf; hier mag es sich um einen durch die geringe Zahl bedingten Zufall 

handeln.
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Abb. 19 Schemazeichnung einer Frauendarstellung mit der Lage der MeEpunkte a-d und des Winkels a (nach G. Bosinski und 

G. Fischer 1974).

Mehr als ein Zufall ist jedoch das deutliche Vorherrschen der Figuren mit einem Oberkorper, der von 

zwei Linien gebildet wird (Typ d). Der Anteil dieses Typs liegt in Andernach mehr als doppelt so hoch 

wie in Gonnersdorf.

Dagegen ist der in Gonnersdorf vorherrschende Typ mit linearem Oberkorper (Typ e) in Andernach nur 

einmal vertreten. Und die fur Gonnersdorf besonders charakteristische Variante e 2, bei der diese eine 

Oberkorperlinie eindeutig die Rtickenlinie ist, kommt in Andernach gar nicht vor.

Die in Gonnersdorf trotz des umfangreichen Materials kaum weiterfuhrende Gliederung des Unterkdr- 

pers lafit bei den wenigen Funden von Andernach keine Ergebnisse erwarten. Bei drei Figuren (13,1 u. 

13,2 Taf. 22; 34 Taf. 49) enden die Figuren in zwei offenen, tiber das Knie hinab laufenden Linien (Typ 

b); in einem Fall (34 Taf. 49) lafit die leicht geknickte hintere Linie die gebeugten Knie erschliefien. Die 

anderen Figuren (9 Taf. 18; 29 Taf. 42; 31, 1 u. 31, 2 Taf. 45; 33,1 Taf. 49) enden in der Knieregion in einer 

Spitze (Typ c).
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Abb. 20 Die GroEe der Frauendarstellungen (Lange der Strecke a-b) in Andernach und Gonnersdorf.

Die Grofie der Figuren, bezogen auf die Strecke a-b (Abb. 19), unterscheidet sich nicht wesentlich von 

den Werten fur Gonnersdorf. Von den entsprechend mefibaren Figuren sind fiinf (38,5%) klein (< 25 

mm), sieben (53,9%) mittelgrofi (25-50 mm) und eine (7,7%) grofi (> 50 mm) (Abb. 20).

Die Schragung der Oberschenkel, ausgedriickt durch den Winkel a zwischen der Riickenlinie und der 

Geraden durch a und b, ist in Andernach nur bei fiinf Figuren bestimmbar (Abb. 21). Diese Darstellun- 

gen haben annahernd gerade nach unten laufende (a < 4°; 2x), leicht schrage (a 4°-20°; 2x) oder schra- 

ge (a 20°-30°; lx) Oberschenkel (Abb. 21).

Die geringe Zahl der in dieser Weise mefibaren Figuren verbietet weitergehende Vergleiche.

Weitere Merkmale von unterscheidender Bedeutung sind Lage und Betrag der maximalen Gefafiausla- 

dung. In Gonnersdorf wurden diese Werte in Zehnteln der Strecke a-b ausgedriickt; der Vergleichbar- 

keit halber soil dieses Verfahren trotz einer gewissen Umstandlichkeit beibehalten werden (Abb. 22-23). 

Besonders hoch (im 2. Zehntel) liegt das Gesafimaximum bei einer Figur (13,2 Taf. 22). Bei den meisten 

Figuren (sieben) liegt das Gesafimaximum im 3. Zehntel (8 Taf. 16; 9 Taf. 18; 16A, 1-3 Taf. 27; 29 Taf. 42;

31.2 Taf. 45). Drei Figuren (24 Taf. 36; 31,1 Taf. 45; 33,1 Taf. 49) haben ein etwas tiefer, im 4. Zehntel der 

Strecke a-b liegendes Gesafimaximum, und bei einer Figur (13,1 Taf. 22) liegt das Gesafimaximum im 6. 

Zehntel. Trotz der geringen Zahl soil auf die Unterschiede zu Gonnersdorf hingewiesen werden (Abb. 

22). Wahrend in Andernach das Gesafimaximum meist im 3. Zehntel liegt, liegt es in Gonnersdorf bei 

mehr als der Halfte der Figuren (52%) tiefer (im 4. Zehntel).

Dagegen stimmt die Gesafiausladung in Andernach und Gonnersdorf weitgehend iiberein (Abb. 23). In 

Andernach betragt sie bei zwei Figuren (9 Taf. 18; 29 Taf. 42) 3 Zehntel, bei sieben Figuren (8 Taf. 16;

13.2 Taf. 22; 16A, 1-3 Taf. 27; 24 Taf. 36; 33,1 Taf. 49) jedoch 4 Zehntel und drei Figuren (13,1 Taf. 22; 

31, 1-2 Taf. 45) haben ein besonders stark ausladendes Gesafi (5 Zehntel).

Insgesamt zeigte sich, dafi die qualitativen und quantitativen Attribute dieser Frauenfiguren sehr wohl 

geeignet sind, Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Darstellungen auch unterschiedlicher 

Fundplatze objektiver zu erfassen. Konkret fur den Vergleich von Gonnersdorf und Andernach heifit 

dies, dafi bei einer grundsatzlichen Ahnlichkeit der Figuren bei einigen Attributen - Oberkorperformen, 

Lage des Gesafimaximums - auch fafibare Unterschiede bestehen.
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Abb. 21 Schrage der Oberschenkel, ausgedriickt durch die Grofie des Winkels a.

Andernach

58,3%

Abb. 22 Lage des GesaEmaximums in Zehntel der Strecke a-b in Andernach und Gonnersdorf.
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Andernach

n=12

Gonnersdorf 

n=114

Abb. 23 Betrag der Gesafiausladung in Zehntel der Strecke a-b in Andernach und Gonnersdorf.

Die Halfte der Andernacher Frauenfiguren (10 von 20) befindet sich einzeln auf den Flatten. Dabei han- 

delt es sich allerdings in vier Fallen (12 Taf. 18; 29 Taf. 42; 34 Taf. 49; 36 Taf. 50) um Gravierungen in der 

Nahe von Bruchkanten auf teilweise sehr kleinen Plattenbruchstiicken, so dafi liber eine eventuelle 

urspriingliche Gruppierung nichts gesagt werden kann. Unsicher ist auch das Umfeld der Figur 13,3 

(Taf. 22), die sich in einem dichten, vielleicht nicht abschlieBend entzifferten Liniengewirr befindet. So 

bleiben die Figuren 5,3 (Taf. 11-13), 8 (Taf. 16-17), 9 (Taf. 18), 24 (Taf. 36-37) und wohl auch 33,1 (Taf. 

48-49) als beabsichtigte Einzeldarstellungen von Frauen.

Die iibrigen zehn Frauenfiguren von Andernach sind Bestandteil von Gruppierungen (Abb. 24). Auf 

Platte 13 und 31 sind zwei Frauen hintereinander aufgereiht. Wahrend sich die Gestalten 13,1/13,2 im 

oberen Korperteil beriihren, sind die beiden schematischen Figuren 31,1/31,2 teilweise iibereinander 

gezeichnet. Auf Platte 10 und 16A sind Gruppen von jeweils drei hintereinander aufgereihten Frauen 

erhalten (Abb. 24).

Die zu zweit oder mehreren hintereinander aufgereihten Frauenfiguren sind auch in Gonnersdorf zahl- 

reich und wurden dort als die Wiedergabe von Tanzszenen interpretiert. Wie in Gonnersdorf sind die 

Figuren innerhalb einer Gruppierung einander oft ahnlich (16A, 1-3; 31, 1-2; Abb. 24) und fast sicher 

von einer Hand gezeichnet.

Andere Gruppierungen von Frauen, insbesondere die in Gonnersdorf mehrfach belegte Szene mit zwei 

einander zugewandten Gestalten, wurden in dem begrenzten Andernacher Material nicht erkannt.

Das Vorkommen von Frauen und Tieren auf einer Platte laBt keinen Zusammenhang zwischen den Dar- 

stellungen erkennen. Auf Platte 5 (Taf. 11-14) gibt es aufier der Frauenfigur noch zwei Pferdekopfe und 

eine Robbe, auf Platte 33 (Taf. 48-49) aufier der Frauenfigur noch einen Pferdekopf. Dies sind Ausnah-
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31,1-2

Abb. 24 Gruppierungen von zwei und drei Frauendarstellungen hintereinander.

men, denn in der Regel schliefien auf einer Platte Darstellungen von Tieren, insbesondere der zahlrei- 

chen Pferde, und Darstellungen von Frauen einander aus.

Kreise oder andere Symbole kommen nur auf dem kleinen Plattenbruchstiick 34 (Taf. 49) zusammen mit 

einer Frauenfigur vor.

Symbole

Auf einigen Andernacher Schieferplatten sind Kreise oder kreisartige Zeichen graviert. Auf dem Plat- 

tenbruchstuck 22 (Taf. 34) findet sich dicht an der Bruchkante ein Kreis. Auf dem Plattchen 28A (Taf. 

41) ist ein Kreis mit einer Bogenlinie versehen. Die Riickseite dieses Plattchens (28B Taf. 42) tragt einen 

Kreis, darum herum ist eine grofiere kreisfbrmige Figur erhalten.

Diese einzelnen Kreise befinden sich auf Bruchstiicken und waren wahrscheinlich Teile komplexerer 

Darstellungen. Jedenfalls sind alle anderen Kreise und kreisformige Zeichen zu mehreren gruppiert. Auf 

Platte 16B (Taf. 28) gibt es insgesamt zehn Kreise, die im mittleren Teil dicht gedrangt sind und einan

der beriihren. Auf der Platte 32 (Taf. 46) blieben sechs kreisformige Figuren erhalten; die oberen beiden 

sind offen, die anderen erinnern an einen zugebundenen Sack. Auf dem Plattchen 34 (Taf. 49) lassen sich 

fiinf kleine Kreise, zwei davon mit einer Bogenlinie versehen, erkennen. Solche Kreise mit »Stiel«, die
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an ein Pendel erinnern, finden wir auch auf Platte 19 (Taf. 30-31) und 21 (Taf. 33), wo sie zu zweit bzw. 

zu dritt erhalten sind.

Kreise, teilweise mit zugeordneten Stricken, kennen wir auch von Gonnersdorf (G. Bosinski 1981). 

Auch dort sind die Kreise stets zu mehreren gruppiert. Die mit diesen Kreisen verbundenen Striche sind 

in Gonnersdorf aber niemals so lang und pendelartig wie auf den Andernacher Platten 19 (Taf. 30-31), 

21 (Taf. 33) und 28 (Taf. 41).

Die Kreise und kreisformigen Zeichen finden sich in Andernach einmal im Halsbereich eines Pferdes 

(16B Taf. 28), einmal zusammen mit einer Frauenfigur (34 Taf. 49) und einmal auf dem gleichen Plat- 

tenbruchstiick wie die Kopfpartie eines Pferdes (22 Taf. 34). Nichts spricht jedoch fiir eine beabsichtig- 

te Gruppierung der Kreise mit den Pferden bzw. mit der Frauenfigur. So kommen denn auch die ande- 

ren Kreise und kreisformigen Zeichen in Andernach unabhangig von Tier- und Menschendarstellungen 

vor, wie es auch in Gonnersdorf der Fall ist.

Auf Platte 37 (Taf. 51) ist ein Wirbel aus einem mehrfach gravierten Linienbundel dargestellt. In der Mit- 

te des Wirbels befinden sich mehrere Grubchen. Hier scheint es sich um eine absichtliche, wenn auch 

vereinzelte Darstellung zu handeln.

Ebenfalls in Andernach ohne Parallelen ist die Gravierung auf Platte 40 (Taf. 52-53). Hier sind ein Drei- 

eck mit abgerundeten Ecken, darin ein tief eingearbeitetes Grubchen wiedergegeben. Die Darstellung 

erinnert an ein Vulvenzeichen und ist auf dieser Platte von einem grbfieren Oval umgeben.

Die symbolischen Zeichen auf den Schieferplatten von Andernach, vor allem die Kreise und kreisfor- 

migen Zeichen und die Vulven(?)-Darstellung, haben in Gonnersdorf ihre Parallelen. Fiir weitergehen- 

de Vergleiche und mbgliche Interpretationen wird deshalb auf die in Vorbereitung befindliche Vorlage 

der symbolischen Zeichen auf den Gonnersdorfer Schieferplatten verwiesen.
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