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WeiBmiiller, Wolfgang, Sesselfelsgrotte II. Die Silexartefakte der Unteren Schichten der 

Sesselfelsgrotte. Ein Beitrag zum Problem des Mousterien. (Forschungsprojekt „Das 

Palaolithikum und Mesolithikum des Unteren Altmuhltals 11“ Teil II). Quartar-Biblio- 

thek 6 Saarbriicken 1995. 559 S., 52 Tafeln, 44 Abbildungen, 17 Tabellen sowie zahlrei- 

che Graphiken, Leinen

Bei den in den Jahren 1964 bis 1977 und 1981 unter Leitung von L. Zotz (f 1967) und 

G. Freund durchgefiihrten Grabungen in der bayerischen Sesselfelsgrotte wurde eine der 

langsten und bedeutendsten Stratigraphien des Jungpleistozans in Deutschland freigelegt. 

Die Aufarbeitung des umfangreichen Fundmaterials der fast 7 m machtigen Schichten- 

folge ist bis heute nicht abgeschlossen und wird wohl noch einige Jahre in Anspruch 

nehmen. Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit den Steinartefakten der unteren 3 m 

der Sequenz, den sogenannten Unteren Schichten (Schichten M 1 bis S und 3-West). Sie 

ist die erste von insgesamt drei Monographien in der Reihe Quartar-Bibliothek zur Ses

selfelsgrotte, die nun bald vorliegen werden.1 Weitere Publikationen zur Archaologie 

und Okologie des Jungpleistozans in der Sesselfelsgrotte sind geplant.

Die vorliegende Arbeit wurde im Herbst 1992 unter dem Titel: „Mittelpalaolithische 

Steingerate als historische Quelle. Ein Beitrag zum Problem des Mousterien, dargestellt 

am Fundmaterial der Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte (Gem. Neuessing, Ldkr. 

Kelheim)“ von der Philosophischen Fakultat I der Friedrich-Alexander-Universitat 

Erlangen-Nurnberg als Habilitationsschrift angenommen.

Nach einem Vorwort von G. Freund und vom Autor beginnt W. WeiBmiiller mit einer 

kurzen Einleitung in das Thema der Studie und der Zielsetzung der folgenden Untersu- 

chungen. Der Hauptteil der Publikation ist in fiinf Kapitel mit insgesamt 22 Abschnitten 

und 155 Themenpunkten gegliedert.

Das erste Kapitel (S. 13-71) beginnt mit einer theoretischen Abhandlung fiber den For- 

schungsgegenstand: die Steinartefakte. Der Autor stellt die Frage, ob die Form der mit- 

telpalaolithischen Artefakte als historische Quelle benutzt werden kann. In diesem 

Rahmen werden u. a. die Gestaltungsfreiheit beim Arbeiten mit Silex, die Chronologic 

der Flachen („Antizipation“), „der experimentelle Charakter der Form von Silexartefak- 

ten“, die mittelpalaolithischen Technokomplexe („das europaische Experiment4*), die 

Fundstelle als „Transformationsetappe” sowie der „Beitrag der Unteren Schichten der 

Sesselfelsgrotte zum Problem des Mousterien” diskutiert. Bemerkenswert ist die groBe 

Rohmaterialvielfalt und die relativ geringe Zahl der Artefakte (9391 Stuck). Beide Tatsa- 

chen ermbglichten, den urspriinglichen Zustand der Gesteinsstiicke und den ProzeB der 

Formveranderung (chaine operatoire) wahrend des Aufenthalts der Gruppe zu rekon- 

struieren. Die „Formanalyse” von Steinartefakten zur Charakterisierung und als Grund- 

lage fiir einen Vergleich von Inventaren ist - neben der Aufnahme von rein metrischen 

Daten - sicher wichtig. Leider ist dieses „philosophische“ Kapitel fiir einen mehr an 

praktischer Auswertung der archaologischen Funde interessierten Leser etwas zu langat- 

mig geraten. Die Verwendung von zahlreichen Begriffen aus der Mathematik und Infor- 

matik ist nicht immer hilfreich.
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Im zweiten Kapitel (S. 72-98) werden die Fundstelle und die zeitliche Einordnung der 

Unteren Schichten beschrieben. Insgesamt wurde bei den Grabungen bis 1977 eine 

Abfolge von ca. 20 Schichten differenziert. Die Stratigraphie und die Lage der 

Grabungsflache ist auf den Innenseiten des Einbandes abgedruckt. Naturwissenschaftli- 

che Datierungen der einzelnen Horizonte fehlen. Es wird versucht, die Bildungszeit der 

Unteren Schichten im Rahmen der mit dem Pollenprofil von La Grand Pile korrelierten 

Tiefsee-Klimakurve zeitlich einzuordnen. Der Abschnitt zur Palaobotanik und Fauna ist 

sehr kurz. Quantitative Angaben werden nicht gemacht. Dafiir befindet sich am Ende des 

Kapitels eine langere Diskussion zur stratigraphischen Anordnung des Fundmaterials in 

Hinblick auf die Schichtbildung sowie auf eine mbgliche Rekonstruktion und zeitliche 

Einordnung der Unteren Schichten nach dem Vorhandensein von warmeliebenden 

Wassermollusken in den Schichten 3-West bis M 3 sowie dem ersten Auftreten von Kal- 

teanzeigern (Zirbelkiefer, Mammut) ab der Schicht M 3, des Graulemmings in M 1 und 

des Halsbandlemmings in der hangenden Schicht K. Der Autor ordnet die Unteren 

Schichten iiberwiegend in die beiden ersten Weichsel-Interstadiale (Amersfoort/Brbrup 

und Odderade) und das Ende der Unteren Schichten mit dem Abfall des Klimas in das 

erste Kaltemaximum (OIS 4) ein. Der Beginn der Unteren Schichten bleibt unklar. Nach 

WeiBmiiller miissen die ebenfalls hangenden G-Schichten mit den Micoquien-Inventaren 

jiinger sein als bisher angenommen und kbnnen nicht vor dem Beginn der OIS 3 

entstanden sein.2 Fur Leser, die die Sesselfelsgrotte nicht kennen, ware es niitzlich gewe- 

sen, einige allgemeine Angaben zur Lage des Abris (z. B. Gemeinde, Landkreis, 

Bundesland, Koordinaten) anzugeben.

Das dritte Kapitel (S. 99-114) beschreibt zunachst die Geologie der Kieselbildungen in 

der Umgebung sowie die Rohmaterialien und Lagerstatten heute. AnschlieBend folgt 

eine petrographische Ansprache der Artefakte sowie eine Erbrterung ihrer mbglichen 

Herkunft und der speziellen Merkmale der Rohmaterialien der Unteren Schichten. 

Grundlage fur diese Zuordnung war der Vergleich mit geologischen Proben aus der 

Umgebung der Sesselfelsgrotte, die sich in der Handstiicksammlung des Instituts fur Ur- 

und Friihgeschichte der Universitat Erlangen-Niirnberg befinden. Die Artefakte der 

Unteren Schichten sind danach iiberwiegend aus platten- oder knollenfbrmigen Jura- 

hornsteinen, Kreidehornsteinen und Kreidequarziten, in wenigen Fallen auch aus Sand- 

stein, silifiziertem Plattenkalk sowie Lydit-, Radiolarit-, Quarz- und Kalkgerbllen 

lokalen Ursprungs hergestellt. Gesteine aus grbBerer Entfernung wurden anscheinend 

nicht verwendet. Die makroskopische Ansprache ist als erster Arbeitsschritt sicher wich- 

tig und niitzlich, ersetzt jedoch keinesfalls eine genauere Charakterisierung des Rohma- 

terials mit modernen physikalisch-chemischen Methoden. Die makroskopische Ansprache 

(fein- oder grobkbrnig, glatt, gebandert, fossilreich, rauhe Rinde etc.) ist fur Vergleichs- 

studien und zur Ermittlung der genauen Zahl mbglicher Gesteinsvorkommen nicht aus- 

reichend.

Im vierten und langsten Kapitel (S. 115-198) wird das Fundmaterial genauer behandelt. 

Zunachst werden die Merkmale der einzelnen Rohmaterialklassen und Grundformen 

(Rohstiicke, Kerne, Triimmer, Absplisse und Abschlage) miteinander verglichen. Ferner 

wird der EinfluB des Klimas auf Veranderungen an den Artefakten in den einzelnen geo

logischen Schichten (M 1 bis S und 3-West) untersucht. Es werden mittels der Werk- 

stiicke 28 Auswertungseinheiten (B001 bis B012, B013a, B013b, B014 bis B027) 

gebildet und in bezug auf die stratigraphischen Probleme, die morphologischen Aspekte 

und die Merkmale jeder Auswertungseinheit besprochen. SchlieBlich werden sie zu acht
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Inventaren (A01 bis A08) zusammengefaBt, die etwa den grbBeren Schichteinheiten der 

Stratigraphie entsprechen.

Das ftinfte und letzte Kapitel (S. 199-246) behandelt die Ansprache der Inventare nach 

den Gliederungssystemen von F. Bordes (Fazies nach technologischen und typologischen 

Indices) und G. Bosinski (Inventartypen definiert durch Leitformen) und versucht eine 

Interpretation der Inventare der Unteren Schichten. Wegen des Vorhandenseins von 

Abschlagindustrien und den sehr wenigen Zweiseitern wurde vom Autor das 

Gliederungssystem von F. Bordes angewendet. W. WeiBmiiller untergliedert die acht 

Inventare in ein „Mousterien” (das unterste Inventar: A08), in ein „Mousterien mit Sti- 

cheln” (Inventar A07), ein „Mousterien mit Charentien-Elementen” (Inventar A06), ein 

„Charentien mit Werkzeugen von geometrischem Zuschnitt” (Inventar A05), ein „Charen- 

tien mit konvexen Arbeitskanten” (Inventar A04), ein „typisches Mousterien” (Inventar 

A03), ein „Mousterien mit haufigen Schabern” (Inventar A02) und ein „typisches 

Mousterien mit gezahnten Artefakten” (Inventar A01). AnschlieBend versucht der Autor, 

Uberlegungen zum Verhaltnis von Klima und Mousterien-Fazies4 und zur Mobilitat 

bestimmter Artefaktformen5 zu iiberpriifen. In beiden Fallen werden bestehende Theorien 

nicht bestatigt.

Die Inventare wurden zu einem mikrolithischen Komplex (unterster Komplex mit den 

Inventaren A08 und A07 und der Schichtenfolge 3-West und S bis Q2), zu einem charen- 

toiden Komplex (mittlerer Komplex mit den Inventaren A06 bis A04 und den Schichten 

QI bis O) und zu einem typischen Mousterien (oberster Komplex mit den Inventaren 

A03 bis A01 und den Schichten N bis Ml) zusammengefaBt. W. WeiBmiiller vergleicht 

den mikrolithischen Komplex - wegen der Rohmaterialvielfalt und der Abmessungen - 

mit dem sogenannten „Taubachien” von K. Valoch sowie Artefakten der Schicht 11 in 

der Kulna-Hbhle (Tschechische Republik). Der charentoide Komplex wird - wegen der 

„Modifikationseigentiimlichkeiten” - den Inventaren der Schicht 9 in der Kulna-Hbhle, 

den Inventaren der beiden Travertinstationen von Tata (Ungarn) und Weimar-Ehrings- 

dorf (Thiiringen, Deutschland) sowie der bstlichen, sogenannten Rhone-Fazies des fran- 

zbsischen Ferrassie-Charentien nach H. de Lumley-Woodyear6 gegeniibergestellt. Der 

Komplex mit typischem Mousterien wird im Zusammenhang mit Artefakten einiger 

kleinerer Fundstellen aus der Franche-Compte diskutiert.

Der Hauptteil schlieBt mit einer Diskussion zum „Kontextareal” der Unteren Schichten 

der Sesselfelsgrotte. Nach Meinung des Autors laBt sich aus dem Vergleich mit den 

anderen europaischen Inventaren erkennen, daB das Ausbreitungsgebiet des untersten 

mikrolithischen Komplexes weiter bstlich als die beiden jiingeren Technokomplexe 

reichte. AbschlieBend geht W. WeiBmiiller noch einmal auf die Bedeutung des 

Mousterien der Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte bei einer jiingeren zeitlichen Stel- 

lung des Micoquien ein, als sie nach G. Bosinski7 u. a. aufgrund der wichtigsten Strati- 

graphien der mittelpalaolithischen Fundstellen Bockstein, Kbnigsaue und Balver Hbhle 

bislang angenommen wurde. Hier ist anzufiigen, daB neue naturwissenschaftliche 

Datierungen diese Vermutung bestatigen. So wurden die beiden Pechreste des mittel

palaolithischen Fundplatzes von Kbnigsaue (Ldkr. Aschersleben-StaBfurt) mit der De

Methode auf ein Alter von 43 800 ± 2 100 (OxA-7124) bzw. 48 400 ± 3 700 Jahre B.P. 

(OxA-7125) datiert.8 Aus den Schichten 9b und 7a der Kulna-Hbhle wurden Zahne vom 

Wildpferd (Equus sp.\ Rentier (Rangifer tarandus'), Nashorn (Tichorhinus antiquitatus), 

Ur (Bos primigenius), Elch (Alces dices') und Hirsch (Cervus elephas) datiert. Schicht 9b 

enthielt die altesten Steinartefakte des Micoquien und wurde mit der Elektronenspinreso-
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nanz(ESR)-Methode auf ein Alter von 69 000 ± 8 000 Jahre datiert.9 Die Schicht gehort 

demnach an den Ubergang der Sauerstoffisotopenstufe (OIS) 5a/4. Schicht 7a enthielt 

die jiingsten Artefakte des Micoquien und wurde auf ein Alter von 50 000 ± 5 000 Jahre 

datiert. Die Schicht wurde auch nach der interglazialen Fauna der Sauerstoffisotopen

stufe (OIS) 3 zugeordnet. Das Alter der Schicht wurde durch eine Datierung nach der 

14C-Methode bestatigt, die ein unkorrigiertes Alter von 45 000 Jahre B. P. ergab. Fur die 

Mousterien-Schichten Ila und 11c der Kulna-Hohle wurde mit der ESR-Methode ein 

Alter von 43 000 ± 1 800 Jahren ermittelt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in deutscher, franzbsischer und englischer 

Sprache iibersichtlich zusammengefaBt. Danach folgen ein Literaturverzeichnis, Tabellen 

und Listen, Angaben fiber das zur Auswertung von Merkmalen an Steinartefakten ver- 

wendete Computerprogramm sowie ein umfangreicher Katalog. Der etwa 280 Seiten 

umfassende Katalog (S. 279-559) enthalt u. a. auch die Kartierungen und Diagramme fur 

die Auswertungseinheiten B001 bis B027 und die Inventare A01 bis A08, die Sedimente 

und Silexartefakte in den Grabungseinheiten, 50 Tafeln mit Zeichnungen der Steinarte- 

fakte, eine Tafel mit einer farbigen Gelandeaufnahme und Umzeichnung vom Blick auf 

die Sesselfelsgrotte sowie eine Farbtafel mit Steinartefakten aus verschiedenen Rohma- 

terialvarietaten.

Insgesamt behandelt W. WeiBmiiller sehr wichtige Themen in seiner Habilitations- 

schrift. Leider ist die Arbeit jedoch etwas zu theoretisch geraten. Naturwissenschaftliche 

Datierungen, genauere Angaben zur Fauna und Flora sowie zum Rohmaterial und zur 

Geologie der einzelnen Schichten hatten viele Diskussionen auf eine bessere Basis 

gestellt. Interessant ware es, Steinartefakte aus den Schichten G und den Unteren Schich

ten aneinanderzupassen. Vielleicht hatte man auch an einigen Artefakten, insbesondere 

den Abschlagen, Gebrauchsspurenuntersuchungen durchfiihren kbnnen. Die Ergebnisse 

der naturwissenschaftlichen Untersuchungen werden sicher in den folgenden Banden zur 

Sesselfelsgrotte publiziert werden.

Halle (Saale) Judith M. Griinberg
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