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Bernhard Gramsch, Das Mesolithikum im Flachland zwischen Elbe und Oder. Teil 1. 

Veroffentlichungen des Museums fur Ur- und Friihgeschichte Potsdam, 172 S., 40 Text- 

abb., 2 Tab., 3 Diagr., 58 Taf., 9 Kart.

Wahrend der letzten 10 Jahre laBt sich in Mitteleuropa die ausgesprochene Tendenz 

beobachten. daB die Forschungsergebnisse uber die altesten Perioden der Urgeschichte 

dieses Gebietes in zahlreichen Veroffentlichungen erscheinen.

Es handelt sich urn eine Reihe von Monographien, die mittelgroBe Territorien, ge- 

wbhnlich bestimmte geographische Einheiten, umfassen und den Leser mit der allge- 

meinen Problematik des behandelten Zeitabschnittes ausfuhrlich bekannt machen. Das 

Ziel solcher Monographien ist es, den heutigen Stand der Regionalforschungen aufzu- 

zeigen, nach denen sich im Laufe der Zeit ein allgemeines Bild des Lebens der altesten 

Jager, Fischer und Sammler unseres Kontinents rekonstruieren laBt.

Das Buch von B. Gramsch gehort in diese Reihe wertvoller Monographien. Es be- 

faBt sich mit dem Mesolithikum in einem Ausschnitt des europaischen Flachlandes, der 

fur die Kenntnis dieser Zeit sehr wesentlich ist.

In seiner Arbeit stellt der Verfasser alle erreichbaren mesolithischen Quellen zu- 

sammen. Er benutzt die reichen Museumssammlungen, Materialien aus eigenen Aus- 

grabungen, Publikationeri und Archivalien.

In der Einleitung prazisiert er den Begrilf „Mesolithikum“ und bezeichnet die 

Chronologic dieser Periode. Viel Platz raumt er auch der Forschungsgeschichte auf dem 

Territorium des Arbeitsgebietes ein.

Dann macht der Verfasser den Leser mit den Materialkategorien bekannt, auf die 

sich seine Arbeit stiitzt, vom Gesichtspunkt Hirer Niitzlichkeit fur die kulturell-chrono- 

logische Gliederung und als Basis der historischen und gesellschaftlichen Folgerungen. 

Die Funde teilt er in solche Kategorien wie Siedlungsfunde, Grabfunde und Einzel- 

funde.

Sehr wichtig und deshalb ausfuhrlich behandelt ist der Abschnitt, in dem die Mate

rialien beschrieben werden. Am Anfang erklart der Verfasser, welch e Artefakte als Ge- 

rate anzusehen sind, und beschreibt die Steinrohstoffe und den Erhaltungszustand der 

Funde. Dann analysiert er sukzessiv einzelne typologische Gruppen der mikrolithi- 

schen Artefakte, die GroBgerate, die Begleitindustrie sowie die Gerate aus Knochen, 

Geweih, Holz und Rinde.

In dem nachstcn Kapitel gibt der Autor die kulturell-chronologische Gliederung 

der analysierten Materialien. Im ersten Teil erklart er die methodischen Grundlagen 

einer solchen Einteilung. Im zweiten prasentiert er zunachst die Gliederung des alte

sten Mesolithikums, das von ca. 7100 bis ca. 5500 v. u. Z. dauerte und in welchem er 

die konkreten Formengruppen lokalisiert, die den verschiedenen Kulturgruppen an- 

gehoren. AnschlieBencl wird das jiingere Mesolithikum, das sich von ca. 5500 bis ca. 

3000 v. u. Z. erstreckte, beschrieben, welches auch ein Mosaik mehr oder weniger diffe- 

renzierter Kulturgruppen darsteUt. In diesem Kapitel untersucht Gramsch auch die 

Moglichkeiten, die sich aus der Interpretation der einzelnen typologischeri Fundgrup- 

pen fiir die Rekonstruktion einer Geschichte der primitiven Jager-Fischer-Sammler- 

Gesellschaft gewinnen lassen. ’ i i

In dem sehr interessariten Abschnitt seiner Arbeit ubeiadie Wirtschaft und soziale
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Organisation stellt B. Gramsch alle Bemerkungen zu diesem Problem zusammen, die 

sich wahrend seiner Studien erzielen lieBen. AnschlieBend behandelt er ausftihrlich die 

Tierarten, die Jagdobjekte waren, die Leistungsfahigkeit der Jagd, Art und Menge der 

geangelten Fische und der gesammelten Gegenstande. Er beschaftigt sich bier auch mit 

der Fertigung von Werkzeugen, Geraten und anderen Gebrauchsgegenstanden, der 

Verbreitung von Feuerstein, Felsgesteinen und organischen Rohstoffen, diskutiert die 

Beweise fur die interkulturellen Kontakte und macht Angaben uber die soziale Orga

nisation und sogar fiber die Bevblkerungsdichte, die auf Grund der mesolithischen 

Funde des Arbeitsgebietes zu gewinnen waren.

Das letzte Kapitel ist den seltenen Gegenstanden kirns tlerisch er Betatigung und der 

Vorstellungswelt der „Mesolithiker“ gewidmet.

Neben den normalen Eigenschaften soldier Monographien, der an sich schon 

sehr interessanten Veroffentlichung der reichen Materialien, bringt die Arbeit von 

B. Gramsch auch neue Erkenntnisse zur Urgeschichte des europaischen Flachlandes 

von besonderer Bedeutung. Ich mochte bier seine sehr interessanten Beobachtungen 

uber die Siedlungsleere erwahnen, die im Flachland zwischen Elbe und Oder im Pra- 

boreal festzustellen ist. Diese Erscheinung verbindet der Verfasser mit dem von Pollen- 

analytikern festgestellten leichten Kaltcriickschlag in dieser Periode, ca. 7900—7500 

v. u. Z. Der Au tor behauptet richtig, daB dieser Kalteriickschlag der AnlaB eines lange- 

ren Aufenthaltes der spatpalaolithischen Jager auf diesem Territorium war und das 

verspatete Ankommen der mesolithischen Gruppen verursachen konnte. (Die Theorie 

uber den verlangerten Aufenthalt der Stielspitzen-Gruppen stellte friiher auch 

W. Taute fest.) Diese Vorstellung wirft ein neues Licht auf die Geschichte der altesten 

Besiedlung des Flachlandes.

Die Bestatigung des Mangels an mesolithischen Fundstellen im Praboreal bedeu- 

tet, vom Gesichtspunkt der Palaoklimatologie her betrachtet, einen wichtigen Beweis 

fur das Vorhandensein des Kalterfickschlags.

Sehr interessant sind auch die Bemerkungen fiber die Lage der altmesolithischen 

Fundstellen, die von Mooren des Atlantikums bedeckt sind, was von der Erhohung 

des Grundwasserspiegels in dieser Periode zeugt.

Im allgemeinen kniipft die kulturell-chronologische Gliederung von B. Gramsch an 

eine fur den westlichen Teil des europaischen Flachlandes schon frfiher vorgeschlagene 

Gliederung von H. Schwabedissen an.

Richtig ist die beschrankte Aussonderung von neuen kulturellen Einheiten. Gramsch 

gliedert nur drei neue Kulturgruppen aus: die Fiener Gruppe, die Jfinsdorfer Gruppe 

und die Ahlbecker Gruppe. Er stellt ausdrficklich fest, daB die von ihm genannten Kul

turgruppen des jiingeren Mesolithikums, die das Binnenland bewohnten, Varianten 

des groBen Kern- und Scheibenbeilkreises sind, der die breiten Flachlandgebiete um- 

faBte. Er berficksichtigt auch die groBe Bedeutung der lokalen Naturvcrhaltnisse fur 

die Gestaltung der materiellen Kultur der Urmenschen in dieser Zeit. So wie damals das 

Binnenland-Biotop verbal tnismaBig gleich war und im Prinzip sich nur vom Kfisten- 

gebiet deutlich unterschied, haben sich auch die Kulturen dieser Gebiete voneinander 

unterschieden.

Im Lichte der oben erwahnten Tatsachen scheint die Theorie von B. Gramsch fiber 

die kulturelle Verwandtschaft der bei ihm ausgesonderten Ahlbecker Gruppe und der
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jungmesolithischen Flintkomplexe Nordwestpolens richtig zu sein. Diese Verwandt- 

schaft ist wirklich in der Typologie der Fundkomplexe bemerkbar. Da die Urlandschaft 

und im allgemeinen die palaogeographischen Verhaltnisse beider Territorien im Meso- 

lithikum fast identisch waren, ist auch die kulturelle Verwandtschaft zwischen den ent- 

sprechenden Kulturen verstandlich.

Hinsichtlich des aus dem Fiener Bruch stammenden Komplexes begeht der Autor 

eine Inkonsequenz in der Nomenklatur. Er nennt namlich diese Komplexe „ Fiener 

Gruppe“, obwohl aus seiner Arbeit klar hervorgeht, dab es sich um eine Untergruppe 

der Duvensee-Gruppe handelt. Diese Inkonsequenz tritt auch in Tab. 2 auf.

Im Bereich seines Arbeitsgebietes stellt B. Gramsch etwa 15 Fundkonzentrationen 

fest, die teilweise an bestimmte Gewassersysteme gebunden sind. Das Vorhandensein 

soldier Konzentrationen bemerkte schon H. Schwabedissen, der eine solche Ansamm- 

lung als Lebensraum einer Bevolkerungsgruppe, als ihr Jagdterritorium erklart hat. 

Ahnliche Konzentrationen sind auch im nordwestlichen Polen bekannt. Hier sind sie 

entweder mit giinstigen Bedingungen fur Jagd und Fischerei oder mit dem Vorkom- 

men des Flintrohstoffes verkniipft.

Bei Fragen, wo es sich um die Wirtschaft und soziale Organisation handelt. greift 

Gramsch oft zu ethnologischen Beispielen, dabei eine grobe Sachkenntnis beweisend. 

Ebenso interessant sind seine Bemerkungen, die die okonomische Basis oder Palao- 

geographie betreffen.

In der besprochenen Arbeit widmet B. Gramsch den Kern- und Scheibenbeilen und 

verwandten Geraten viel Platz. Alle Anmerkungen sind richtig. Meines Erachtens han

delt es sich jedoch bei dieser Geratefamilie nicht so sehr um holzschneidende Werk- 

zeuge als vielmehr um Gerate, die besonders fur die Einbaumherstellung bestimmt 

waren. Unsere Theorie wird durch die Tatsache bewiesen, dab man die Kern- und 

Scheibenbeile fast nur dort findet, wo im Mesolithikum z. T. auch heute noch ein breit 

verzweigtes Wassernetz gute und bequeme Kommunikationswege bildete. Es handelt 

sich hauptsachlich um die Territorien, die wahrend der letzten Vereisung vom Eis fiber- 

deckt waren und im friihen Holozan typische Seenlandschaften darstellten. Der gut 

bekannte Kern- und Scheibenbeilkreis erstreckt sich fast nur fiber solche Gebiete. Die 

Konzentration von Kern- und Scheibenbeilen kennen wir ebenso aus dem litauischen 

Seengelande. Ein grober Teil Europas war auch mit dichtem Wald bedeckt, so dab 

man dort nur wenige oder gar keine Kern- und Scheibenbeile findet.

Die guten Zeichnungen, Tabellen, Diagramme und besonders die interessanten und 

niitzlichen Karten erhohen noch die Qualitat dieser wertvollen und schon lange erwar- 

teten Arbeit. Der umfangreiche Fundkatalog mit weiteren Abbildungen soli als Teil 2 

spater veroffentlicht werden.

Poznan Michal Kobusiewicz


