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1 Einleitung

Die Erforschung des Eiszeitalters und seiner archaologischen Kulturen hat im mittleren 

Elbe-Saale-Gebiet eine lange Tradition, die bis in das ausgehende 18. Jahrhundert zuriick- 

reicht. Diese Region wurde schon friihzeitig zu einem Typusgebiet der Eiszeitforschung, in 

dem glaziale Zyklen erkannt und benannt wurden. Damit verbunden war auch die Ent- 

deckung einiger der bedeutendsten Fundstellen des friihen Menschen und seiner Kultur.

Aufgrund der langen Zeit, die seit der Entstehung palaolithischer Fundstellen vergan- 

gen ist, und der darauf folgenden tief greifenden Veranderungen der Landschaft sowohl 

durch natiirliche wie auch anthropogene Vorgange, muss sich die Archaologie oft mit 

nur wenigen Fundstellen in groEen Regionen und mit grohen Altersunterschieden zwi- 

schen diesen zufrieden geben. Selten war es daher mdglich, in einer Mikroregion meh- 

rere Fundplatze auf engstem Raum zu entdecken, die einen tiefen Einblick in die geo- 

logischen Prozesse des Eiszeitalters und die zeitgleichen kulturellen Ablaufe bieten. Die 

Entdeckungen im Tagebaufeld Neumark-Nord des Geiseltal stellen somit einen beson- 

deren Gliicksfall dar, da es hier gelang, auf engstem Raum mehrere Fundstellen mit meh- 

reren archaologischen Horizonten zu entdecken und gezielt zu untersuchen.

Der Tagebau Neumark-Nord liegt 8 km sudwestlich von Merseburg im Geiseltal (Abb. i). 

Neben den eozanen Fossilien, die das Geiseltal weltweit beriihmt machten, wurden 

schon friihzeitig einzelne Funde aus dem Pleistozan bekannt (z. B. Toepfer 1957; Mania 

1968), die jedoch zufalligen Charakter batten. Die Entdeckung eines fossilreichen, inter- 

glazialen Seebeckens in den Deckschichten von Neumark-Nord durch M. Thomae im 

Jahre 1985 (Mania/Thomae 1987) markiert den eigentlichen Beginn der intensiven pleis- 

tozanarchaologischen Forschung. Dieses heute als Neumark-Nord r (NN 1) bezeichnete 

Seebecken wurde durch eine interdisziplinare Forschungsgruppe unter Leitung von 

D. Mania dokumentiert und untersucht. Es ist nach Aussagen der stratigraphischen, pol- 

lenanalytischen und palaontologischen Untersuchungen einem Interglazial des Saale-
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Abb. i Karte des zukiinftigen Geiseltalsees mit den eingetragenen Fundstellen Neumark-Nord 1-3.

Komplexes zuzuweisen (Heinrich 2001; v. d. Made 2003; Mania 1990; Seifert 1990). Wah- 

rend der Untersuchungen in NN 1 entdeckte D. Mania im Jahre 1995 ein weiteres See- 

becken - Neumark-Nord 2 (NN 2)-, fur das bereits zu diesem Zeitpunkt ein eem- und 

friihweichselzeitliches Alter erkannt wurde. Die seit 2003 andauernden groEflachigen 

Untersuchungen des Beckens Neumark-Nord 2 zeigten, dass dieses nicht nur in der Eem- 

warmzeit und der Weichseleiszeit bestand, sondern auch schon wahrend des Warthe- 

Glazials als Beckenstruktur ausgebildet war. Im Jahr 2003 wurde schlieElich ein drittes 

Seebecken - Neumark-Nord 3 (NN 3)- aufgeschlossen, das bei friiheren Untersuchungen 

bereits erkannt, jedoch nicht weitergehend untersucht werden konnte. Das Seebecken 

Neumark-Nord 3 bestand wahrend eines Interglazials des Holstein-Komplexes.

Die 1986 begonnenen Forschungen werden seit Juli 2003 durch Grabungen des Lan- 

desamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen-Anhalt (LDA) im Bereich der im 

Tagebau aufgeschlossenen mittelpleistozanen Kbrbisdorfer Schotter, im Seebecken 

Neumark-Nord 2 sowie durch kleinere Fundbergungen und geologische Dokumentatio-
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nen im Restvorkommen des Seebeckens NN i fortgeftihrt2. Die Finanzierung der Gelan- 

dearbeiten der Jahre 2003 bis 2005 erfolgte durch Mittel der Lausitzer und Mitteldeut- 

schen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV). Im Folgenden sollen die ersten 

Ergebnisse der zwischen Juli 2003 und Mai 2005 durchgefiihrten Gelandearbeiten im 

Uberblick dargestellt werden3.

2 Die Korbisdorfer Schotter

Die Korbisdorfer Schotter, benannt nach einer heute durch den Tagebaubetrieb zerstorten 

Ortschaft, sind ein im Geiseltal weit verbreiteter und durch die Tagebautatigkeit ebenfalls 

grofiraumig aufgeschlossener Schotterzug. Die Schotter sind aufgrund ihrer lithologischen 

Zusammensetzung als Ablagerungen der vereinigten Geisel und Unstrut anzusprechen 

und wurden erstmals durch von Fritsch (1898) beschrieben und spater von Siegert und 

WeiEermel (1911) intensiv untersucht. Aufgrund der Bedeckung durch die saalezeitliche 

Grundmorane wurden die Schotter zuerst als Teil der Hauptterrasse angesprochen. Doch 

bereits Siegert und Weibermel (1911) erkannten anhand des Auftretens der an warme 

Klimaverhaltnisse gebundenen Flussmuschel Corbicula fluminalis den warmzeitlichen 

Charakter dieser Ablagerungen und stuften sie in das 1. Interglazial der damaligen chrono- 

logischen Abfolge ein, das heute mit dem Holstein-Interglazial zu parallelisieren ist.

In friiheren Arbeiten wurden die Korbisdorfer Schotter als weitgehend einheitliche, 

etwa 2-5 m machtige Schotterdecke beschrieben. Untersuchungen von D. Mania und 

D.Mai (1969; Mania/Mai 2001), vor allem im Aufschlussgebiet Neumark-Sud, zeigten 

hingegen eine mindestens zweifache Gliederung des Schotterkbrpers, wobei die basale 

Folge der Schotter mit dem Vorkommen von Corbicula fluminalis aus einer Warmzeit 

des Holsteinkomplexes stammt. Diese ist synchron mit weiteren Corbicula-fuhxenden 

Kiesen und Terrassen, wie etwa der Saale, Salzke und Unstrut in Mitteldeutschland, nicht 

zuletzt auch mit der Terrassen-Travertin-Sequenz der Wipper bei Bilzingsleben und dem 

altpalaolithischen Homo erectus-Fundplatz der Bilzingsleben II-Terrasse (Mania 1997). 

Der obere Teil der Schotter gehbrt hingegen in eine spatere, wohl mit der Dbmnitz- 

Warmzeit zu parallelisierende Phase. Die beiden warmzeitlichen Schotterdecken wer

den gebietsweise durch einen Schotter mit kaltklimatischer Pragung getrennt.

Die Korbisdorfer Schotter erwiesen sich bereits friihzeitig als sehr fossilreich (Sie

gert/ WeiEermel 1911; Hunger 1939; Toepfer 1957); gelegentlich wurden auch Artefakte 

gefunden (Mania 1991,84; Mania 1995,92-94; Mania 1997,112; Bernhardt/Rudolph 2002).
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Intensivere Untersuchungen, wie in der benachbarten, ebenfalls mittelpleistozanen 

Wallendorfer Terrasse mit ihrem mehrere tausend Artefakte umfassenden altpalaolithi- 

schen Fundkomplex (Mania 1997; Laurat u. a. 2004) oder am siidlich von Leipzig gelege- 

nen fruhmittelpalaolithischen Fundplatz von Markkleeberg (Baumann u. a. 1983; Scha

fer u. a. 2004), konnten jedoch nicht durchgefiihrt werden.

Die grbEten Aufschliisse der Kbrbisdorfer Schotter existierten in den i95oer und 6oer 

Jahren. In den i99oer Jahren wurden die Tagebauareale im Geiseltal weitgehend stillge- 

legt und renaturiert. Wahrend der dazu erforderlichen Sanierungsarbeiten wurden die 

Schotter wieder aufgeschlossen. Bei Kontrollbegehungen der Tagebauaufschliisse im 

Jahre 2002 entdeckten die Bodendenkmalpfleger A. Rudolph (Leipzig) und M. Schnee- 

milch (Merseburg) einzelne Artefakte und mehr als 20 Faunenreste in den Kbrbisdorfer 

Schottern. Diese Funde waren fur das LDA Anlass, im Jahre 2003 umfangreiche archaolo- 

gische Untersuchungen einzuleiten.

Die Gelandearbeiten im Bereich der Kbrbisdorfer Schotter begannen im Juli 2003 und 

endeten Anfang Mai 2004. Fur die archaologische Untersuchung wurde ein Bagger- 

schnitt angelegt, der den gesamten Schotter bis zur liegenden Braunkohle durchteufte. 

Der Schotter selbst wurde dann quadratmeterweise in horizontalen Schichten von 20 cm 

Machtigkeit abgetragen und einzelne Funde in situ dokumentiert. Das abgebaute Mate

rial, insgesamt ca. 601 Kiese und Sande, wurde von Hand gesiebt und auf weitere Funde 

kontrolliert. Dadurch ist es mbglich, fur jedes Fundstuck die stratigraphische Position 

innerhalb des Schotterkbrpers zu bestimmen. Die entstandenen Profile wurden in 

Abstanden von 2 m dokumentiert. Zur weiteren Auswertung erfolgten umfangreiche 

Sedimententnahmen. Insgesamt wurden 30 m2 untersucht.

2.1 Aufbau des Schotterkorpers im Untersuchungsgebiet

Die Kbrbisdorfer Schotter liegen im Aufschlussareal direkt der tertiaren Braunkohle auf. 

Die Basis bildet eine lockere Steinsohle. Diese setzt sich aus bis zu 30 cm groEen, teil- 

weise plattigen, nur wenig verrundeten Gerbllen zusammen. Zum Teil sind Schluff- und 

Sandlinsen eingebettet. Die Steinsohle stellt den durch das Flusssystem der vereinigten 

Geisel bzw. Unstrut aufgearbeiteten Rest der Elstergrundmorane und anderer alterer 

Sedimente dar. Ungestbrte Vorkommen der Elstergrundmorane sind in der groEraumi- 

gen Umgebung der Fundstelle nur in sehr kleinen Resten zu beobachten. Vereinzelte, in 

der Steinsohle eingelagerte Kohlepartikel zeigen, dass auch die Braunkohle von den Auf- 

arbeitungen betroffen wurde. Im gesamten Bereich der Grabung war die Steinsohle 

durch Eisenausscheidungen fest verbacken.

Die auf der Steinsohle lagernde fluviatile Folge erreichte im Bereich der Fundstelle 

ursprunglich eine Machtigkeit von bis zu 5 m. Im Grabungsareal waren aufgrund der 

Abbauarbeiten jedoch nur noch die unteren 2 m erhalten. Die ursprungliche Machtigkeit 

wie auch die Uberdeckung durch die drenthezeitliche Grundmorane waren durch friihere 

Arbeiten bekannt und konnten durch Schurfe an der Tagebaubbschung siidlich und siid- 

westlich der Grabungsstelle verifiziert werden.

Der Schotterkbrper besteht aus einer meist grobsandigen Matrix mit einem hohen 

Anted an kiesigen Komponenten (Abb. 2-3). Vereinzelt sind zwischen den kiesigen 

Bereichen 10-20 cm starke Schluff- und Feinsandlagen vorhanden. Es liegt eine Wechsel-
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lagerung vor. Diese ist das Ergebnis einer Deltaschiittung bei wechselnden Fliehrichtun- 

gen und Fliehgeschwindigkeiten.

Im Schotter dominieren Muschelkalk- und Quarzit-Gerblle. Diese geben ihm seine 

charakteristische graue Farbe. Vereinzelt treten Feuerstein, Grauwacke und Thuringer 

Wald-Porphyr auf. Besonders das Auftreten des thuringischen Porphyrs belegt dabei, 

dass die Korbisdorfer Schotter zu einem Zeitpunkt sedimentiert wurden, da der Lauf der 

Geisel noch mit dem der Unstrut vereinigt war.

Innerhalb des Schotterkbrpers ist eine 15-30 cm machtige und etwa 1,00-1,50 m uber 

der Basis befindliche Schicht besonders markant (Abb. 2). Diese kappt die unterliegen- 

den Schotter und besteht aus rot bis schwarzgrau eingefarbten Pflanzenresten, die durch 

Eisenausscheidungen fest verbacken sind. Zwischen den Pflanzenresten sind Feinsand- 

lagen und -linsen eingebettet, die wiederum sehr reich an Molluskenresten sind. Stellen- 

weise bilden die Molluskenschalen sogar Schillhorizonte. Die pflanzlichen Reste, tiber- 

wiegend Zweige und kleinere Aste, sind allgemein gut erhalten, jedoch durch die Eisen

ausscheidungen verbacken und durch Sedimentauflast verquetscht.

Vereinzelt wurden Pflanzenreste im unteren Schotterbereich beobachtet, auch hier 

immer in Verbindung mit Eisenausscheidungen. Molluskenschalen konnten, wenn auch 

mit deutlich geringerer Haufigkeit als in den sandigen Partien des Pflanzenhackselhori- 

zontes, im gesamten Schotterkbrper beobachtet werden. Ein grower Teil der Schalen ist 

vollstandig erhalten. Corbicula fluminalis trat lediglich in den Bereichen unterhalb der 

Pflanzenschicht auf. Unter den Mollusken aus dem Pflanzenhackselhorizont und dem 

hangenden Schotter fehlt diese Art.

Aus dem direkt der Braunkohle aufliegenden Schotter unterhalb der Pflanzenhacksel- 

schicht stammen zahlreiche Reste der Teichmuschel Anodonta sp. Diese befanden sich 

haufig in feinsandigen Lagen, wo sie z.T. noch im intakten Zustand mit geschlossenen 

Gehauseklappen aufgefunden wurden. Deren Auftreten sowie die ungestdrte Lagerung 

verweisen auf Stillwasserperioden wahrend der Akkumulation der Korbisdorfer Schotter.

Abb. 2 Neumark-Nord 3: Profil durch den Korbisdorfer Schotter. Die Lage der Artefakte ist relativ angegeben.
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Abb. 3 Neumark-Nord 3: Profil durch den Korbisdorf Schotter. Die Lage der Artefakte ist relativ angegeben.

Oberhalb der Pflanzenschicht lagerten wiederum graue Schotter, die im untersuchten 

Bereich deutlich sandiger als die basalen Schotterlagen ausgebildet waren. Diese Schot

ter waren nur undeutlich oder gar nicht geschichtet. Zudem wurden im oberen Schotter 

kaum Pflanzen- und Molluskenreste beobachtet.

Vom zu Beginn der Grabung angelegten Baggerschurf aus wurden die Schotter nach 

Siiden und Westen in Richtung auf einen Kohlediapir hin abgetragen. Dadurch nahm 

die Machtigkeit der Schotter innerhalb der Grabungsflache ab. Vor allem im westlichen 

Bereich kamen an der Basis der unteren Schotter einzelne Linsen griinlich-grau gefarb- 

ter, toniger Schluffe vor. Diese entwickelten sich schlieElich zu einer kompakten Lage, 

die nach Westen hin deutlich an Machtigkeit gewann. Es handelte sich dabei um die lim- 

nischen Sedimente des Seebeckens Neumark-Nord 3. Wahrend der laufenden Grabun- 

gen wurde in unmittelbarer westlicher Nahe zum Grabungsareal eine weitere Material- 

entnahmegrube zur Tagebausanierung erschlossen. In dieser Grube wurde die Sedimen- 

tationsfolge des interglazialen Seebeckens NN 3 aufgeschlossen. Das Seebecken konnte 

auf einer Flache von 200 m x 200 m dokumentiert werden.

2.2 Der altpalaolithische Fundkomplex Neumark-Nord3

2.2.1 Organisches Fundmaterial

Wahrend der Grabungen wurden aus samtlichen Horizonten des Schotterkbrpers mit 

Ausnahme der Pflanzenschicht Wirbeltierreste geborgen (Abb. 4). Die Funde konzen- 

trierten sich dabei im basalen Bereich direkt in und uber der Steinsohle. Ein Molar von 

Mammuthus sp. lag in sandigen, nahezu kiesfreien Sedimenten direkt oberhalb der 

Pflanzenschicht, im Basisbereich der oberen, Corbicula-freien Schotter.

Aufgrund des hohen Kalkanteils im Schotter sind die Knochen und Zahne relativ gut 

erhalten. 53 Funde sind eindeutig stratifiziert. Daneben liegen noch mehrere Oberflachen- 

funde aus dem Grabungsareal und dessen Umgebung sowie mehr als 20 Lesefunde vor, 

die durch A. Rudolph und M. Schneemilch Ende 2002 gefunden wurden. Unter den Fun- 

den uberwiegen die Reste von Grohsaugern. Sie umfassen zumeist Zahne, Rippen- und
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Abb. 4 Neumark-Nord 3: Knochenfunde fossiler Saugetiere aus dem Korbisdorfer Schotter.

Langknochenfragmente sowie einen Wirbel, ein Unterkieferfragment und einen Fufi- 

wurzelknochen. Bisher erkannt wurden Proboscidier (Elefant und Mammut), Nashbrner 

(Coelodonta antiquitatis), Cerviden, Equiden und Boviden. Besonderheiten sind ein Tarso- 

metatarsus- und ein Rippenfragment grdberer Vogel sowie ein Schadelfragment vom 

Hecht Esox lucius4. Die vorlaufig bestimmte Faunenassoziation gibt keine biostratigra- 

phischen Deutungsansatze, bemerkenswert ist jedoch das Auftreten von Mammuthus sp. 

im Bereich der Corbicula-freien Schotter und das Auftreten von Coelodonta antiquitatis 

im Bereich der Corbicu/a-fuhrenden, warmzeitlichen Schotter. Artifizielle Veranderun- 

gen von Knochen konnten bisher nicht beobachtet werden.

2.2.2 Lithisches Fundmaterial

Die Grabungen 2003 und 2004 (Abb. 5) erbrachten 91 Artefakte, weitere 15 Artefakte 

wurden oberflachig in der naheren Umgebung gefunden bzw. stammen aus Profilab- 

stiirzen. Die stratifizierten Funde kommen iiberwiegend aus den Schottern unterhalb 

des Pflanzenhackselhorizontes. Sie streuen im gesamten Schotterkbrper, liegen jedoch 

haufiger im basalen und mittleren Bereich. Aus den Schottern oberhalb des Pflanzen

hackselhorizontes wurden lediglich einzelne Artefakte geborgen.

4 Die Bestimmung einzelner Knochenreste iibernah- 

men dankenswerterweise G. Bohme (Berlin) und 

J. v. d. Made (Madrid).
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Frankleben, Ldkr. Merseburg-Querfurt 

Neumark-Nord 3

Pl: y=4493341,0 

x = 5686959,9 

z=9O,19

P2: y=4493338,3 

x=5686953,9

z=89,90

1 Silexartefakt

2 Silexartefakte

3 Silexartefakte

0 4-5 Silexartefakte

6 - 7 Silexartefakte

Abb. 5 Neumark-Nord 3: Verteilung der Silexartefakte.

Als Rohmaterial diente der nordische Feuerstein aus der Elster-Grundmorane bzw. 

aus deren in der basalen Steinsohle vorliegenden Aufarbeitungsresten. Die Rohmaterial- 

knollen aus der Sohle an der Schotterbasis erreichen Langen von bis zu 125 mm.

Die Steinartefakte sind teilweise sehr stark abgerollt und dick blaulich-weib bis dunkel- 

grau patiniert. Gelegentlich treten auch gelblich-braune Farbungen auf.

Unter den insgesamt 106 Artefakten befinden sich 96 Abschlage, darunter 12 Abschlag- 

fragmente, 8 Kerne bzw. kernartige Stiicke und 2 Gerate.

Abschlage: Die Abschlage sind sehr klein, ihre Langen variieren zwischen 7 und 34 mm 

(Abb. 6.1-13). Das distale Fragment eines klingenfbrmigen Abschlags mit einer Lange 

von 34 mm ist der grbEte vorhandene Abschlag (Abb. 1.9). Die Ventralflachen besitzen 

kraftige Schlagbuckel. Die Schlagflachenreste zeigen keine Hinweise auf eine Kernpra- 

paration und werden durch flache Kortexbereiche oder natiirliche Spaltflachen gebildet. 

Alle Abschlage tragen dorsal Abschlagnegative, wobei diese die Dorsalflache sowohl 

vollstandig wie auch nur partiell bedecken. Unter den dabei erkennbaren Abbaumustern 

iiberwiegen gleichsinnige, gegensinnige und quer stehende Negativbahnen.
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Kerne: Die GrbEen der vorliegenden kernartigen Stiicke variieren betrachtlich. Das 

grdEte Exemplar zeigt Dimensionen von 73 mm x 67 mm x 21 mm (Abb. 7.1), das kleinste 

hingegen von nur 13 mm x 12 mm x 5 mm. Der Abbau erfolgte meist an einer Flache mit 

nur einer Schlagrichtung, es wurden aber auch mehrere Schlagrichtungen auf den 

Abbauflachen beobachtet. Das an den Abschlagdorsalflachen beobachtete Bild ent- 

spricht dem an den Abbauflachen der Kerne gewonnenen. Im Gegensatz zu den Abschla- 

gen, deren Schlagflachenreste keine Hinweise auf Kernpraparationen zeigen, treten an 

den Kernen grob bearbeitete Schlagflachen auf (Abb. 7.3). Hinweise auf Abbauflachen- 

praparation liegen ebenfalls vor (Abb. 7.1).

Gerate: Gerate sind sehr selten. Ein als Schaber zu klassifizierendes Stuck wurde aus 

einem Trtimmer- oder Naturstiick hergestellt. Gegenuber der einfach, grob retuschierten 

Schaberkante wurde durch eine ebenfalls grobe Retusche ein Rucken prapariert (Abb. 

8.6). Neben den eindeutigen Kernsteinen liegen auch einige Artefakte vor, die Gerate in 

Kerntechnik darstellen. Zu diesen gehbren ein Strick mit zwei groEen Abschlagnegati- 

ven (Abb. 7.3) -bei denen es sich auch um Buchten handeln kann-, sowie ein grob kan- 

tenretuschiertes Strick (Abb. 8.4) und ein groEes, etwa 87 mm langes unifazial retu- 

schiertes Artefakt (Abb. 7.2). Letztgenanntes ist gleichzeitig das grdEte Artefakt der in 

den Jahren 2003 und 2004 geborgenen Funde.

Weitere Artefaktfunde: Neben den genannten Stricken wurden weitere Artefakte 

an den angrenzenden Bbschungshangen oder in den Profilen der Materialentnahme- 

grube westlich des Grabungsareals gefunden. Insgesamt liegen zwblf solcher Lesefunde 

vor. Unter diesen iiberwiegen ebenfalls die Abschlage, wobei zwei Stiicke eine facet- 

tierte Schlagbasis besitzen (Abb. 6.11,13). Einer dieser Abschlage mit facettiertem 

Schlagflachenrest ist mit 63 mm Lange gleichzeitig der grdEte bisher gefundene 

Abschlag (Abb. 6.13). Neben den Abschlagen kommen noch zwei kernartige Stiicke, ein 

Schaber und ein Artefakt mit einer auf die Flache iibergehenden Kantenbearbeitung 

vor (Abb. 8.5).

Ein klingenfbrmiger Abschlag, der am Bbschungshang oberhalb des Grabungsareals 

gefunden wurde, muss aufgrund seiner morphologischen Merkmale sowie des Grades 

der Abrollung und der Patinierung von den Artefakten der Korbisdorfer Schotter sepa- 

riert werden. Seinen Merkmalen und seiner tiefschwarzen Einfarbung nach handelt es 

sich wohl um ein Artefakt von NN 1, das wahrend der Abbautatigkeit oder bei Sanierungs- 

arbeiten im Bereich des Tagebaues umgelagert wurde.

Wahrend der Untersuchung des Seebeckens von Neumark-Nord 1 wurden von 

D. Mania in den i98oer und iggoer Jahren wiederholt Artefakte aus den aufgeschlossenen 

Korbisdorfer Schottern geborgen (kurz erwahnt bei Mania 1991, 84; Mania 1995,92-94 

und Mania 1997,112). Die Fundstellen dieser Artefakte befanden sich zum Teil in der Nahe 

der spateren Materialentnahmegruben und des Grabungsareals. Es handelt sich um ins

gesamt 19 Artefakte, darunter 8 Abschlage, 9 Kerne, 1 angeschlagenes Stuck und 1 Gerat. 

Diese entsprechen in Patinierung, Abrollung und Technologic den Funden der Grabun- 

gen sowie den Lesefunden. Hervorzuheben sind zwei kleine Diskuskerne (Abb. 7.4,5) 

und ein grbEerer Kern mit praparierter Schlagbasis (Abb. 7.7). Zu diesen Funden gehb

ren auch Kerne mit mehreren Abbauflachen (Abb. 7.5; 8.1), ein Typus, der wahrend der 

Grabungen nicht beobachtet wurde. Dem Auftreten der Diskuskerntechnik im Fundma

terial entspricht ein grbEerer Abschlag mit facettiertem Schlagflachenrest und zentripetal
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Abb. 6 Neumark-Nord 3: Abschlage aus dem Korbisdorfer Schotter.

verlaufenden dorsalen Negativen (Abb. 6.12). Ein Triimmerstiick wurde durch eine 

clactonartige Bucht modifiziert und ist als Gerat anzusprechen (Abb. 8.7).

Charakterisierung des Fundmaterials: Generell zeigt das Artefaktmaterial aus den 

Korbisdorfer Schottern einen altpalaolithischen Charakter. Dieser Klassifikation wider- 

sprechen auch nicht die gelegentlichen Hinweise auf die Anwendung von Kernprapara-
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Abb. 7 Neumark-Nord 3: Kerne aus dem Korbisdorfer Schotter.
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Abb. 8 Neumark-Nord3: Kerne (1-5) und Gerate (6, 7) aus dem Korbisdorfer Schotter.

tionen, die typisch fur das Mittelpalaolithikum sind. Vielmehr unterstreicht deren Auf- 

treten die stratigraphisch gewonnene Altersstellung, bewegen wir uns mit den Funden 

aus den Korbisdorfer Schottern von Neumark-Nord doch am Ende des Altpalaolithi- 

kums, in einer Zeit, in der sich die spater dominierenden mittelpalaolithischen Tech- 

niken der Grundformenproduktion und Geratemodifikation entwickelten und durchzu- 

setzen begannen. Ahnliche Erscheinungen sind auch in den annahernd gleichaltrigen
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Fundkomplexen von Bilzingsleben (Mania 1997) und Wallendorf (Laurat/Rudolph/ 

Bernhardt 2004) bekannt.

3 Das spatmittel und friihjungpleistozane Seebecken Neumark-Nord 2

Das Seebecken Neumark-Nord 2 liegt nordbstlich des bereits bekannten Seebeckens 

Neumark-Nord 1 und wurde 1995 entdeckt. Mit Hilfe von geoelektrischen Messungen 

konnten Dimension und Struktur dieses Seebeckens sondiert werden (Rappsilber 2004), 

wobei diese die von D. Mania gemachten Beobachtungen bestatigten. Die grohte erhal- 

tene N-S-Ausdehnung betragt demnach etwa 200 m, die grbEte O-W-Ausdehnung etwa 

90 m. Die urspriingliche GrbEe des Beckens kann nicht mehr ermittelt werden, da der 

bstliche Bereich des Seebeckens durch einen in den i92oer Jahren angelegten und bis 

1953 betriebenen Tagebau abgetragen wurde, wahrend der westliche Teil Ende der 

i99oer Jahre durch den heutigen Tagebau Neumark-Nord angeschnitten wurde (Abb. 9).

Mit der Auffindung des Seebeckens Neumark-Nord 2 ging die Entdeckung eines 

mittelpalaolithischen Fundhorizonts einher. Um die fundfiihrenden Bereiche vor einer 

Zerstorung durch die laufenden Sanierungsarbeiten zu bewahren, wurden 1997 und 

1998 ein Teil des Fundhorizonts bdschungsparallel ausgegraben und erste naturwissen- 

schaftliche Untersuchungen durchgefiihrt. Dieser Fundhorizont wird heute als Neu

mark-Nord 2/0 (NN 2/0) bezeichnet.

Bei der Anlage eines Baggerschurfs im Jahres 2004 wurde im nbrdlichen Bereich des 

Seebeckens NN 2 ein weiterer Fundhorizont entdeckt. Dieser liegt unterhalb des Hori- 

zonts NN 2/0 und erhielt die Bezeichnung Neumark-Nord 2/2 (NN 2/2) (vgl. Abb. 10).

Wahrend der Arbeiten an den Profilen konnte zudem eine lockere Fundstreuung in 

den Sedimentlagen zwischen den beiden Fundhorizonten beobachtet werden. Diese 

Funde werden als Fundkomplex Neumark-Nord 2/1 (NN 2/1) zusammengefasst.

3.1 Stratigraphie und Geologie

3.1.1 Geologische Situation

Die Sedimentfolge des Beckens Neumark-Nord 2 ist im aufgeschlossenen Areal 6-8 m 

machtig (vgl. Abb. 11). Sie lagert auf dem oberflachlich verwitterten sandig-kiesigen 

Geschiebemergel der Drenthe-Grundmorane (Schichto). Darauf folgt umgelagertes 

Material aus der Grundmorane und dem Braunkohlediapir (Schichtkomplex 1). Diese 

werden von einem 50-100 cm machtigen, gelbbraunen Ton- und Schluffhorizont iiberla- 

gert. Dabei handelt es sich um z.T. fluviatil umgelagerte Losse (Schicht 1.4). Die Ldss- 

schicht wird durch eine Denudationsflache abgeschlossen. Darauf liegen 20-60 cm 

machtige Sande und Schluffe, in deren oberen Bereich partiell eine 5-10 cm machtige 

Lossschicht eingeschlossen ist (Schichtkomplex 2). Schichtkomplex 2 enthalt die archao- 

logischen Fundhorizonte der Fundstelle Neumark-Nord 2/2. Dariiber folgen etwa 2-4 m 

machtige sandige Beckenschluffe (Schichtkomplex 3), deren basale Lage Kryoturbations- 

erscheinungen zeigt. Der untere Teil der Beckenschluffe stellt eine kaltzeitliche Bildung 

dar, der obere Teil wurde unter warmzeitlichen Bedingungen sedimentiert. Die Becken

schluffe gehen in einen grauen, schwarzfleckigen Ton von 10 cm Machtigkeit uber. Dar-
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Abb. 9 Neumark-Nord 2: Durch Geoelektrik ermittelter Umriss des Seebeckens Neumark-Nord 2 mit der Lage 

der einzelnen Grabungsflachen. Die grauen Kreise stellen geoelektrische Messpunkte dar. Die schwarzen Linien 

markieren Hbhenlinien mit den dazugehbrigen Werten ii NN.

auf folgt ein schwarzbraunes Muddesediment, das aus zahlreichen Algenlagen besteht. 

Diese untere Algenmudde ist zwischen 5 cm und 10 cm machtig. Auf die Algenmudde 

folgt eine zwischen 3-5 cm machtige dunkelgraue, teils tonige Mudde, die wiederum von
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Abb. 10 Neumark-Nord 2: Plan der einzelnen Grabunsflachen und Profile.

einer weihlich-hellgrauen Kalkmudde von 510 cm Machtigkeit iiberlagert wird. Die 

Kalkmudde enthalt zahlreiche stark verdriickte und beschadigte Reste von Fischen. Auf 

den Kalkmuddehorizont folgt eine 2-3 cm machtige Algenmudde, die in Farbe und 

Zusammensetzung identisch mit der unteren Algenmudde ist. Untere Algenmudde, 

Kalkmudde und obere Algenmudde bilden Schichtkomplex 4.

Uber der oberen Algenmudde liegen erneut Beckenschluffe (Schichtkomplex 5), die 

in ihrer Ausbildung den unteren Beckenschluffen sehr ahnlich sind. Im basalen Bereich 

besitzen diese Schluffe eine graue Farbe. Im oberen Bereich sind die Beckenschluffe 

gelbbraun bis rostfarben verwittert.

Auf die Beckenschluffe folgt ein zwischen 50 cm und 100 cm machtiger Fliefierdehori- 

zont, der ebenfalls gelbbraun bis rostfarben verwittert ist (Schicht 6). Er besteht aus einem 

lehmigen, fein- bis grobsandigen Schluff, der kryoturbat iiberpragt wurde. Der Fl iefserde- 

horizont setzt sich aus umgelagerten und aufgearbeiteten Beckenschluffen zusammen und 

wird durch eine Denudationsflache abgeschlossen. Von dieser reichen bis 1 m tiefe Frost- 

spalten (Eiskeilpseudomorphosen) in das Liegende. Das Auftreten starker Solifluktionser- 

scheinungen in Kombination mit Eiskeilpseudomorphosen markieren das Ende der warm- 

zeitlichen und den Beginn der kaltzeitlichen Sedimentationsfolge. Die stratigraphischen 

Verhaltnisse weisen der warmzeitlichen Folge ein eemzeitliches Alter zu.

Die auf der fruhkaltzeitlichen Denudationsflache liegende, litoral-limnische Folge ist 

50-80 cm machtig. Die Denudationsflache stellt den prahistorischen Begehungshorizont 

dar. Darauf lagern zwischen 1 cm und 5 cm, maximal bis 20 cm machtige Quarzsande 

von fein- bis mittelsandiger Fraktion (Schicht 7). Diese sind lokal von Grobsandlinsen 

durchsetzt. Feinkiesige Gerblle treten sehr selten auf. Denudationsflache und aufla- 

gernde Sandschicht bilden den Fundhorizont NN 2/0. Der hellgelb gefarbte Sand wird 

nach oben feiner und geht schliehlich in einen 2-5 cm machtigen Schluff mit feinsandi- 

gen Komponenten uber. Dieser ist hellgrau gefarbt und der Verwitterungsrest einer 

Schluffmudde, der Ufersand hingegen stellte urspriinglich einen Muddesand dar. Auf
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Abb. 11 Neumark-Nord 2: Geologisches Profil durch das Becken Neumark-Nord 2 und die auflagernden Deck- 

schichten. Die Profilsaule setzt sich aus Teilprofilen der Hauptprofile i, 3 und 5 zusammen.

der hellgrauen Schluffmudde lagert ein 1-5 cm machtiger, stark zersetzter, schwarzer, 

sehr kompakter Torf, der auf einen Flachmoortorf zuriickgeht (Schicht 8). Daruber folgt 

eine 10 cm machtige, dunkelbraune tonige Schluffmudde, die nach oben hin in einen 

hellgraubraunen Beckenschluff iibergeht (Schichtkomplex 9). Die oberen Partien des 

Schichtkomplexes 9 zeigen deutliche kryoturbate Verwurgungen. Diese verwiirgten 

Beckenschluffe werden von fein- bis mittelkiesigen Schottern aus lokalen und nordi

schen Komponenten (vorwiegend Quarz, Feuerstein, ferner Kristallin, Buntsandstein, 

wenig Muschelkalk) diskordant iiberlagert (Schicht 10). Es handelt sich dabei um ausge- 

schwemmtes fluviatiles Material und aufgearbeitete tertiare Quarzkiese. Aus dem Schot- 

terkbrper stammt eine Artefaktkollektion, die als Fundkomplex NN 4 bezeichnet wird. 

Die absolute Machtigkeit der Kiese kann nicht mehr ermittelt werden, da sie durch Tage- 

bautatigkeit gekappt wurden. Im Randbereich des Seebeckens, in einem Bereich, in dem
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die Schotterdecke auskeilt, konnte jedoch die Deckschichtenfolge vollstandig erschlos- 

sen werden.

Uber die Schotterdecke und die am Randbereich aufsteigenden liegenden Sedimente 

greift eine deutliche Denudationsflache hinweg. Von dieser reichen kraftige Froststruk- 

turen in die darunter liegenden Schichten. Auf der Denudationsflache lagert der weichsel- 

zeitliche Loss (Schichtkomplex n und 12). Zunachst ist dieser Loss als FlieElbss ausge- 

bildet und erscheint beckenschluffartig (Schicht ri). In diesem Profilabschnitt sind 

weitere Denudationshorizonte ausgebildet, die durch Steinsohlen aus einzelnen Fein- 

und Mittelkiesgerbllen gebildet werden. Mindestens drei dieser Horizonte zeigen Boden- 

bildungserscheinungen, von denen der unterste am kraftigsten ausgebildet ist. Oberhalb 

der FlieElbsse folgt der hochweichselzeitliche aolische Loss (Schicht 12), der die holozane 

Bodenbildung (Schicht 13) tragt.

3.1.2 Stratigraphische und. palaontologische Hinweise zur geologischen Einstufung der 

Fundschichten

Fur die relativchronologische Ansprache des Seebeckens Neumark-Nord 2 sind die unter- 

lagernde Drenthemorane und die auflagernden weichselzeitlichen Losse von Bedeutung, 

die dem Becken allgemein ein spatmittel- bis jungpleistozanes Alter zusprechen. Dies 

wird durch palynologische Untersuchungen unterstrichen (Kremenetski, im Druck).

Die Pollenanalyse ergab dabei fiir die warmzeitlichen Sedimente der Schichten 3, 4 

und 5 eine typische Eem-Sukzession, deren klimatisches Maximum sich im Bereich des 

Schichtkomplexes 4 befindet. Die bisher fassbare Abfolge stellt sich wie folgt dar: Im 

mittleren Bereich der Beckenschluffe des Schichtkomplexes 3 ist eine Birken-Kiefern- 

Zeit fassbar, die sich rasch zu einer Kiefern-Eichen-Zeit entwickelt. Noch immer im 

Bereich des Schichtkomplexes 3 geht dann aus dieser eine Eichenmischwald-Zeit mit 

aufeinander folgenden Hasel- und Eiben-Maxima hervor. Im Bereich des nur rocm 

machtigen Tons, der den Schichtkomplex 3 abschliebt, ist schlieblich der Beginn der Hain- 

buchen-Zeit fassbar. Der darauf folgende Schichtkomplex 4, bestehend aus unterer Algen- 

mudde, Kalkmudde und oberer Algenmudde, wurde ebenso wie der liegende Ton in der 

Hainbuchenphase sedimentiert, wobei im liegenden Ton und in der unteren Algen

mudde das Hainbuchen-Maximum vorliegt. Die Kalkmudde und die obere Algenmudde 

lassen bereits einen Ruckgang der Hainbuche bei einem steigenden Anted der Tanne 

erkennen. Die Beckenschluffe des Schichtkomplexes 5 zeigen im basalen Bereich eine 

Kiefern-Fichten-Zeit an, die sich nach oben zu einer Kiefern-Birken-Zeit entwickelt. Im 

oberen Bereich der Schicht 5 endet die fassbare Pollensukzession, die hangenden Schich

ten erbrachten keine auswertbaren Pollen.

Die eemzeitliche Pollenabfolge ist eindeutig. Fiir die zeitliche Stellung des Fundhori- 

zontes NN 2/0 mtissen aufgrund der fehlenden Pollen geologische Daten herangezogen 

werden. Schicht 6 der Abfolge NN 2 wird durch eine Denudationsflache gekappt, von der 

aus Bodenbildungsprozesse das unterliegende Sediment iiberpragten. Durch spiitere, 

zum Ted durch die Tagebauarbeiten bedingte Verwitterungen der oberen Schichten der 

Abfolge NN 2 ist diese Bodenbildung jedoch nicht weiter auswertbar (pers. Mitteilung 

M. Altermann). Weiterhin reichen von hier bis zu r m machtige Frostspalten in das Lie

gende. In den Bereichen zwischen Eem und friihweichselzeitlicher Bodenbildung sind
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allerdings keine Sedimentationsunterbrechungen bzw. Abtragungshorizonte zu fassen. 

Somit ist nach jetzigem Stand der Auswertung fur die Fundschicht NN 2/0 eine Datie- 

rung in das erste friihweichselzeitliche Interstadial (zu parallelisieren mit Kbnigsaue Ia2, 

OIS 5c) am wahrscheinlichsten.

Der Fundhorizont NN 2/2 liegt unterhalb der eemzeitlichen Beckenschluffe und wird 

von ihnen dutch mindestens 2,5 m machtige kaltzeitliche Ablagerungen getrennt. Die 

periglazialen Bedingungen bei der Sedimentation der unteren Beckenschluffe zeigen 

nicht nur zahlreiche Kryoturbationen, sondern werden auch dutch das Vorkommen der 

Ibsstypischen Pupilla-E auna unterstrichen. Leider liegen fur den Fundhorizont NN 2/2 

bisher noch keine Pollenanalysen vor, doch stammt aus ihm eine typisch warmzeitliche 

Elephas antiquus-Eauna mit Waldelefant, Boviden, Cerviden und Equiden. Weitere 

warmklimatische Anzeiger sind Emys orbicularis und die Begleitelemente der Helicigona 

banatica-Eauna (u. a. Cepea hortensis). Offensichtlich ist hier das Optimum eines praeem- 

zeitlichen Interglazials iiberliefert (Mania u. a. 2005; Meng 2005).

Weitere Hinweise zur Stellung beider Fundschichten im Seebecken NN 2 ergeben 

sich aus der Parallelisierung mit der Abfolge von NN 1, wobei fur die Stellung des Fund- 

horizontes NN 2/2 die Deckschichten des interglazialen Beckens von NN 1 von Bedeu- 

tung sind (Mania 1990; Mania 2000; Mania 2001).

Die interglaziale limnische Abfolge des Beckens NN 1 wird von zwei periglazialen Sedi

mentfolgen bedeckt. Diese wiederum sind dutch zwei Bodenbildungen mit dazwischen- 

liegendem Beckenschluff getrennt (Altermann 1990). Die stratigraphische Situation der 

Abfolge NN 1 erlaubt dabei eine Datierung des unteren Bodens in das Eem und des obe- 

ren in ein friihweichselzeitliches Interstadial. In diesem Faile ist dabei mit dem ersten 

friihweichselzeitlichen Interstadial zu rechnen, da im Bereich des Beckenschluffes keine 

grbheren Hiate zu erkennen sind. Unterstrichen wird diese Interpretation dutch das 

Auftreten von Lagurus lagurus, einem Leitfossil fur die Friihweichselzeit in Mittel- 

europa, in den Beckenschluffen zwischen beiden Boden (Heinrich 1990).

Bei der Profildokumentation wurde erkannt, dass sich die untere periglaziale Abfolge, 

welche den unteren Boden tragt, auherhalb der Beckenstruktur NN 1 zu einer gering- 

machtigen limnische Abfolge entwickelt, die sich im Becken NN 2 wiederum zu den Les

sen der Schicht 1 entwickelt. Demzufolge bildet die untere periglaziale Folge die Basis 

des Seebeckens NN 2 (Mania im Druck). Daraus folgt, dass der Fundhorizont NN 2/2 jun- 

ger ist als die Fundhorizonte aus dem Becken NN 1.

Der untere Boden von NN 1 greift uber das Becken hinaus und entwickelt sich in NN 2 

zur eemzeitlichen Sedimentfolge. Der obere Boden von NN 1 geht in NN 2 in die Boden- 

bildung fiber, die den Schichtkomplex 6 abschlieht und den Fundhorizont NN 2/0 tragt. 

Die zwischen den Boden in der Abfolge NN 1 ausgebildeten Beckenschluffe finden ihre 

Entsprechung in den spatwarmzeitlichen Beckenschluffen der Schicht 5 der Abfolge von 

NN 2 sowie den Flieherden der Schicht 6.

Dieser Interpretationsversuch muss in der folgenden Zeit weiter uberpriift werden. 

Als besonderes Ergebnis der laufenden Arbeiten im Tagebaufeld Neumark-Nord kann 

abet bereits jetzt die Dokumentation zweier warmklimatisch gepragter, postdrenthe- 

zeitlicher Zeitabschnitte mit Spuren menschlicher Aktivitat in Superposition genannt 

werden. Ein solcher Befund ist bisher im mitteldeutschen und mitteleuropaischen 

Raum unbekannt.
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3.2 Der mittelpalaolithische Fundhorizont Neumark-Nord 2/2

3.2.1 Allgemeines

Die Fundschicht NN 2/2 wurde im April 2004 wahrend der Anlage eines etwa 50 m lan- 

gen geologischen Schnittes im nordlichen Grabungsareal entdeckt (Abb. 10). Zwischen 

Juni 2004 und Mai 2005 wurden r42m2 des Fundhorizontes ergraben. Dabei wurden 

etwa 16.300 Funde dreidimensional eingemessen, darunter mehr als 5.350 Feuerstein- 

artefakte. Das Sieb- und Lesefundmaterial umfasst eine mindestens dreimal so hohe An- 

zahl an Funden.

Der Aufbau der Fundschicht ist komplex. Im siidlichen und sudbstlichen Teil des Gra- 

bungsareals ist die Fundschicht bis zu 80 cm machtig (Abb. 12; 13). Die Basis wird teil- 

weise von einer Sandschicht gebildet, die iiberwiegend nur millimeterdick ausgebildet 

ist und auf der Schicht 1 abschliefienden Denudationsflache liegt. Diese basalen Sande 

sind oft durch diffuse Kalkausscheidungen fest verbacken. Haufig liegen auch kugelige 

Kalkkonkretionen vor. Die Sande wurden als Basis des untersten Fundhorizontes B3 

angesprochen.

Oberhalb des basalen Sandes folgt eine graue tonige bis schluffige Schicht von 1-20 cm 

Machtigkeit. Sie ist ebenfalls sehr fundreich und stellt den Fundhorizont B 3 dar. Die 

Schluffe von B 3 gehen nach oben hin in eine weihe, schluffig-feinsandige Schicht uber. 

Diese ist zwischen 5 cm und 15 cm machtig und bildet den Fundhorizont B 2. Uber dem 

Horizon! B 2 folgt eine dunkelgraue bis graubraune Fliehlbssschicht von durchschnitt- 

lich 10 cm Machtigkeit, die nicht flachendeckend ausgebildet ist. Diese Schicht ist weit- 

gehend fundfrei. Oberhalb davon tritt eine nur wenige Zentimeter machtige Schluff- 

Feinsandlage auf, Schicht B 1, die in ihrer Zusammensetzung und Farbung der Schicht B 2 

entspricht. In Bereichen, in denen der fundfreie Fliefclbss nicht ausgebildet ist, kann eine 

Trennung von B 2 und B 1 meist nicht erfolgen. Im auflagernden Beckenschluff, der zahl- 

reiche Fliehstrukturen und Kryoturbationen erkennen lasst, kommen basal ebenfalls 

einzelne Funde vor. Er wurde als Fundhorizont A bezeichnet. Im sudbstlichen und mitt- 

leren Bereich der Grabungsflache liegt die Funddichte bei 80-480 eingemessenen Objek- 

ten pro Quadratmeter (Abb. 14; 15).

Nach Westen steigt der Fundschichtkomplex leicht an, dabei sinkt die Gesamtmach- 

tigkeit bis auf rund 20 cm (Abb. 13). Die Fundhorizonte B 1 und B2 liegen haufig ohne 

deutliche Trennung durch den Loss aufeinander. Der Fundhorizont B 3 ist meist nur als 

eine diinne Lage von wenigen Zentimetern Machtigkeit ausgebildet. Die Funddichte 

liegt in diesem Bereich bei 40-210 eingemessenen Objekten pro Quadratmeter (Abb. 15).

Nach Norden steigt die Fundschicht deutlich an und ist durch Kryoturbationen, 

die aus hangenden Schichten hinabreichen, stark gestort (Abb. 12). Eine akkurate 

Trennung der einzelnen Fundschichten ist in diesen Bereichen nicht mbglich. Lediglich 

eine Zuweisung zu den Horizonten A (Beckenschluff) und B (Schluff-Feinsand) kann 

erfolgen.

Im Stidwesten zum tiefergehenden Seebecken hin andert sich die Fundsituation ein 

wenig. Die basalen Sande sind zumeist nicht ausgebildet. An ihre Stelle treten haufig 

wechselnde dunkel- oder hellgraue schluffig-mergelige Lagen. Der Komplex besitzt eine 

Machtigkeit von bis zu 20 cm. Erst darauf folgen die typischen Lagen von B 3. Zudem lie

gen auf dem unterlagernden FlieElbss kaum noch Funde, mit Ausnahme einzelner grower
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Abb. 12 Neumark-Nord 2/2: Profil durch die Fundschicht.

Objekte. Erst zwischen der obersten Schlufflage und dem B 3-Horizont treten wieder 

hohe Fundkonzentrationen auf. Offensichtlich verandert sich in diesem Bereich der fos- 

sile Laufhorizont, der nun nicht mehr direkt auf dem Loss liegt.
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Abb. 13 Neumark-Nord 2/2: Profil durch die Fundschicht.

Die Grabungsflache wird im Westen durch die sanierte Bbschung begrenzt. Im Siiden 

und Osten hingegen wurde die Fundschicht wahrend des Tagebaubetriebs zwischen den 

192061 und 195001 Jahren gestbrt. Dabei wurde umfangreiches Fundmaterial vernichtet,
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Abb. 14 Neumark-Nord 2/2: Basis der Fundschicht B 3 mit einer angeschnittenen dellenartigen Vertiefung.

Abb. 15 Neumark-Nord 2/2: Basis der Fundschicht B 3.
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da die Stbrungen gerade die Bereiche mit der grbhten Funddichte betreffen. Allerdings 

zieht in den siidlichsten Grabungsbereichen der Fundhorizont unter der Stbrung hin- 

weg. Im nordlichen Bereich des Grabungsareales wurde die Fundschicht bereits in der 

Weichselzeit von FlieEerden gekappt.

3.2.2 Organisches Fundmaterial

Mit ca. 52.000 Einzelfunden iiberwiegen im Fundmaterial die faunistischen Reste. Die 

Erhaltungsbedingungen fur das Knochem und Zahnmaterial sind gut bis sehr gut. Geweih- 

reste sind bisher sehr selten und zeigen einen deutlich starkeren Verwitterungsgrad. Kno- 

chen mit kraftigerer Oberflachenverwitterung kommen sehr selten vor. An der Basis der 

Fundschicht ist das Knochenmaterial haufig mit Kalk verbacken und teilweise zerquetscht.

Bisher wurden folgende Arten nachgewiesen: Elephas antiquus, Stephanorhinus sp., 

Equus sp., Asinus hydruntinus, Bos primigenius, Bison priscus, Cervus elaphus, Capreolus 

capreolus, Ursus sp. (Abb. 16) und zwei kleinere Raubtierarten (wohl Canis lupus und 

Vulpes vulpes). Die Boviden und Equiden iiberwiegen eindeutig. Weiterhin sind Vogel- 

knochen (u. a. Falco sp.), Carapaxfragmente von Emys orbicularis und Fischwirbel iiber- 

liefert. Ausgeschlammtes Material erbrachte zudem noch verschiedene Kleinsaugerar- 

ten (u. a. Arvicola aravalis-agrestis, Clethrionomys glareolus), weitere Reptilien (Cootoca 

vivipara, Vipera berus), Amphibien (Rana sp.), Fische (Esox lucius, Scardinius eythroph- 

thalmus) und Muschel- und Schneckenschalen der Begleitarten der Helicigona banatica- 

Fauna (Mania u. a. 2005).

Die GroEsaugerknochen sind zerschlagen, vollstandige Knochen fehlen mit Aus 

nahme kleinerer Phalangen, Hand- und Fuhwurzelknochen und vereinzelt Wirbel. Die 

Bruchkanten der Knochen zeigen, dass diese in einem relativ frischen, fetthaltigen Zu- 

stand zerschlagen wurden. Eine Zerkleinerung des Knochenmaterials durch langfristige 

Verwitterung auf der Oberflache ist auszuschliehen. Des weiteren tragen zahlreiche 

Knochenfragmente eindeutige Schnittmarken. An Langknochenfragmenten sind Spalt- 

locher erkennbar, die eine gezielte Zerlegung dieser Skelettteile belegen (Abb. 17). Dabei 

kam eine Ambosstechnik zum Einsatz, die am Knochenmaterial der anderen Fund- 

komplexe von Neumark-Nord nicht dokumentiert ist. Die Knochen wurden auf einem spit- 

zen Amboss fixiert und dann mit einem Spitzchopper gespalten. Spitzchopper, deren

Abb. 16 Neumark-Nord 2/2: Oberkieferfragment eines Baren.
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Abb. 17 Neumark-Nord 2/2: Kiinstlich gespaltener Bovidenknochen.

Arbeitskanten zu den an den Knochen vorliegenden Impaktspuren passen, liegen im 

Fundmaterial vor (Abb. 22.1).

Spaltstiicke von Langknochen wurden auch zu Geraten verarbeitet bzw. als Werk- 

zeuge genutzt. Sowohl die Abfallprodukte der Herstellung (etwa Knochenabschlage) als 

auch fertige Gerate liegen vor. Bisher wurden zwei meifielartige Gerate identifiziert. Einer 

dieser Meihel wurde zudem als Retuscheur genutzt und tragt ein sehr ausgepragtes Nar- 

benfeld, das sich aus linear angeordneten Aussplitterungskonzentrationen zusammen- 

setzt. Daneben liegen mindestens zwei weitere Knochenretuscheure vor, die durch 

gleichartige Merkmale gekennzeichnet sind.

3.2.3 Lithisches Fundmaterial

Die untersuchten 142 m2 enthielten mehr als 10.000 Feuersteinartefakte und mehr als 

300 Objekte aus anderen Gesteinen. Die Feuersteinartefakte gliedern sich in 80% Ab- 

schlage, 5% Kerne, 4% Gerate und 11% Triimmer (Abb. 18). Abschlage stellen demnach 

den grbhten Teil des Inventars. Die Stiicke sind sehr scharfkantig, zeigen keinerlei 

Abrollungsspuren und tragen haufig eine Glanzpatina. Daneben finden sich auch Arte- 

fakte, die einen geradezu frisch geschlagenen Eindruck machen.

Gelegentlich treten in der Fundschicht grbhere Feuersteingerblle und kugelige 

Gerdlle aus anderen Gesteinen auf. Diese miissen als vom Menschen eingetragene Roh- 

stiicke angesehen werden, da die gesamte Fundschicht mit Ausnahme kleinster Quarzit- 

gerdlle frei von Steinen ist.

Kerne: Kerne kommen in verschiedenen technischen Ausfiihrungen vor. Bisher iiber- 

wiegen diskoide und levalloide Formen (Abb. 19). Mit Dimensionen von 30-60 mm sind 

die Kerne sehr klein. Unter den levalloiden Formen sind z.T. echte Schildkerne vertre- 

ten. Sie sind meist sorgfaltig an Schlag- und Abbauflache prapariert. Eine Besonderheit 

unter den Kernsteinen sind kleine, im Umriss fiinfeckige Stiicke, die auf einer Abbauflache 

zentripetal umlaufende grobe, Clacton-Bucht-artige Abschlagnegative tragen (Abb. 19.1, 2). 

Die Stiicke zeigen eine grobe Schlagflachenpraparation. Ahnliche Objekte stammen aus 

Schicht 14 der Kulna-Hbhle (Valoch 1988).
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Abb. 18 Neumark-Nord 2/2: Statistische Verteilung der Artefektgrundformen.

Neben den bisher beschrieben praparierten Kernen treten Stiicke auf, die ohne Pre

paration der Abbau- und der Schlagflache in einer Abbaurichtung abgebaut wurden.

Abschlage: Die Abschlage bilden die grbEte Gruppe innerhalb der Steinartefakte 

(Abb. 20). Unter diesen wiederum dominieren kleine und kleinste Exemplare sowie 

Absplisse mit Langen unter 10 mm, die auf die Kern- und Geratepraparation zuriickzu- 

fiihren sind. Der grbEte bisher im Inventar beobachtete Abschlag ist 69 mm lang. Unter 

den grdEeren Abschlagen sind auch Klingen recht haufig (Abb. 20. 2, 3, 6).

Es treten echte Zielabschlage auf (Abb. 20.1). Diese sind meist sehr diinn und von ova- 

ler bis gestreckt ovaler Form. Sie zeigen Negative einer zentripetalen Kernreduktion auf 

den Dorsalflachen und haben meist einen fein facettierten Schlagflachenrest. Andere 

Abschlage weisen lateral Teile der praparierten Kernkanten auf, die ebenfalls deutlich 

die Feinheit der Levallois-Kernpraparation erkennen lassen.

Feine Kantenaussplitterungen an den scharfkantigen Partien der grdEeren Abschlage 

sind als Gebrauchsspuren zu betrachten und zeigen eine Nutzung dieser Stiicke als 

Schneidwerkzeuge an.

Gerate: Das Inventar beinhaltet auch eine grdEere Anzahl von modifizierten Stricken 

(Abb. 21). Diese Gerate sind zwischen 25 mm und 50 mm lang und in der Regel aus Ab

schlagen hergestellt. Vereinzelt wurden auch Triimmer stiicke zu Geraten modifiziert.

Der deutlich iiberwiegende Teil der Gerate wird von einfachen, sehr flach angelegten 

Clacton-Buchten gebildet (Abb. 21.10-12). Weitaus seltener sind retuschierte Buchten 

(Abb. 21.2,3,5). Hinzu kommen Stiicke, an denen mehrere Clacton-Buchten neben- 

einander angelegt wurden, so dass grob gezahnte Arbeitskanten entstanden sind (Abb. 

21.7-9,13' T4)- Unter den kantenretuschierten Stricken sind keine echten Typen er- 

kennbar. Sie besitzen meist eine schaberartig retuschierte Kantenretusche (Abb. 21.1, 6), 

doch ist eine Zuweisung zu einem typologisch fest definierten Schabertyp fiir diese
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2

Abb. 19 Neumark-Nord 2/2: Kerne aus Feuerstein.

Jahkesschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 90 / 2006



ARCHAOLOGISCHE U N T E R S U C H U N G E N IM TAGEBAU NEUMARK-NORD 35

Abb. 20 Neumark-Nord 2/2: Abschlage aus Feuerstein.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 90 / 2006



36 THOMAS LAURAT UND ENRICO BRUHL

Abb. 21 Neumark-Nord 2/2: Gerate aus Feuerstein.
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Abb. 22 Neumark-Nord 2/2: Spitzchopper aus Quarz.
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Gerate nicht mdglich. Gelegentlich treten Tayac-Spitzen (Abb. 21.14) und kleine sage

artig gezahnte Stiicke auf. Flachig unifazial und bifazial bearbeitete Stiicke wurden bis- 

her nicht beobachtet.

Artefakte aus anderen Gesteinen: Neben Artefakten aus Feuerstein kommen auch 

solche aus anderen Gesteinen vor, sind allgemein aber selten. Bei diesen handelt es sich 

meist um kugelige Gerblle aus Quarz, Quarzit, Sandstein, Muschelkalk und Porphyr, die 

zwischen 5 cm und 15 cm groE sind. Darunter befinden sich zwei Spitz-Chopping-tools, 

die aus Quarzgerdllen gefertigt wurden (Abb. 22.1). Weiterhin kommen einige ange- 

schlagene Porphyr- und Muschelkalkgerblle, ebenso wie Abschlage und Klingen aus Por

phyr oder aus Muschelkalk vor. Neben diesen modifizierten Stricken wurden auEerdem 

mehrere als Schlagstein genutzte Gerblle (Abb. 22.2, 3) gefunden.

Charakterisierung des Fundmaterials: Durch die ausgepragte Levallois-Technik 

wird das Inventar als eines des entwickelten Mittelpalaolithikum charakterisiert. Das 

gesamte Inventar ist kleinformatig. Die geringen Dimensionen scheinen beabsichtigt, 

zeigt sich doch, dass Gerate aus relativ kleinen Abschlagen gefertigt wurden, obwohl die 

Rohmaterialsituation vor Ort auch die Herstellung deutlich grbEerer Ausgangsstiicke 

erlaubt hatte. Sofern Nachscharfungen oder ahnliche Nachbearbeitungen an den Stucken 

auftreten, fiihren diese an den nur kantenretuschierten Stucken nicht zu merklichen 

GrbEenveranderungen. Ein Ubergreifen der Kantenretuschen auf die Flache oder fla- 

chige Retuschen wurden im Inventar bisher nicht beobachtet. Allgemein kann das 

Inventar als Mousterien bzw. Taubachien (Valoch 2000) angesprochen werden.

Es bestehen Ahnlichkeiten zu den Inventaren von Taubach und Weimar-Parktraver- 

tin (Behm-Blancke i960) sowie zu den Artefakten aus den Uferzonen des Seebeckens 

NN 1 (Mania 1990; Briihl 2004), wobei zum letztgenannten jedoch auch deutliche Unter- 

schiede vorliegen.

Hauptunterschiede sind dabei die an den beiden Fundstellen angewandten Kernab- 

bautechniken. An den Geraten ist auffallig, dass die Clacton-Buchten im Material von 

NN 2/2 generell deutlich flacher angelegt wurden als jene an den Geraten von NN 1. Auf

fallig ist hinsichtlich der Buchten ebenfalls, dass in NN 2/2 fast ausschlieElich Clacton- 

Buchten vorliegen, wahrend in NN 1 ein ausgewogenes 5O:5O-Verhaltnis zwischen Clac

ton-Buchten und retuschierten Buchten besteht (Briihl 2001). Die Hauptgemeinsamkeit 

beider Inventare, das dominante Auftreten von gebuchteten und geziihnten Stucken 

und das Auftreten von schaberartigen Stucken ohne echte Typzuweisungsmbglichkeit 

bei gleichzeitigem Fehlen von bifazialen Geraten, muss nach jetzigem Kenntnisstand als 

eine Parallele betrachtet werden, die auf gleichartige bkonomisch bkologische Verhalt- 

nisse an den Ufern der beiden Becken zuriickzufiihren ist.

3.2.4 Befundinterpretation

Da die Grabungen gegenwartig noch andauern, sind bisher erst wenige Befunde genauer 

untersucht worden. Es zeigte sich jedoch eindeutig, dass der GroEteil der Funde im basis- 

nahen Bereich bzw. direkt an der Basis des Fundhorizontes B 3 auf dem Loss liegt. Diese 

Funde befinden sich in einer autochthonen Situation und zeigen keinerlei Umlagerungs- 

erscheinungen. Einregelungen sind nicht erkennbar. Es treten Fundobjekte aller GrbEen- 

klassen auf. Steinartefakte stehen haufig senkrecht auf ihrer Langskante im Sediment
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Abb. 24 Neumark-Nord 2/2: Verteilung aller kartierten Fundobjekte auf der Grabungsflache.
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oder stecken mit distalen oder basalen Enden im liegenden Loss. Ahnliches gilt fur klei- 

nere langliche Knochensplitter (Abb. 23 = Beilage; Abb. 24-25).

In den auflagernden Schichten nimmt die GrbEe der Objekte, vor allem der Knochen, 

von unten nach oben ab; es liegt eine typische Fraktionierung nach Grbfie und Gewicht 

vor. Fundkonzentrationen an der Basis der Fundschicht B 3 zeichnen sich auch in hbheren 

Bereichen der Schicht B 3 deutlich ab. Die Befundsituation spricht dafiir, dass es sich bei 

den Funden aus B 3 um aus den basalen Bereichen aufgeschwemmte und somit nur auf 

kurzen Strecken vertikal und horizontal verlagerte, parautochthone Fundstiicke handelt.

Einregelungsmessungen in den noch hbher liegenden Schichten B 2, B 1 und A zei- 

gen, dass die Fundobjekte durch fliefiendes Wasser bewegt wurden. Dies wird auch da- 

durch untermauert, dass Abschlage haufig mit ihrer Ventralseite nach oben liegen. Die 

Fundkonzentrationen im Liegenden zeichnen sich in B 2 noch immer schwach ab, so 

dass auch hier noch von vertikalen Umlagerungen ausgegangen werden muss; gleichzei- 

tig diirften jedoch horizontale Fundverlagerungen eine grbfiere Rolle gespielt haben.

In der durch einen weitgehend sterilen Fliehlbss von den tiefer liegenden fundfiih- 

renden Schichten abgetrennten Schicht B 1 und auch in der darauf folgenden Schicht A
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Frankleben, Ldkr. Merseburg-Querfurt 

Neumark-Nord 2/2

<21 Silexartefakte

21-50 Silexartefakte

51 -150 Silexartefakte

• 151 - 250 Silexartefakte

251 - 350 Silexartefakte

> 350 Silexartefakte

Abb. 25 Neumark-Nord 2/2: Verteilung aller kartierten Feuersteinartefakte auf der Grabungsflache.

lassen sich keinerlei Hinweise auf die Konzentrationen im Liegenden mehr finden. Bei 

den Funden aus B 1 und A handelt es sich somit um starker verlagerte Stiicke.

Der gleichfdrmige Erhaltungszustand sowohl der organischen wie auch der lithischen 

Funde in alien Horizonten spricht dafiir, dass der Transport der Fundstiicke in den 

Schichten B 2, B 1 und A nicht iiber groEere Entfernung und schon gar nicht aus einer 

anderen Fundstelle stattgefunden hat. Gleichzeitig zeigen das geschlossene morpho- 

logisch-morphometrische Bild der Artefakte aus alien Elorizonten und die gleichartige 

Erhaltung, dass es sich bei den Funden aus den Horizonten B 2, B 1 und A nicht um asyn- 

chrone Funde handelt. Vielmehr diirften diese Funde aus zu den Beckenrandern hin 

hbher liegenden, abgetragenen Abschnitten des B 3-Horizontes stammen. Die Funde aus 

alien Horizonten der Fundschicht NN 2/2 stellen nach bisherigem Erkenntnisstand 

einen geschlossenen Komplex dar.

Bei der Untersuchung der Fundschicht zeigte sich, dass im stidbstlichen Teil der Gra

bungsflache die Funde haufig in grubenformigen Vertiefungen lagen, die einen kreis-
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fbrmigen Umriss mit einem Durchmesser von 60-80 cm haben und etwa 15-25 cm tief 

sind. Sie sind regelmahig mit Abstanden von 1-1,5 m zueinander fiber die Flache verteilt 

(Abb. 14). Sechs dieser Vertiefungen bilden einen Kreis von ca. 3 m Durchmesser. Fine 

weitere Vertiefung liegt aufierhalb dieses Kreises. Auffallig ist, dass das Zentrum der 

Vertiefungen meist fundleer ist, wahrend die Wandungen dicht mit Knochen und Stei- 

nen bedeckt sind (Abb. 14). Die Knochen und Steine liegen jedoch jeweils nur in einer 

Lage auf der Grubenwand oder waren in sie hineingedruckt und sind nach bisherigen 

Beobachtungen nicht gestapelt. Die Entstehung derartiger Vertiefungen ist noch nicht 

geklart und Fragestellung weiterfiihrender Untersuchungen. Bisher ist weder ein natiir- 

licher Prozess, der zur Bildung solcher Strukturen fiihren kann, noch eine vergleichbare 

Befundsituation bekannt.

Die vorliiufige Befundinterpretation spricht fur einen Rastplatz friiher Neandertaler, 

die hier erjagte Tiere zerlegten, Teile von diesen vor Ort nutzten, andere hingegen zu 

ihren Basislagern transportierten. Ob es sich dabei um einen einmaligen oder im Laufe 

der Zeit mehrmaligen Aufenthalt einer oder unterschiedlicher Jager- und Sammlergrup- 

pen handelt, ist bisher noch nicht geklart.

3.3 Der mittelpaldolithische Fundkomplex Neumark-Nord 2/1

Zwischen den Fundhorizonten NN 2/2 und NN 2/0 liegen etwa 5-6 m machtige Becken- 

schluffe. Durch diesen gesamten Beckenschluff mit Ausnahme des Schichtkomplexes 4 

streuen einzelne Artefakte und Knochenfunde, die als Fundkomplex NN 2/1 zusammen- 

gefasst wurden. Zur genaueren stratigraphischen Zuweisung der Funde wurde dieser 

Bereich weiter gegliedert.

Schichtkomplex 5 erhielt die Bezeichnung NN 2/1 a, die direkt unter der unteren 

Algenmudde liegenden Bereiche der Schicht 3 bilden Abschnitt NN 2/ib. Dieser umfasst 

einen markanten Horizont mit Gipskonkretionen im Beckenschluff. Unterhalb des Gips- 

horizonts folgt im Bereich des wahrend der Grabung angelegten Hauptprofils 1 ein 40 cm 

machtiges hellgraues, in Schicht 3 eingelagertes Schluffband. Unklar ist bisher die Ver- 

breitung dieses Schluffbandes, da es bei der Anlage eines Querprofils in wenigen Metern 

Entfernung vom Hauptprofil 1 nicht wieder erfasst werden konnte. Das Schluffband 

wird als Abschnitt NN 2/ic bezeichnet (Abb. 26). Die darunter folgenden Bereiche bis zu 

dem an der Basis des Beckenschluffs gelegenen Horizont NN 2/2 A erhielten die Bezeich

nung NN 2/id.

Die Funde aus NN 2/1 wurden wahrend der Anlage der Profile entdeckt und geborgen. 

Drei Planquadrate wurden eingemessen und bei einer Sondagegrabung untersucht. Auf- 

grund der Bedingungen vor Ort konnte jedoch nur der Abschnitt NN2/ia untersucht 

werden. Die Sondage blieb bis auf einzelne Knochenreste weitgehend fundfrei.

Besondere Aufmerksamkeit verdient aber der Abschnitt NN 2/ic. In diesem Schluff

band wurde eine hbhere Konzentration von Artefakten und Knochenresten festgestellt. 

Unter den Abschlagen fand sich auch ein Exemplar mit bearbeitetem Riicken (Abb. 27).

Das Artefaktmaterial hat bisher einen zu geringen Umfang, als dass Aussagen getrof- 

fen werden kbnnen, die iiber eine Zuweisung in das Mittelpalaolithikum hinausgehen.
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Abb. 26 Neumark-Nord 2/1 :ProfiI durch das Seebecken mit der Kalkmudde des Eemoptimums (oberes hell- 

graues Band) und einer eingeschwemmten Schluffschicht (unteres hellgraues Band), die die Fundkonzen- 

tration NN 2/ic enthalt.

Abb. 27 Neumark-Nord 2/1: Abschlage aus Feuerstein.
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3.4 Der mittelpalaolithische Fundhorizont Neumark-Nord 2/0

3.4.1 Allgemeines

Die Arbeiten in NN 2/0 begannen Anfang August 2003 und dauerten bis August 2004; 

Fundschicht Schicht 7 war bereits 1997 von M. Thomae und D. Mania entdeckt und auf 

einer kleinen bdschungsparallelen Flache untersucht worden.

Bei der Fundschicht handelt es sich um einen Ufersand auf einer Denudationsflache. 

In diesen Ufersand sind Artefakte und faunistische Reste eingelagert. Dabei ist deutlich 

erkennbar, dass sich die Funde an der Basis des Sandes, direkt auf der Denudationsflache, 

konzentrieren bzw. zum Teil in die Oberflache der liegenden Flieherde eingedriickt und 

durch kryoturbate Uberpragung verwiirgt sind. Teilweise befinden sich die Sande und 

die darin enthaltenen Artefakte und Knochen in den taschenfbrmigen Kryoturbationen 

der Flieberde. Nach Osten wird der Ufersand immer feinkbrniger, bis er schlieblich eine 

schluffige Fraktion besitzt. In diesem Bereich verstiirkt er sich bis auf etwa 50-60 cm 

Machtigkeit, wobei auch hier anzumerken ist, dass die Funde uberwiegend basisnah lie

gen. Es liegt eine eindeutige Uferrandsituation vor.

Das Grabungsareal wird im Osten durch den Tagebau der i92oer bis i95oer Jahre be- 

grenzt; seine Endboschung kappt die Fundschicht unter anderem im Bereich der grbfk 

ten Funddichte und lasst vermuten, dass grohe Teile der ursprunglichen Fundflache 

durch die Tagebautatigkeit zerstbrt wurden. Im Westen wird die Fundflache durch die

Abb. 28 Neumark-Nord 2/0: Die Fundschicht mit dem Ufersand (hellgraues Band) und dem daruber liegenden 

zersetzten Flachmoortorf (dunkles Band).
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Abb. 29 Neumark-Nord 2/0: Profil durch das Seebecken. Deutlich ist der Uferrand und der zersetzte Flach- 

moortorf zu erkennen. Das hellgraue Band im unteren Bildbereich stellt die Kalkmulde des Eemoptimums dar.

Endbbschung des Baufeldes Neumark-Nord begrenzt. Auch bier wurden Teile der Fund- 

schicht angeschnitten, doch diirfte diese Stbrung - basierend auf der festgestellten Fund- 

verteilung wie auch der rekonstruierten Beckenmorphologie (Rappsilber 2004) - die 

Fundstelle selbst nicht wesentlich gestbrt haben. Am Ausstrich der Fundschicht an der 

Bbschung des Baufeldes Neumark-Nord fanden im Jahre 1998 die bereits erwahnten 

Untersuchungen von D. Mania statt.

Wahrend der Gelandearbeiten 2003 und 2004 wurde der Uferhorizont auf einer Flache 

von 388 m2 ergraben, 331 m2 davon in einem zusammenhangenden Areal (Abb. 10). Das 

dabei geborgene Material umfasst uber 5.400 eingemessene Fundobjekte, darunter etwa 

3.160 Feuersteinartefakte, und eine ahnlich hohe Anzahl an Lese- und Siebfunden. 

Hinzu kommen ca. 880 Objekte, die bei den 1998 durchgefiihrten Voruntersuchungen 

auf einer Flache von 84 m2 geborgen wurden.

3.4.2 Organisches Fundmaterial

Es liegen etwa 7.200 Knochen- und Zahnfundstiicke vor. Diese sind teilweise sehr 

schlecht erhalten und stark mit Mineralausscheidungen behaftet. Der GroEteil der 

Fundstiicke entfallt auf Langknochenfragmente; es kommen jedoch Reste aller Kbrper- 

partien von Skeletten mittelgroher und grower Sanger vor. Knochen von Bison priscus 

und Equus sp. iiberwiegen, daneben treten Reste von Cervus elaphus, Asinus hydruntinus, 

Ursus spelaeus, mindestens einer weiteren kleineren Raubtierart (wohl Vulpes sp.) sowie 

Vogelknochen (u. a. Cygnus sp.) und Kleinsaugerreste (Arvicoliden) auf. Mit lediglich
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zwei kleineren Elfenbeinlamellen sind Proboscidier (Mammut?) im Fundmaterial 

vertreten.

Sofern die natiirliche Oberflache der Knochen erhalten ist, zeigen diese zahlreiche 

Schnittmarken. Die Lage der Schnittspuren ermbglicht es, diese sowohl mit der Zer- 

legung eines Kadavers als auch mit der direkten Nahrungszubereitung und Nahrungs- 

aufnahme in Beziehung zu setzen. Das Knochenmaterial ist stark fragmentiert und, 

soweit noch nachweisbar, wohl in einem relativ frischen Zustand zerschlagen bzw. zer- 

triimmert worden. Zahlreiche Knochen zeigen eindeutige Spuren einer intentionellen 

Zerlegung, wie etwa Reihungen von Impaktldchern. Knochenabschlage im Inventar 

deuten auf die Herstellung von Knochengeraten an der Fundstelle hin. Bis zur Vorlage 

genauerer Analysen kdnnen diese jedoch auch als Zufallsprodukte bei der Knochenzerle- 

gung interpretiert werden. Drei Langknochenfragmente wurden nach Aussage der regel- 

mafiigen Narbenfelder auf der Oberflache als Retuscheure genutzt.

3.4.3 Lithisches Fundmaterial

Bisher liegen mehr als 8.000 Artefakte aus Feuerstein vor. Allein wahrend der Kam- 

pagne 2003 wurden rund 2.370 Artefakte aus Feuerstein geborgen.

Das Inventar des Jahres 2003 gliedert sich in 76 % Abschlage, 9 % Gerate, 5 % Kerne 

und kernartige Stiicke, 8 % Trimmer und 2 % Naturstiicke (Abb. 30). Bei letzteren han- 

delt es sich um Feuersteingerblle, deren Grbfien zwischen 30 mm und 100 mm liegen, 

haufig Kortexreste tragen und durch Materialmangel wie Hohlraume und Einschlusse, 

z.B. Fossilien, gekennzeichnet sind. Diese sind als Manuports anzusprechen, da in der 

Fundschicht mit Ausnahme der Knochen, Zahne und Artefakte keine grbEeren Objekte 

naturlich vorkommen. Die Artefakte zeigen haufig einen starken Glanz und sind meist 

leicht patiniert, wobei die Farben zwischen dunkelgrau bis schwarz und gelb schwanken.

Abb. 30 Neumark-Nord 2/0: Statistische Verteilung der Artefaktgrundformen.
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Abb. 3 ia Neumark-Nord 2/0: Profil durch die Fundschicht.
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Abb. 31b Neumark-Nord 2/0: Profil durch die Fundschicht.
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E

Abb. 32 Neumark-Nord 2/0: Profil durch die Fundschicht.
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Ebenfalls auffallig sind leichte Oberflachenverwitterungen, wobei nicht eindeutig zu 

entscheiden ist, ob diese durch einen Transport der Objekte in einer sandigen Matrix 

oder aber durch zirkulierende Sickerwasser nach Einbettung in einen Sand entstanden 

sind. Da solche Oberflachen- und Kantenveranderungen auch an Stricken auftreten, die 

nach Aussage der Befundsituation nicht oder nur wenige Zentimeter umgelagert war

den, erscheint die zweite Interpretation im Moment als die wahrscheinlichere.

Triimmer: Bei den Triimmern handelt es sich um 40-60 mm lange Stiicke mit wink- 

ligen Bruchkanten und Schlagnegativen, ohne dass diese sich einer bestimmten Arte- 

faktkategorie zuordnen lassen. Sie sind regellos uber die Fundflache verteilt.

Kerne und Kernartige: Es liegen 116 Kerne und kernartige Stiicke vor (Abb. 33). 

Dabei iiberwiegen deutlich einfach angeschlagene Triimmer von unspezifischer Form. 

Levalloiskerne sind nur mit wenigen Exemplaren vertreten (Abb. 33.1-3, 5). Bei den 

iibrigen Stiicken iiberwiegen einfache, haufig an Kerne altpalaolithischer Zerlegungs- 

techniken erinnernde Stiicke (Abb. 33.4). Einige angeschlagene Stiicke oder Kernartige

Abb. 33 Neumark-Nord 2/0: Kerne aus Feuerstein.
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stellen wahrscheinlich Gerate bzw. Halbfabrikate dar. Die Kerne sind allgemein sehr 

klein mit Langen, die sowohl bei Initial- wie auch bei Restkernen zwischen 40 und 50 mm 

liegen. Diese Mafie korrespondieren mit den GroKen der aufgefundenen Triimmer- 

stiicke. Grbfiere Kerne sind bisher kaum beobachtet worden.

Abschlage: Mit 1.792 Exemplaren bilden die Abschlage die deutlich grbEte Gruppe 

im Inventar (Abb. 34). Dabei iiberwiegen kleine Absplisse von 10-20 mm Lange. Nur in 

den seltensten Fallen tragen die Dorsalflachen Kortexreste. Typisch ist vielmehr eine 

vollstandige dorsale Bedeckung mit Abschlagnegativen. Den GroEteil des Abschlag-

Abb. 34 Neumark-Nord 2/0: Abschlage aus Feuerstein.
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inventars bilden Retuschierabfalle der Gerateherstellung. Gelegentlich treten aber auch 

grohere, bis liber 70 mm lange Abschlage auf. Dabei handelt es sich haufig um unregel- 

mahig geformte Stiicke. Da Kerne dieser Grbhenordnung bisher nicht belegt sind, kann 

davon ausgegangen werden, dass diese Abschlage nicht vor Ort hergestellt, sondern ein- 

getragen wurden. Auffallig ist das Fehlen von unmodifizierten Zielabschlagen im Inven

tar, deren Herstellung jedoch durch die Negative auf den Kernsteinen belegt ist. Klingen 

sind mit einem Anted von 6 Exemplaren auherordentlich selten. Klingenkerne fehlen 

bisher ganz.

Bei mindestens 23 Abschlagen lassen sich Aussplitterungen an den scharfen Kanten 

erkennen, die eindeutig auf Gebrauch zuruckzufiihren sind.

Gerate: Mit 214 Exemplaren kommen Gerate relativ haufig vor (Abb. 35-38). Sie 

haben wie das gesamte Inventar geringe Dimensionen. Meist dienten Trummerstucke 

als Ausgangsstiicke fur weitere Bearbeitungen. Aus Abschlagen gefertigte Gerate hingegen 

sind deutlich seltener.

Im Typenspektrum dominieren klassische mittelpalaolithische Schaberformen (Abb. 

35). Es treten Einfach-, Doppel- und Spitzschaber auf. Die Einfachschaber wurden meist 

als Bogenschaber gestaltet. Die Schaberkanten sind gestuft fein retuschiert. Neben rei- 

nen Kantenretuschen treten auch auf die Flache tibergreifende und echte Flachenretu- 

schen auf.

Flachenretuschen sind sowohl unifazial wie auch bifazial angelegt. Die bifazialen 

Schaber lassen sich haufig nicht eindeutig von den Keilmessern abgrenzen (Abb. 36; 37). 

Diese stellen die charakteristischste Form des Inventars dar. Auch sie sind mit Maximal- 

langen von 30-60 mm relativ klein. Auffallig ist, dass die bifaziale Bearbeitung oft nicht 

vollstandig erfolgte und Reste der Kortex bzw. andere Originaloberflachen des Ausgangs- 

stiicks vorhanden sind. Aus diesem Umstand ergibt sich, dass die Gerate bewusst in 

solch geringen Dimensionen hergestellt wurden. Es liegen verschiedene Keilmesser- 

Typen vor: Messer von Typ Bockstein (Abb. 37.4), vom Typ Kbnigsaue sowie vom Typ 

Wolgograd (36.1-3, 6).

Neben den genannten bifazialen Geraten kommen auherdem noch Faustel (Abb. 37.2, 3) 

und Blattspitzen (Abb. 37.5) vor. Letztere sind vor allem auch hinsichtlich ihrer geringen 

GrbBe auhergewohnlich. Die kleinste Blattspitze ist lediglich 30 mm lang.

An weiteren Geraten sind Kratzer, Messer mit natiirlichem oder verdtinntem Riicken 

(so genannte »Einsatzschneiden«) und eine Quinson-Spitze vertreten. AuRerdem gibt es 

36 Gerate, die sich einer Klassifizierung entziehen. Hierbei handelt es sich meist um 

Trummerstucke, die eine kurze schaberartig retuschierte Kante aufweisen.

Artefakte aus anderen Gesteinen: Neben den Artefakten aus Feuerstein sind auch 

mindestens 49 Stiicke (einschlieRlich der Manuports) aus anderen Gesteinen vertreten. 

Hierbei handelt es sich um Quarzite, Muschelkalk oder metamorphe Gesteine. Bisher 

konnten ein Chopper, vier Schlagsteine und ein Schaber als Artefakte angesprochen 

werden.

Weiterhin treten bis zu 25 kg schwere Geschiebe auf, die nicht natiirlich auf die Fund

flache gelangt sein kbnnen und daher ebenfalls als Manuports betrachtet werden miis- 

sen. Einige tragen eindeutige Schlagmarken, so dass sie als Ambosse anzusprechen sind.

Zur Charakteristik des Fundmaterials: Auffallig sind vor allem die geringen Mabe 

der Artefakte. Die Gerate sind iiberwiegend zwischen 3 cm und 5 cm lang; das grbRte

tnstitut fur Ur- und Fruhqeschlchte
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Abb. 35 Neumark-Nord 2/0: Schaber aus Feuerstein.

bisher verzeichnete Gerat besitzt eine Lange von 8 cm. Die gezielte Herstellung eines 

solch kleinformatigen Inventars, das nicht auf Rohmaterialbedingungen und bzw. oder 

GrbEenreduktion durch Gebrauch und Nachscharfung zuriickgefuhrt warden kann, 

muss daher mit kulturellen bzw. tradierten Hintergriinden zusammenhangen. Damit
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Abb. 36 Neumark-Nord 2/0: Bifaziale Gerate aus Feuerstein.
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Abb. 37 Neumark-Nord 2/0: Bifaziale Gerate aus Feuerstein.

einher geht der Umstand, dass ein Teil der Gerate nur im geschafteten Zustand genutzt 

werden konnte und echte Einsatzschneiden eine nicht sehr zahlreiche, aber typische 

Erscheinung im Inventar bilden.

Ein weiteres markantes Merkmal des Inventars ist die sehr pragmatische Rohmaterial- 

nutzung. Obwohl in der Umgebung groEraumig sehr gates und groEformatiges Feuer-

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 90 / 2006



ARCHAOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN IM TAGEBAU NEUMARK-NORD 55

Abb. 38 Neumark-Nord 2/0: Statistische Verteilung der Gerateformen.

steinmaterial zur Verfiigung stand, wurden auch Feuerstein minderer Qualitat und 

sogar schlecht spaltbare Metamorphite als Rohmaterial genutzt. Der Mensch von Neu- 

mark-Nord verstand es auEerst geschickt, sowohl hoch- wie auch minderwertigstes Roh

material zu verarbeiten. Die Dominanz von Trummern als Ausgangsstiicke fur die Gerate- 

produktion korrespondiert mit dieser pragmatischen Rohmaterialnutzung und der ebenso 

pragmatischen Grundformenproduktion. Gleichzeitig stellt dieser Umstand jedoch auch 

eine Parallele zu Befunden an anderen Keilmesserfundstellen dar (vgl. Wetzel/Bosinski 

1969). Die intensive Nutzung zufallig geformter natiirlicher Ausgangsstiicke erklart gleich

zeitig die geringe Zahl an Fundstiicken, die mit der Grundformenproduktion in Ver

bindung zu bringen sind, und die absolute Dominanz von Retuschierabfallen im Inventar.

Eine genaue kulturelle Zuordnung des Inventars ist beim jetzigen Stand der Auswer- 

tung noch nicht mbglich, lassen sich doch alle vorliegenden Typen z. B. auch im Inventar 

von Ehringsdorf wiederfinden (Behm-Blancke i960; Feustel 1993; Mania 1997), das aber 

mit seiner Stellung im vorletzten Interglazial wesentlich alter ist. Die Dominanz von 

Schabern und bifazialen Geraten, besonders der Keilmesser, blattformigen Schaber und 

Blattspitzen, stellt das Inventar jedoch eindeutig in den Komplex der Keilmessergruppen 

(Bosinski 1967; Mania/Toepfer 1973; Jdris2OO3) oder synonym Micoquo-Prqdnikien 

(Burdukiewicz 2000). Von dieser Kulturerscheinung sind mit Konigsaue (Mania/Toepfer 

1973; Mania2002) Bilzingsleben 2 (Weber/Mania 1982; Potengowski 1997), der Linden

thaler ffyanenhbhle (Auerbach 1929; Mania/Toepfer 1973) und Oppurg-Gamsenberg 

(Schafer u. a.1991; Schafer/Zbller 1996) vier wichtige Fundstellen aus Mitteldeutschland 

bekannt. Aufgrund des Variantenreichtums der namensgebenden Keilmesser werden 

diese in zahlreiche Untergruppen aufgesplittert (Bosinski 1967; Joris 2003). Das gelegent-
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liche Vorkommen von Keilmessern der Typen Bockstein (Wetzel/ Bosinski 1969) und 

Kdnigsaue (Mania/Toepfer 1973; Mania2002) reicht allerdings nicht aus, um das Inven

tar von NN 2/0 einer der bisher beschrieben Formengruppen des Micoquo-Prqdnikien in 

Mitteleuropa zuzuordnen. Auffallig ist aber eine groEe Ahnlichkeit sowohl der Gerate, 

vor allem der Keilmesser und Schaber, als auch der Inventarzusammensetzung und der 

Dimensionen der Gerate mit den bstlichsten Auspragungen der Keilmessergruppen, der 

Wolgograd-Kultur im Sinne von Otte (1996), dabei besonders mit der eponymen Fund- 

stelle im Suchaja Mecetka Tai bei Wolgograd (in der iilteren Literatur: Stalingradskaja 

stojanka, auch Wolgogradskaja stojanka; Zamjatnin 1961; Praslov 1984; Selinskij 1998) 

im Siiden Russlands und mit den Fundstellen auf der Halbinsel Krim (Kolossov 1988; 

Chabai u. a. 2002).

3.4.4 Sonstiges Fundmaterial

Neben den beschriebenen Funden kommen interessanterweise mehrere Fossilien vor, 

die mbglicherweise dem friihen Tertiar angehbren. Diese umfassen mindestens 4 Hai- 

fischzahne, 4 Hexakorallen, 1 Belemniten, mehrere Fragmente fossiler Muschelschalen 

und Dentalien. Ein Eintrag durch den friihen Menschen ist als wahrscheinlich anzuse- 

hen, letztendlich aber schwer nachweisbar. Solche »nonutilitarian objects« wurden gele- 

gentlich auch auf anderen Fundstellen beobachtet (Schafer 1996).

3.4.5 Befundinterpretation

Knochen, Zahne und Steinartefakte sind relativ regelmaEig iiber die Fundflache verteilt, 

die Anzahl der Fundstiicke diinnt jedoch nach Siiden hin deutlich aus. Ein GroEteil der 

Fundobjekte ist durch flieEendes Wasser verlagert. Besonders fur die kleinsten Fund- 

stiicke liegen die Verlagerungen wohl im Dezimeter- bis Meter-Bereich. Die Umlage- 

rungen sind zum einen durch Einregelungsmessungen belegt (Abb. 39), zum anderen ist 

die Uberpragung des Uferbereichs durch auf- und abflieEendes Wasser auch im Befund 

selbst erkennbar. Kleinere langliche Fundobjekte bilden mehrere charakteristische, 

parallel laufende lineare Strukturen auf dem Uferhorizont. Diese stellen Spiilsaume des 

ansteigenden und abflieEenden Gewassers dar und zeigen deutlich, dass die besiedelte 

Flache mehrfach uberspiilt wurde. Diese Spiilsaume lassen sich auf der gesamten Fund

flache erkennen. Sie verlaufen parallel zu den durch D. Mania kartierten und von Rapp- 

silber (2004) bestatigten Randern der Beckenstruktur.

Neben den umgelagerten und parautochthon gelagerten Fundobjekten liegen jedoch 

auch autochthone Befunde vor. Auffallig ist dabei eine Konzentration von groEen 

Geschieben im mittleren Bereich des ergrabenen Areals, nahe der bstlichen Abbruch- 

kante. Es handelt sich um mehr als 20 Blbcke, die auf einer Flache von etwa 3,5 m x 3,5 m 

streuen. Die Geschiebe bestehen tiberwiegend aus Quarzit und Granit. Ihre Form ist 

meist kugelig bei Durchmessern von 20-40 cm. Etwa 13 kleinere langliche Geschiebe 

streuen ebenfalls in diesem Bereich. Diese kdnnen nach Aussage von Bearbeitungs- bzw. 

Gebrauchsspuren als groEe Schlagsteine oder Chopper angesprochen werden. Die gro

Een Blbcke bilden einen unregelmaEigen Kreis mit einem Durchmesser von durch- 

schnittlich 3 m x 2,5 m (Abb. 40). Insgesamt zeigen die Geschiebe in der Konzentration
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Abb. 39 Neumark-Nord 2/0: Ausschnitt aus dem Grabungsplan im Nordteil der Flache. Zu erkennen 

sind lineare Anreicherungen, die Strandsaumen entsprechen (Bogenlinien). die Hauptstromungs- 

richtungen werden durch die Einregelungsdiagramme (Windrosen) angezeigt (grau = Knochen; 

schwarz = Feuerstein; schraffiert = Geschiebe).
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Frankleben, Ldkr. Merseburg-Querfurt 

Neumark-Nord 2/0

Abb. 40 Neumark-Nord 2/0: Ausschnitt aus dem Grabungsplan im Bereich der Geschiebekonzentration 

(grau = Knochen; schwarz = Feuerstein; schraffiert = Geschiebe).

ein sehr diffuses Verteilungsbild. Auffallig ist jedoch, dass das Vorkommen grbEerer 

Geschiebe auf eben jene Konzentration beschrankt ist und im iibrigen Grabungsareal 

vergleichbare Stiicke nur selten beobachtet wurden. Bisher erfolgte noch keine weiter- 

fiihrende Analyse dieser Befundsituation, doch liegt es nahe, sie als den Uberrest einer 

Siedlungsstruktur zu betrachten. Fiir diese Deutung und gleichzeitig fur teilweise 

autochthone Fundumstande sprechen auch noch weitere Merkmale. So steigt die allge- 

meine Funddichte im Bereich der Geschiebekonzentration deutlich an und erreicht 

Maximalwerte von bis zu 280 Objekten je Quadratmeter (Abb. 41-43). Knochen liegen in 

einzelnen Fallen sogar noch artikuliert vor (Abb. 44). Gleichzeitig geht mit der Geschiebe

konzentration eine auffallige Konzentration von Geraten, vor allem qualitativ gut bear- 

beiteten Schabern und bifazialen Geraten, und eine deutliche Abnahme von Grundfor- 

men im Flintinventar einher. AuEerdem reiEen im Bereich der Geschiebekonzentration
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Frankleben, Ldkr. Merseburg-Querfurt 

Neumark-Nord 2/0

P3: y=4493232,3 

x=5687526,0 

z=102,31

P6: y=4493243,0 

x=5687504,9 

z=103,02

P9: y=4493248,17 

x= 5687485,91 

z=102,37

P9 ®

Abb. 41 Neumark-Nord 2/0: Verteilung aller Fundobjekte auf der Grabungsflache.

P3: y=4493232,3 

x = 5687526,0 

z = 102,31

P6: y=4493243,0 

x=5687504,9 

z=103,02

P9: y=4493248,17 

x=5687485,91 

z=102,37

Frankleben, Ldkr. Merseburg-Querfurt 

Neumark-Nord 2/0

Abb. 42 Neumark-Nord 2/0: Verteilung aller Feuersteinartefakte auf der Grabungsflache.

die linearen Strukturen ab (Abb. 39); wahrscheinlich wirkten die Geschiebebldcke als 

»Wellenbrecher« und verhinderten eine starkere Verlagerung kleinerer Fundobjekte in 

ihrem Bereich. Die aus diesem Bereich vorliegenden Grofisaugerknochen gehbren zu 

mindestens zwei Wildrindern und umfassen Wirbel, Rippen, Langknochen und Schadel-
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Frankleben, Ldkr. Merseburg-Querfurt 

Neumark-Nord 2/0

P3: y=4493232,3 

x=5687526,0 

z=102,31

P6: y=4493243,0 

x=5687504,9 

z = 103,02

P9: y=4493248,17 

x= 5687485,91 

z=102,37

Abb. 43 Neumark-Nord 2/0: Verteilung aller Fundobjekte vor dem Hintergrund der Geschiebekonzentration.

Abb. 44 Neumark-Nord 2/0: Artikulierte Knochen (Fufiwurzelknochen eines grofien Boviden) aus dem Bereich 

der Geschiebekonzentration.
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reste. Die Knochen und hierbei besonders die Langknochen sind stark zertrilmmert und 

tragen zahlreiche Schnittspuren.

Fine andere auffallige Fundanhaufung liegt siiddstlich der Geschiebekonzentration 

(Abb. 41-43). Die Mengenkartierung der Funde erbrachte einen deutlichen Anstieg der 

Feuersteinartefakte (bis uber 120 Objekte je Quadratmeter), wiihrend Knochen nur mini

mal vorhanden sind und meist nur in kleinen Fragmenten vorliegen. Die Feuersteinarte

fakte umfassen iiberwiegend Abschlage und kleinste Absplisse. Gerate sind selten. Lei- 

der wird diese Konzentration von einem Eiskeilpolygon gestort, in dem die Fundschicht 

nur in Resten vorhanden war. Welche Beziehungen beide Fundkonzentrationen zuein- 

ander haben, miissen weiterfiihrende Analysen zeigen, doch deutet sich hier wahrschein- 

lich eine Zonierung des Fundplatzes an.

Das vorlaufige Bild des Befundes deutet auf einen kurzzeitigen Lagerplatz hin, an 

dem Beutetiere zerlegt und als Nahrung genutzt wurden. Die Blocke lassen an die Exis- 

tenz einer Behausungsstruktur denken.

3.4.6 Absolute Datierung

Bisher liegen fur fiinf, direkt der Fundschicht entnommene Proben die Ergebnisse von 

Thermoluminiszenz(TL)-Datierungen vor* 5 (Tab. 1).

D = Dosis, ED = equivalente Dosis

Probe Nr. Lab

UG

da 

(Gy/ka)

dp 

(Gy/ka)

dX

(Gy/ka)

D ED

Gy/ka)

TL

(Gy)

Alter 

(ka BP)

PQ584 5846 0.01 0.38 0-57 0.96 103.6 107.9+14

PQ407 5847 0.01 0.56 0.72 1.29 113.7 88.1+10.6

PQ408 5848 0.02 0.52 o-79 1.33 154-0 115.8115

PQ459 5849 0.01 o-49 0.83 i-33 207-5 156.0123

PQ782 585° 0.01 o-39 0-79 1.19 237-3 199.4+26

Tabelle 1 Ergebnisse der durch Stanislaw Fedorowicz durchgefiihrten TL-Datierungen an der 

Fundschicht NN 2/0.

Auffallig sind die hohen Alterswerte, die durch die TL-Datierungen gewonnen wurden. 

Lediglich eine der Proben liegt annahernd in jenem Altersbereich, der aufgrund der 

stratigraphischen Situation der Fundschicht als realistisch zu erachten ist. Zwei weitere 

Daten bewegen sich zumindest im unteren Abweichungsbereich nahe der stratigra- 

phisch erarbeiteten friihestweichselzeitlichen Altersstellung. Fiir die sehr hohen Alters

werte der beiden anderen Daten liegen bisher keinerlei Erklarungsmbglichkeiten vor. Es 

bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse durch die weiteren angewandten Datierungs- 

methoden erbracht werden und inwieweit sich aus diesen Hinweise auf die Hinter- 

griinde der friihen Daten der TL-Datierung ergeben.

5 Die Datierung der Proben erfolgte durch

S. Fedorowicz (Universitat Gdansk).
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3.5 Der mittelpalaolithische Fundkomplex Neumark-Nord 4

Die Schichtenfolge des Seebeckens NN 2 wird diskordant von einem Kieshorizont iiber- 

lagert, der fluviatile Ablagerungen darstellt. Aus diesem Schotter, der nur noch mit 

wenigen Dezimetern Machtigkeit erhalten ist, konnten ebenfalls Knochen und Artefakte 

geborgen werden. Das erste Artefakt fand sich Anfang Mai 2004. Daraufhin wurde der 

Abbau der Schotter wahrend der weiteren Grabungsarbeiten kontinuierlich weiter beob- 

achtet und die Deckschichten der Planquadrate von Fundschicht NN 2/0 an ausgegraben. 

Die dabei untersuchte Flache betragt rund 30 m2. Des weiteren wurden im Bereich des 

Hauptprofils 1 zwei Sondageflachen angelegt und gezielt ausgegraben.

Insgesamt liegen bisher 50 Artefakte vor (Abb.45), wobei die Abschlage deutlich 

dominieren. Es treten schmale diinne Klingen, Levallois-Abschlage und das Fragment 

eines bifazialen Gerates auf. Uberwiegend sind die Artefakte stark abgerollt, obwohl 

auch sehr scharfkantige Stiicke geborgen wurden. Unklar ist das Alter der Artefakte. 

Letztlich kann es sich bei den Funden des Komplexes NN 4 um umgelagerte Funde aus 

samtlichen alteren Fundkomplexen in der Mikroregion handeln. Zumindest ein Teil der 

Artefakte kbnnte aber auch aus der Ablagerungszeit der Schotter stammen.

Abb. 45 Neumark-Nord 4: Abschlage aus Feuerstein.

4 Das mittelpleistozane Seebecken Neumark-Nord 1

Am Seebecken Neumark-Nord 1 wurden zwischen 1986 und 1996 umfangreiche Gelande- 

arbeiten durch D. Mania und verschiedene Helfer durchgefiihrt.

Im Jahr 2004 wurden die intrasaalezeitlichen Schichten des Seebeckens NN 1 durch 

eine neu angelegte Materialentnahmegrube in dessen NW-Bereich nochmals aufge- 

schlossen (Abb. 46). Damit ergab sich nach acht Jahren die einmalige Gelegenheit, die 

Gelandeforschungen an einer fur das Verstandnis des Eiszeitalters bedeutenden Fund- 

stelle wieder aufzunehmen. In der Materialentnahmegrube wurden die erhaltenen un- 

teren Bereiche der bekannten Sedimentfolge freigelegt. Es handelt sich um die oberen 

Bereiche der saalezeitlichen Grundmorane mit anschliehenden Schmelzwassersanden, 

die darauf folgenden Bandertone, einen etwa 1 m machtigen Beckenschluff und die un- 

tere gewarvte Feindetritusmudde, die bis zu einer Machtigkeit von 3,5 m aufgeschlos-
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87,4

Abb. 46 Neumark-Nord 1: Rekonstruktion des Seebeckens bei etwa 87 m u NN (etwa 3 m unter der Basis der 

dritten Abbausohle) mit Hilfe der bei Baggerarbeiten entstandenen und aufgenommenen Profile.

sen wurde. Die archaologisch relevanten Uferzonen sind im Bereich der Materialent- 

nahme nicht erfasst worden; bei Abschiebearbeiten in den Deckschichten konnte 

jedoch erkannt werden, dass noch Restvorkommen der intrasaalezeitlichen Uferhori- 

zonte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls fundfiihrend sind, vorliegen. Die ehe- 

mals dariiber befindlichen Schichten wurden hingegen wahrend des Tagebaubetriebs 

vollstandig abgetragen.

Besonders die aufgeschlossenen Feindetritusmudden erwiesen sich in palaontologi- 

scher Hinsicht als auEerst fundreich. Neben zahlreichen Blattabdriicken (vorwiegend 

Eiche), Pflanzenhacksel und Holzresten bzw. ganzen Baumstammen wurden auch Fisch- 

und Insektenreste beobachtet. Das bisher bekannte Bild der Faunenverhaltnisse am 

intrasaalezeitlichen See von Neumark-Nord wird durch zwei StoEzahnfragmente des 

Waldelefanten Palaeoloxodon antiquus von bis zu 2,5 m Lange, Reste von mindestens 

einem Auerochsen, vereinzelte Hirschknochen sowie zwei nahezu vollstandige Hirsch- 

skelette (Abb. 47) erganzt. Als Lesefunde geborgene Feuersteinartefakte stammen aber 

nicht aus den aufgeschlossenen Schichten, sondern sind mit groEer Wahrscheinlichkeit 

wahrend friiherer Abbauarbeiten aus den Uferhorizonten umgelagert worden. Dafiir 

spricht neben ihren typologischen Eigenheiten auch der Umstand, dass diese Artefakte 

die fur die NN i-Uferzonenfunde typische tiefschwarze Farbe zeigen. Diese geht auf die 

Einlagerung von Huminsauren in die Feuersteine unter den typischen Bedingungen 

eines anmoorigen Milieus mit hohem organogenen Sedimentanteil zurtick.
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Frankleben, Ldkr. Merseburg-Querfurt

Neumark-Nord 1

Abb. 47 Neumark-Nord 1: Zwei Hirsch- 

skelette aus der unteren gewarvten 

Feindetritusmudde.

Die an den Aufschliissen des Jahres 2004 gewonnenen Befunde fiigen sich gut in das 

Bild ein, das nach dem bisherigen Kenntnisstand vom Seebecken NN 1 bekannt war.

5 Zusammenfassung

Die archaologischen Untersuchungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archao- 

logie im Tagebau Neumark-Nord erfolgten an drei Schwerpunkten: Die Grabungen im 

Bereich des Korbisdorfer Schotters und des neuentdeckten mittelpleistozanen Seebeckens 

(allgemein Fundkomplex Neumark-Nord 3) ergaben die neben Bilzingsleben (heute Thii- 

ringen) altesten gezielt ergrabenen Artefakte in Sachsen-Anhalt. Allein dadurch erklart
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sich die Bedeutung dieser Funde; allerdings handelt es sich nicht um ein geschlossenes 

Inventar im engeren Sinne, da alle Funde umgelagert sind.

Die Untersuchungen im Seebecken Neumark-Nord 2 konzentrierten sich hauptsach- 

lich auf den fruhweichselzeitlichen Keilmesserfundhorizont NN 2/0 und seit der Ent- 

deckung im Jahre 2004 zunehmend auf den alteren, praeemzeitlichen Fundhorizont 

NN 2/2. Zusatzlich konnten noch zwei weitere -allerdings starker gestreute und daher 

zwangslaufig auch nicht in sich geschlossene- Fundkomplexe entdeckt werden. Der 

erste befindet sich im Bereich zwischen den beiden Hauptfundhorizonten und wurde als 

NN 2/1 bezeichnet, der zweite liegt diskordant auf dem Keilmesserhorizont und erhielt 

die Benennung NN 4.

Zu diesen Untersuchungen kamen im Verlaufe des Jahres 2004 noch Beobachtungen 

und kleinere Grabungen bzw. Fundbergungen im Bereich des Seebeckens Neumark- 

Nord 1, die allerdings angesichts der dort durchgefiihrten Sanierungsmahnahmen be- 

gleitenden Charakter batten.

Parallel zu den archaologischen Grabungen erfolgen auch umfangreiche naturwissen- 

schaftliche Analysen, die in Kooperation mit verschiedenen Institutionen stattfinden. 

So konnten die Aufschliisse des Seebeckens Neumark-Nord 3 und die vollstandige Serie 

von Neumark-Nord 2 in 5-10 cm-Abstanden sedimentologisch, palynologisch und mala- 

kologisch bzw. an verschiedenen Schliisselpositionen radiometrisch beprobt werden. 

Die Auswertungen zu diesen Untersuchungen sind noch im Gange.

Die Untersuchungen im Tagebau Neumark-Nord ermbglichen fur Sachsen-Anhalt 

und Mitteldeutschland erstmals die Dokumentation und Erforschung der pleistozanen 

Besiedlungsgeschichte einer Mikroregion. Ahnlich geartete Untersuchungen waren bis- 

her nur im Rahmen umfangreicher Tagebauvorfelduntersuchungen, wie in den Tage- 

bauen von Schoningen, Niedersachsen (Thieme 1999), und Reichwalde, Sachsen (Fried

rich u. a. 2001), mbglich.

Somit erbringen die Untersuchungen nicht nur einen neuen Einblick in geologische und 

klimatologische Prozesse, sie zeigen vor allem die Vielfalt pleistozaner Landschaftsraume, 

die der friihe Mensch auf verschiedene Art und Weise geschickt zu nutzen verstand.

Summary

Recent archaeological investigations in the Neumark-Nord open-cast lignite mine, 

Merseburg Querfurt District

The Neumark-Nord (NN) open-cast lignite mining area near Merseburg is the largest in 

Central Europe and part of the Geisel river valley.

The oldest site is situated on the so-called Korbisdorf gravels. Here, an area of 30 sq. m. 

was excavated. The archaeological finds belong to the interglacial Corbicula fluminalis 

horizon. More than 120 flint artefacts of Lower Palaeolithic character and a large number 

of mammal bones and teeth were found. During the excavation, a limnic sediment com

plex within the Korbisdorf gravels was discovered and investigated. The gravel and the 

lake site are called NN 3.

The second topic is the investigation of a lake basin NN 2, whereas the early Weichselian 

horizon is called NN 2/0. In the first Weichselian interstadial humans settled on the sho-
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res of the NN 2 lake. An area of 388 sq. m. was excavated which yielded about 5,700 finds, 

50 % bones and teeth and 50 % lithics. The lithic assemblage is characterized by bifacial 

tools. What is remarkable is the smallness of the entire lithic industry as well as the very 

pragmatic style of raw material use. For the cultural classification of the lithic industry 

bifacial knives (Keilmesser) are the most important objects. They characterize the 

assemblage as Micoquo-Prqdnikian. The most common Keilmesser types are those of 

semi-circular shape (Wolgograd knife type). These knives as well as the whole tool 

assemblage show a clear similarity to the eastern areas of the Micoquian, parallels with 

Central European sites are much more difficult to trace. The density of finds in this area 

is rather low. Remarkable are linear alignments of small finds. These structures run 

parallel to one another over the whole excavation area at a distance of 50-100 cm, and 

are caused by waves breaking on the sandy shore. The alignments break off in the central 

part of the excavation area, which is characterized by the occurrence of erratic blocks. 

About twenty of these blocks weighing up to 25 kg were imported by humans and form 

an irregular circle with a diameter of about three metres. The dispersal area of the blocks 

has the highest find density (up to 250 objects per sq. m?). Notable is the distribution of 

large bones on its inner periphery. The proportion of tools in the area rises while flakes 

are scarce. All these facts and End conditions allow us to interpret it as a dwelling structure.

During the excavation of an exploratory trench it was recognized that the lake basin 

existed not only during the Eemian and early Weichselian but even in the Warthian 

stage of the Saalian complex. Within the Warthian deposits, a second archaeological 

horizon, called NN 2/2, was discovered. During the Warthian humans also settled on the 

shores of the lake. 142 sq. m. were excavated and about 16,300 artefacts were recorded. 

Two-thirds of the finds are bones and teeth. The preservation conditions for these arte

facts are excellent. Besides the presence of the straight tusked elephant, the microverte

brate and the mollusc fauna indicate interglacial conditions during the existence of the 

NN 2/2 shore site. NN 2/2 is the first site in Central Germany with indications for inter

glacial conditions during the Warthian.

The largest portion of the bones and lithics were found in small circular depressions 

in the underlying loess. These have diameters of 60-80 cm and are between 20-25 cm 

deep. Six of them form a circle of three metres in diameter, a seventh is situated outside 

of the circle. At present no natural processes that could form such regular structures are 

known.

Between the horizons of NN 2/0 and NN 2/2 are silty limnic deposits up to five metres 

thick. These deposits also yielded artefacts and bones. This small number of finds is 

summarized as assemblage NN 2/1. The lake basin NN 2 was covered by glaciofluviatile 

gravels during the Weichselian. These gravels yielded lithic artefacts of Middle Palaeoli

thic character. The assemblage is called NN4.
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