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Obwohl die Erforschung des alteren Palaolithikums im mitteldeutschen Raum bereits 

vor fiber 100 Jahren begann, konnten hier bisher nur einige wenige grbhere altpalaoli

thische Artefaktkomplexe geborgen werden. Da zahlreiche fiir eine Fundsuche geeignete 

Aufschliisse vorhanden waren bzw. immer noch sind, z. T. sogar Mbglichkeiten beste- 

hen, Steinartefakte aus dieser Zeit auf der Oberflache zu entdecken, miissen andere 

Ursachen fiir diesen Sachverhalt verantwortlich sein. Zu denken ist wohl vor allem an 

die schlechten Uberlieferungsbedingungen sowie an die z. T. nur geringe Intensitat der 

Gelandearbeit. Schon seit langem bekannt sind die Fundplatze von Bilzingsleben, Ldkr. 

Sommerda, und Wallendorf, Ldkr. Merseburg-Querfurt1, von denen umfangreiche 

Inventare vorliegen. Auherdem fanden sich bei Wangen, Ldkr. Burgenlandkreis (Toep

fer 1968), und Memleben, Ldkr. Burgenlandkreis (Weber 1977; Mania 1997), nennens- 

werte Artefaktkollektionen. An weiteren Fundstellen (z. B. Kbchstedt, Ldkr. Saalkreis, 

Neumark, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Uichteritz, Ldkr. WeiEenfels, Markrdhlitz, Ldkr. 

WeiEenfels) wurden lediglich einzelne Artefakte oder nur wenige Stiicke umfassende 

Inventare entdeckt (siehe u.a. Toepfer 1968; Toepfer 1970; Mania 1995; Mania 1997). 

Mit den Neufunden von Tollwitz kann im folgenden ein wichtiger weiterer Nachweis 

der altsteinzeitlichen Besiedlung Mitteldeutschlands vorgestellt werden.

Die Artefakte stammen aus dem etwa 10 km sfidbstlich von Merseburg und 1,5 km 

bstlich von Bad Diirrenberg gelegenen Kiestagebau Tollwitz. Durch die 1990 gegriinde- 

ten Tollwitzer Kieswerke werden hier mittelpleistozane Schotter der Saale abgebaut. Der 

AufschluE umfaEt inzwischen eine ca. 45 ha groEe Flache und liegt im Verbreitungsge- 

biet der bstlich der Saale bei Merseburg vorkommenden Wallendorfer Schotter (Ruske 

1964, Abb. 2; EiEmann/Treviranus 1973; EiEmann 1975, Abb. 21). Archaologisch bedeut- 

sam und bekannt geworden sind diese Schotter durch die seit 1915 in Kiesgruben und

1 Zusammenfassende Uberblicke uber das Artefakt- 

material von Bilzingsleben bieten Burdukiewicz 

u. a. 1979; Weber 1986; Mania 1986; Mania 1993; 

Briihl 2003. An neueren Untersuchungen zu Ein- 

zelfragen sind zu nennen: Valodi2ooo; Laurat 

2002; Laurat 2003; Laurat u. a. im Druck; Burdu- 

kiewicz/Mania in Vorb.

Zu Wallendorf siehe: Toepfer 1961; Toepfer 1968;

Toepfer 1970; Simon 1964; Mania 1984; Mania 

1997; Bernhardt u. a. 1997; Laurat 2003;

Laurat u. a. 2004.
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Abb. i Aufschlufi des Wallendorfer Schotterkorpers im Kieswerk Tollwitz.

grohen Kiesabbaufeldern zwischen Wallendorf und Schladebach geborgenen zahlrei- 

chen (bislang uber 6000) altpalaolithischen Steinartefakte2. Die nachstgelegenen Fund- 

stellen bzw. -bereiche dieses unter dem Ortsnamen Wallendorf zusammengefafiten 

Fundstellenkomplexes sind nur etwa 1,5 bis 2,5 km in nbrdlicher und nordbstlicher 

Richtung vom Tagebau Tollwitz entfernt.

Die Wallendorfer Schotter lassen sich eindeutig der Zeit zwischen Elster- und Saale- 

vereisung zuweisen. Umstritten ist jedoch die feinstratigraphische Einstufung der weit- 

gehend unter kaltzeitlichen Bedingungen abgelagerten Kiese und Sande3. Die in den 

Schottern enthaltenen und bei Wallendorf, Schladebach und Tollwitz geborgenen Arte- 

fakte wurden mit Sicherheit innerhalb des sog. Holsteinkomplexes hergestellt, fur ihre 

genauere Datierung bedarf es weiterer Untersuchungen. Wie grobe Teile des Wallendorfer 

Fundmaterials fmden sich die Artefakte bei Tollwitz in Bereichen, die wahrend der Schot- 

terakkumulation recht weit vom (nachstgelegenen) bstlichen Ufer der mit der Ilm ver- 

einigten Saale entfernt waren (die gegenwartigen Abbauflachen des Tagebaus Tollwitz 

liegen etwa 1-2 km westlich des damaligen rechten Saaleufers). Daraus ergeben sich Fra- 

gen nach der Herkunft der in die Schotter eingebetteten Artefakte. Sind es vor allem star-

2 Eine ausfiihrliche Bearbeitung des Inventars steht 

noch aus. Zur Fundgeschichte und zu Teilen des 

Materials vgl. die in Anm. 1 genannte Literatur 

(siehe Wallendorf). Die Wallendorfer Geratetypen 

werden in einer aktuellen Ubersicht zusammen- 

fassend vorgestellt (Laurat u. a. 2004).

3 Ruske 1964, 575; Eifimann 1975, 108f.; Eibmann 

1994, 83; 85; Mania 1984,16f.; 25; Mania 1989, 

637; Mania 1997, 94; 112.
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ker umgelagerte Hinterlassenschaften von Aufenthaltsplatzen in Ufernahe? Liegen auch 

Reste von Aktivitaten im Bereich des mehrere Kilometer breiten Fluhtales vor? Die 

Erhaltungszustande der Artefakte (s. u.) sowie die auf den benachbarten Fundplatzen bei 

Schladebach beobachteten Haufungen von Funden in Bereichen, die weiter vom (alten) 

Saaleufer entfernt sind, lassen beide Mbglichkeiten zu.

Bei einer Fundsuche im Kiestagebau Tollwitz am 17.12.1994 wurden die ersten vier 

Feuersteinabschlage geborgen. Seither erfolgten knapp 30 Begehungen des Aufschlus- 

ses - vor allem durch A. Pustlauck (Leipzig), M. Schneemilch (Merseburg), W. Bernhardt 

(Schkeuditz) und A. Rudolph (Leipzig). An einzelnen Gelandeeinsatzen beteiligten sich 

auherdem D. Bernhardt (Schkeuditz), Dr. J. und B. Thum (Malschendorf) sowie T. Laurat 

(Jena)4. Das relativ geringe Fundaufkommen (Ende November 2003 insgesamt 170 Arte

fakte sowie ein Grofisaugerknochen5) hangt nicht nur mit der Seltenheit der Begehun

gen, sondern wohl vor allem mit der Kiesabbautiefe zusammen. Der Basisbereich des 

Schotterkbrpers wurde bisher namlich nur an einzelnen Stellen des Aufschlusses abge-

Abb. 2 Fundsuche auf den Uberkornhalden des Kieswerkes Tollwitz.

4 Fur die Unterstiitzung unserer Gelandeeinsatze 

mochten wir an dieser Stelle vielmals den Mitarbei- 

tern der Tollwitzer Kieswerke & Baustoff GmbH 

danken, insbesondere ihrem Geschaftsfiihrer, 

Herrn V. Bbhme. Unser Dank gilt weiterhin Herrn 

Prof. L. Eibmann, Leipzig, der die Fundsuche in 

Tollwitz als Geologe begleitete und uns wertvolle 

Hinweise zum Aufbau und zur Zusammensetzung 

der aufgeschlossenen Schotter gab.

5 Nach einer dankenswerterweise durch Herrn Dr. 

H.-J. Dohle, Landesamt fur Denkmalpflege und 

Archaologie Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), durch- 

gefiihrten Begutachtung handelt es sich um ein 

»unbestimmbares Diaphysen-Fragment, wohl 

eines langen Rbhrenknochens«.
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baut. Und in diesem Niveau ist mit den meisten Artefakten zu rechnen, wie die jahrelan- 

gen Beobachtungen bei Wallendorf und Schladebach gezeigt haben.

(Inter den 170 Artefakten befinden sich 75 Abschlage, 12 Abschlagfragmente, 53 Kern- 

steine, zwei Kernsteinfragmente, 22 retuschierte Abschlage, ein Kerngerat und fiinf retu- 

schierte Triimmer.

Alle vorliegenden Artefakte bestehen aus nordischem Feuerstein. Sie sind iiberwie- 

gend gelb- oder rostbraun patiniert und weisen zumeist eine glanzende Oberflache auf. 

Relativ haufig kommen aber auch hellblau-weiEliche und leicht olivgrunliche Patinafar- 

ben vor. Selten sind gelblich, weiE, grau und rbtlich patinierte Stiicke. Die Artefakte sind 

grbEtenteils abgerollt und zeigen oft verrundete Kanten und alte BestoEungsspuren. Von 

letzteren iiberwiegend gut zu unterscheiden sind moderne, beim Abbau und Sieben der 

Kiese entstandene Kantenausbriiche und -beschadigungen. Neben den Steinartefakten 

mit starkeren Abrollungsspuren, die mbglicherweise oft uber grbEere Strecken transpor- 

tiert worden sind, treten aber auch weniger stark abgerollte bzw. scharfkantige Stiicke 

auf. Das kann damit zusammenhangen, dafi weit im FluEtal liegende Sand- oder Schot- 

terinseln als Aufenthaltsorte des friihen Menschen gedient haben, deren Reste dann z. T. 

nur geringfiigig umgelagert wurden.

Die 53 vollstandigen Kerne (Taf. 1-5) sind sehr variantenreich. Es dominieren solche 

mit mehreren Abbau- und Schlagflachen (Taf. 1,3.4; 3>2J 4,3; 5), meist sind es je zwei, ge- 

legentlich aber auch drei. Ein Kern von wiirfelartiger Form besaE insgesamt sechs Abbau- 

flachen (Taf. 5). Der Abbau der einzelnen Schlagflachen erfolgte haufig aus mehreren 

Richtungen durch eine bidirektionelle, multiple oder quer verlaufende Abbauweise. Z. T. 

sind die Kerne durch offensichtlich haufiges Wenden so stark genutzt, daE einige friihere 

Schlagflachen mit abgebaut wurden. Dieser Abbau erscheint auf dem ersten Blick nicht 

standardisiert. Es sind aber auch einige wenige Diskuskerne bekannt (Taf. 4,2). Unterre- 

prasentiert sind Kerne mit einer Abbaufla- 

che und unidirektionellem Abbau (also 

einer Schlagflache) (Taf. 1,2; 2; 3,1). Haufig 

(bei ctwa 60 % der Kerne) dienten Naturfla 

chon als Schlagflachen, da der Winkel zwi 

schen Schlag und Abbauflache offensicht

lich ausreichend war fur einen erfolgreichen 

Abbau. Lag keine geeignete Schlagflache 

vor, wurde diese durch Kappen der Knolle 

geschaffen (Taf. 1,2; 2; 3). Es ist anzumer- 

ken, daE vereinzelt auch Abbau- und Schlag

flachen gleichzeitig prapariert wurden, so 

daE Vorformen von praparierten Kernen 

entstanden (Taf. 1,3; 4,1).

Die GroEe der Kerne variiert sehr stark. 

Kleine Restkerne sind nur zwischen 35 und 

55 mm groE und sehr dunn. Der grbEte 

Kern ist 290 mm x 190 mm x 140 mm groE 

Abb. 3 Grbfiter bisher in Tollwitz gefundener Kern 

(Gewicht: 7,4 kg).

und wiegt 7,4kg (Abb. 3), ein weiterer ist 

246 mm x 175 mm x 119 mm groE und
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besitzt ein Gewicht von 5,9 kg. Beide befinden sich im initialen Stadium ihres Abbaus. 

Die meisten Kerne haben Langen zwischen 60 und 150 mm, im Durchschnitt von 70 mm. 

Auch die Form ist unterschiedlich, beschrankt sich aber weitgehend auf flachere oder 

breite, im UmriE ovale, drei- oder viereckige Stiicke. Daneben treten untergeordnet auch 

globulose oder langgestreckt strunkformige Kerne auf.

Die vollstandigen Abschlage (75) (Taf. 6) sind zwischen 15 und 109 mm lang, wobei 

kleinere Abschlage unter 25 mm bei weitem unterreprasentiert sind, was sicher groEteils 

dem Sammeln auf den Kieshalden zuzuschreiben ist. Zudem darf aber auch der Abtrans- 

port kleinerer Stiicke durch das flieEende Wasser nicht auEer acht gelassen werden. Der 

Durchschnittswert der Abschlaglange liegt bei 60 mm. Die Form der Abschlage ist z. T. 

unregelmaEig mit einem relativ haufig asymmetrisch liegenden Schlagpunkt (bei etwa 

28 % der Abschlage). Die meisten haben aber eine ovale bis parallelseitige oder triangulare 

Form mit einer eher dominanten Lange. Echte Klingen sind bisher nicht zu verzeichnen. 

Gelegentlich treten breite (Langen-Breiten-Verhaltnis unter 2:1) oder asymmetrische 

klingenartige Abschlage auf. Der Anteil der Abschlage mit Resten dorsaler Cortex liegt 

bei etwa einem Drittel. Ansonsten zeigen die Abschlage gemaE den Kernen haufig multi

ple oder quer verlaufende, untergeordnet auch unidirektionell oder gegenlaufig zum 

Schlagpunkt verlaufende dorsale Negative. Die Schlagkegel sind zumeist sehr markant 

ausgepragt. Fast 50 % aller Abschlage besitzen Kernkanten. Diese sind weitgehend pri- 

mar, es kommen aber auch sekundare vor mit Resten der Kernbearbeitung. Mindestens 

20 % tragen zudem KernfiiEe oder weisen Winkelbriiche auf und zeigen somit fehl ge- 

gangene Schlage an.

Bei den bisher geborgenen 28 Geraten handelt es sich um folgende Stiicke: 

Geradschaber (Taf. 7,1): wenig abgerollter Abschlag, dorsal mit geringen Cortexantei- 

len; die Arbeitskante ist dorsal iiber den gesamten Verlauf grob gestuft retuschiert und 

weist offensichtlich Schlagfehler auf; der gegeniiberliegende Riicken ist ventral durch 

grobe Schlage verdiinnt; grauer, glanzend patinierter Feuerstein; L. 66 mm, Br. 53 mm, 

D. 26 mm.

Geradschaber (Taf. 7,3): stark abgerollter Abschlag; die Arbeitskante ist dorsal grob 

gestuft retuschiert; ventral liegt an der gegeniiberliegenden Kante wohl ebenfalls eine 

einfache Retusche vor; braunlich glanzende Patina mit blaulichen Flecken; L. 60 mm, 

Br. 61 mm, D. 24 mm.

Geradschaber (Taf. 8,2): abgerolltes Triimmerstuck; die Arbeitskante ist dorsal grob 

gestuft retuschiert, z.T. entsteht ein gezahnter Eindruck; schwach glanzende graue bis 

leicht griinliche Patina; L. 67 mm, Br. 44 mm, D. 24 mm.

Bogenschaber (Taf. 7,5): abgerollter Abschlag, distal mit geringen Cortexresten; die 

Arbeitskante ist grob gestuft retuschiert und verlauft leicht geschwungen; schwach glan

zende braunliche Patina; L. 85 mm, Br. 47 mm, D. 21 mm.

Bogenschaber (Taf. 7,4): stark abgerollter Abschlag mit primarer Kernkante; die Arbeits

kante ist grob gestuft retuschiert; die gegeniiber gelegene Kernkante dient als Griffriicken; 

grauer oder dunkelgrauer Feuerstein mit glanzender olivgriinlicher Patina; L. 62 mm, 

Br. 40 mm, D. r8 mm.

Bogenschaber (Taf. 8,4): stark abgerollter Abschlag, basal mit geringen Cortexresten; 

die Arbeitskante ist dorsal grob gestuft angelegt; glanzende, leicht olivgrunliche Patina; 

L. 64 mm, Br. 36 mm, D. 25 mm.
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Bogenschaber (Taf. 8,1): abgerollter Abschlag mit primarer Kernkante und distal mit 

geringen Cortexresten; leicht beschadigt am Distalende; die Arbeitskante ist dorsal grob 

gestuft retuschiert; die gegeniiber gelegene Kernkante dient als Griffriicken; glanzende, 

z. T. hellblau-weiEliche Patina; L. 72 mm, Br. 45 mm, D. 22 mm.

Bogenschaberfragment (Taf. 7,2): wenig abgerollter Abschlag; gegeniiber der Arbeits

kante liegt ein breiter natiirlicher Riicken; dunkelgrauer Feuerstein mit glanzender hell- 

blau-weifdicher Patina; erh. L. 48 mm, Br. 43 mm, D. 15 mm .

Transversalschaber (Taf. 8,3): stark abgerollter Primarabschlag; die Arbeitskante ist 

dorsal grob gestuft retuschiert; rechts befindet sich offensichtlich ein Begrenzungsschlag; 

gelblichbraune, glanzende Patina; L. 61 mm, Br. 66 mm, D. 19 mm.

Spitzschaber (Taf. 7,6): stark abgerollter Abschlag; beide Arbeitskanten verlaufen kon- 

vex und sind dorsal fast liber den gesamten Kantenverlauf steil und gestuft retuschiert; 

links-lateral befinden sich im distalen Bereich einige Beschadigungen; grauer Feuerstein 

mit glanzend gelblichbrauner Patina; L: 67 mm, Br. 54 mm, D. 24 mm.

Gerat mit Doppelbucht (Taf. 9,1): stark abgerollter Abschlag mit Cortexresten; Arbeits

kante dorsal grob retuschiert mit groben Negativen, so dab ein grob gezahnter Eindruck 

entsteht (»Doppelbucht«?); hellgrauer Feuerstein mit glanzender Patina; L. 49 mm, 

Br. 39 mm, D. 18 mm.

Gerat mit Doppelbucht (Taf. 9,2): stark abgerollter Abschlag; Arbeitskante ventral grob 

retuschiert mit groben Negativen, so dab ein grob gezahnter Eindruck entsteht (»Doppel- 

bucht«?); grauer Feuerstein mit glanzender, leicht gelblicher Patina; L. 44 mm, Br. 26 mm, 

D. 14 mm.

Gerat mit Doppelbucht (Taf. 9,3): stark abgerolltes Triimmerstiick, grobteils cortexbe- 

deckt; Arbeitskante dorsal mit wenigen steil angelegten Schlagen in grob gezahnter 

Weise zugerichtet („Doppelbucht“); grauer Feuerstein mit glanzender gelblichbrauner 

Patina; L. 61 mm, Br. 43 mm, D. 23 mm.

Gerat mit Doppelbucht (Taf. 11,1): stark abgerolltes kernartiges Triimmerstuck; z.T mit 

geringen Cortexresten; Arbeitskante dorsal mit zwei groben Clacton-Buchten (»Doppel- 

bucht«) versehen; grauer bis dunkelgrauer Feuerstein mit glanzender dunkel-olivgriiner 

Patina; L. 117 mm, Br. 51 mm, D. 36 mm.

Gerat mit Doppelbucht (Taf. 10,5): abgerollter Cortexabschlag; Arbeitskante dorsal mit 

zwei groben Clacton-Buchten (»Doppelbucht«) versehen; glanzende gelblichbraune Patina; 

L. 70 mm, Br. 45 mm, D. 21 mm.

Gebuchtetes Gerat (Taf. 9,5): stark abgerollter Abschlag mit natiirlicher Kernkante; dor

sal grobe, z.T. iiberretuschierte Clactonbucht mit 23mm Durchmesser; dunkelgrauer 

Feuerstein mit glanzender braunlicher Patina; L. 75 mm, Br. 52 mm, D. 23 mm.

Gebuchtetes Gerat (Taf. 9,4): abgerolltes Triimmerstiick, das einzelne kernartige Zurich- 

tungsschlage aufweist; Arbeitskante mit grober Clacton-Bucht (z. T. iiberretuschiert) von 

40 mm Durchmesser; grauer Feuerstein mit leicht gelbbraunlicher glanzender Patina; 

L. 67 mm, Br. 45 mm, D. 32 mm.

Gebuchtetes Gerat (Taf. 10,1): stark abgerollt, vermutlich aus einem Abschlag hergestellt; 

Arbeitskante mit grober Clacton-Bucht (z.T. iiberretuschiert) von 32mm Durchmesser; 

leicht glanzende rotlichbraune Patina; L. 64 mm, Br. 41 mm, D. 24 mm.
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Partiell retuschiertes Gerat (Taf. 9,6): stark abgerollter Abschlag, Arbeitskante dorsal im 

distalen Bereich einfach, sonst z.T. gestuft retuschiert; hellgrauer Feuerstein mit glan- 

zender Patina; L. 78 mm, Br. 56 mm, D. 24 mm.

Partiell retuschiertes Gerat (Taf. 11,2): stark abgerollter Abschlag, dorsal von Cortex 

bedeckt; Arbeitskante dorsal im distalen Bereich einfach, z.T. gestuft retuschiert; dun- 

kelgrauer Feuerstein mit glanzender hellblau-weihlicher Patina; L. 46 mm, Br. 38 mm, 

D. 18 mm.

Partiell retuschiertes Gerat (Taf. 10,6): stark abgerolltes Triimmerstiick; Arbeitskante 

dorsal grob retuschiert; glanzende braunlicher Patina; L. 74 mm, Br. 21 mm, D. 27 mm.

Partiell retuschiertes Gerat (Taf. 10,3): stark abgerollter Abschlag mit primarer Kern- 

kante; Arbeitskante ist transversal grob retuschiert; glanzende hellblau-weiEliche Patina; 

L. 57 mm, Br. 48 mm, D. 15 mm.

Partiell retuschiertes Gerat: stark abgerollter Abschlag; beide Arbeitskanten dorsal 

grob retuschiert, eine konvex, die anderer konkav verlaufend; glanzende gelbliche, z.T. 

gelbbraunliche Patina; L. 90 mm, Br. 70 mm, D. 30 mm.

Grobes Biface (Taf. 11,3): stark abgerolltes kernartiges Gerat von ovalem UmriB; dorsal 

partiell grob flachig bearbeitet mit etwa 40 % Cortexanteil; ventral vollstandig grob fla- 

chig bearbeitet mit angedeuteter Kantenretusche (?); dunkelgrauer Feuerstein mit glan

zender gelblichbrauner, z. T. fleckiger Patina; L. 55 mm, Br. 40 mm, D. 18 mm.

Gerat mit bifazialer Arbeitskante (Taf. 10,4): Geratefragment, stark abgerollt; Arbeits

kante beidseitig grob, z.T. gestuft retuschiert; gegeniiberliegender Riicken mit Cortex 

bedeckt; glanzende gelblichbraune Patina; erh. L. 41 mm, Br. 38 mm, D. 22 mm.

Pickartiges Gerat (Taf. 12,1): stark abgerollter grober Abschlag; beide Arbeitskanten 

durch einfache Clacton-Buchten von jeweils fiber 60 mm Durchmesser gebildet (evtl. 

Ubergang zu Tayac-Spitzen?); hellgrauer Feuerstein mit gelbbraunlicher, z.T. weiElich- 

blauer Patina; L. 100 mm, Br. too mm, D. 57 mm.

Pickartiges Gerat (Taf. 12,2): stark abgerollter grober dicker Abschlag; an beiden Arbeits

kanten liegt eine grobe, sehr steile Retusche vor (evtl. Kern); dunkelgrauer Feuerstein 

mit glanzender weibblaulicher Patina; L. 94 mm, Br. 73 mm, D. 56 mm.

Cleaverartiges Gerat (Taf. 10,2): stark abgerollter Abschlag mit seitlichen Begrenzungs- 

schlagen; glanzende hellblau-weihliche Patina; L. 68 mm, Br. 77 mm, D. 34 mm.

Das Geriitespektrum ist aufgrund der (noch) geringen Artefaktmenge bisher relativ 

typenarm und umfafit Schaber und einfach retuschierte Stiicke, Buchten, gezahnte Ge

rate, ein cleaverartiges Artefakt und zwei grobere pickartige Stiicke. Bemerkenswert ist 

das Vorhandensein eines, wenn auch groben, bifazialen Gerates sowie eines Geratefrag- 

mentes mit bifazialer Arbeitskante. Solche Stiicke kommen gelegentlich auch auf ande- 

ren mitteldeutschen altpalaolithischen Fundstellen vor (Laurat 2003). Ein weiteres Stuck 

ist ebenfalls bifazial bearbeitet; es ist allerdings nicht zu entscheiden, ob es sich um 

einen restlos abgebauten Kern oder um einen Rohling fiir ein Gerat handelt (Taf. 11,4), 

wie iiberhaupt einige Kerne evtl. auch als Gerate angesprochen werden kdnnten.

Das Gerateinventar weist Ahnlichkeiten mit dem des nahe gelegenen Fundplatzes 

Wallendorf auf. Letzteres ist allerdings aufgrund seines immensen Umfanges (>6.000 Ar- 

tefakte, darunter auch etwa 700 Gerate) weitaus variabler. So sind die fiir Wallendorf 

typischen Spitzen (Tayac- und Quinson-Spitzen) und feinen Schaber in Tollwitz bisher 

nicht oder nur mit wenigen Exemplaren vertreten. Generell sind die Arbeitskanten weit-

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 88 / 2004



16 THOMAS LAURAT, ARMIN RUDOLPH, WOLFGANG BERNHARDT, MATTHIAS SCHNEEMILCH

gehend relativ grob bearbeitet und lassen die z.T. feineren Bearbeitungen von Wallen

dorf und vor allem jene des friihen Mittelpalaolithikums (z. B. Markkleeberg) vermissen. 

Auch sind sie in der Regel recht steil angelegt.

Aufgrund der Merkmale des Artefaktinventars von Tollwitz inuf dieses als typisches 

Altpalaolithikum aufgefaEt werden, wie es aus den Fluhschottern Mitteldeutschlands 

bisher mehrfach belegt ist (Wallendorf, Wangen, Memleben, Kbchstedt, Uichteritz). Ahn- 

lichkeiten bestehen ebenfalls zu dem kleingeratigen Inventar von Bilzingsleben.

Summary

Lower Palaeolithic flint artefacts from Tollwitz, Merseburg-Querfurt District

After more than a century of research in the Lower Palaeolithic only a few comprehen

sive complexes are known in Central Germany. Beside the well-known large artefact 

inventories of Bilzingsleben and Wallendorf only the locations from Wangen and Mem

leben contain collections worthy of mention. All other sites (e.g. Kbchstedt, Neumark, 

Uichteritz, Markrbhlitz) mostly have either single or very few finds.

Since 1994, Lower Palaeolithic artefacts have been discovered in a gravel pit near Toll

witz, close to the site of Wallendorf, 10 km southeast of Merseburg. The gravel pit explo

its the so-called Wallendorf Gravels, which originated in the Middle Pleistocene. The gra

vel was accumulated by the Ilm/Saale river system during a largely cold stage between 

the Elsterian and Saalian glaciation, in the "Holsteinian Complex". A more detailed strati

graphical assignation of this gravel is controversially discussed.

To date, 170 artefacts have been found, all made of Baltic flint. The very low find den

sity in nine years of observation is conditioned by the working process of the gravel pit: 

The mining of the gravel has mostly not advanced to its bottom where most artefacts are 

concentrated, as is shown by long-standing observations at the Wallendorf site.

The artefacts consist of 75 flakes, 12 flake fragments, 53 cores, 2 core fragments, 

22 retouched flakes, 1 core tool and 5 retouched pebbles. Most of the artefacts are rolled 

or show traces of transport by flowing water. Thus, it is possible that these pieces come 

from the more distant eastern shore area of the river system, some 1-2 kilometres away. 

Some pieces are sharp, suggesting that sandy or gravel islands within the river system 

were used by early man. The features of the artefacts are Lower Palaeolithic, i. e. most fla

kes are very broad with large angles, prominent bulbs and flat and natural striking plat

forms. The cores have mostly several flaking and striking platforms with a simple reduc

tion process. But some cores have both prepared striking and flaking platforms and 

show similarities to early Levalloise cores.

The tools comprise straight, convex and double scrapers, simple retouched pieces, 

denticulate and notched pieces and large pics. One piece, a small rough point, shows 

bifacial working. The tool spectrum is similar to that of the nearby site of Wallendorf, 

which is much more variable because of its quantity. Thus, we miss the Tayac and Quin- 

son points and very fine scrapers, which are typical of Wallendorf. Generally, the wor

king edges are very rough. The artefacts from Tollwitz are typical of the Lower Palaeoli

thic from river gravels, of which there are several in Central Germany (Wallendorf, 

Wangen, Memleben, Kbchstedt, Uichteritz).
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1 2

Taf. 1 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Kerne. Kern 3 stellt einen praparierten Kern dar. M. 1:2.
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Taf. 2 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Grofier globuldser Kern. M. i :2.
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Taf. 3 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Kerne. M. i :2.
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Taf. 4 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Kerne. Kern i stellt einen praparierten Kern dar. M. 1:2.
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1

Taf. 5 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Allseitig abgebauter wurfelfbrmiger Kern. M. 1:2.
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Taf. 6 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt Abschlage. M. i :2.
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Taf. 7 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Gerate. 1.3 Geradschaber. 2.4.5 Bogenschaber. 6 Spitzschaber. 

M. 1:2.
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Taf. 8 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Gerate. 1.4 Bogenschaber. 2 Geradschaber. 3 Transversalschaber. 

M. 1:2.
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Taf. 9 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Gerate. 1-3 grob gezahnte Stiicke, »Doppelbuchten«. 4.5 Buchten.

6 retuschiertes Stuck. M. 1:2.
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Taf. io Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Gerate. i Bucht. 2 cleaverartiges Gerat. 3.6 retuschierte Stiicke.

4 Gerat mit bifazialer Arbeitskante. 5 Gerat mit »Doppelbucht«. M. 1:2.
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1 2

Taf. 11 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Gerate. 1 Gerat mit »Doppelbucht«. 2 retuschiertes Stuck.

3.4 (dieses evtl. Kern?) grobe bifaziale Gerate. M. 1:2.
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Taf. 12 Tollwitz, Ldkr. Merseburg-Querfurt. Gerate. Zwei grofie Picks. M. i :2.
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