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Neue Untersuchungen auf dem Magdalenien-Fundplatz

Martinsberg in Andernach

von

Stephan Veil

mit einem Beitrag von

F. Poplin

Auf dem linken Rheinufer kurz vor dem Nordausgang des Neuwieder Beckens 

liegt im Stadtgebiet von Andernach der Martinsberg, dessen Form durch einen 

unterirdischen Lavastrom vorgegeben ist.

Der Martinsberg gehdrt zu den Hangen, die kurz vor der Andernacher 

Pforte von der Talaue des Rheines aufsteigen und durch Hohlwege und kleine 

Taler gegliedert sind. Auf dem Martinsberg fuhrte H. Schaaffhausen im Fruh- 

jahr und kurz im Sommer 1883 die Ausgrabung eines Magdalenien-Freiland- 

fundplatzes durch und publizierte die Funde und Befunde als Beleg fur eine 

Besiedlung des Neuwieder Beckens vor dem Bimsausbruch (Schaaffhausen 

1883, 1888). Es liegt eine Neubearbeitung des Fundmaterials sowie der Angaben 

Schaaffhausens vor (Bosinski und Hahn 1972).

Im Rahmen der Vorarbeiten fur ein Programm der Erforschung des Eiszeit- 

alters im Neuwieder Becken sollte versucht werden, einen Ansatz fur die Fort- 

setzung der Gelandearbeiten auf dieser nicht nur forschungsgeschichtlich be- 

deutsamen Freilandstation zu finden. Leider bestand keine Klarheit daruber, 

an welcher der beiden Stellen, die Schaaffhausen auf seiner unpublizierten 

Fundplatzskizze als ein groBes und ein kleines Rechteck eingezeichnet hat, er 

wirklich gegraben hat. Glucklicherweise lassen sich die Parzellengrenzen von 

1883 in den modernen Katasterplan einpassen und das in Frage kommende 

Gelande am Hang des Martinsberges eindeutig identifizieren. Der entspre- 

chende Hangabschnitt ist heute von Hausern umgeben, in Garten zerteilt und 

unterschiedlich terrassiert (Abb. 1, B).

Das Ziel der im Herbst 1977 durchgefuhrten Bohrsondage, nach Moglich- 

keit im mittleren und unteren Hangbereich Stellen nachzuweisen, an denen 

noch spatglaziale Sedimente moglichst einschlieBlich Bimsuberdeckung erhalten 

sind und somit die Chance besteht, die Fundschicht Schaaffhausens anzutreffen, 

wurde erreicht (Veil 1977)1. Die Bohrprofile ergeben ein interessantes Bild des

1Diese Untersuchung sowie die im April 1978 folgende Sondiergrabung wurden im 

Auftrage und mit Unterstutzung des Staatl. Amtes fur Vor- und Fruhgeschichte, 

Koblenz-Ehrenbreitstein, durchgefuhrt. Den betroffenen Grundstuckseigentumern 

Herrn J. Porz und Herrn und Frau Prof. Dr. H. Hungerland sei an dieser Stelle 

ebenfalls fur ihre entgegenkommende Unterstutzung des Vorhabens gedankt. Die 

Auswertung der gewonnenen Daten fand auf der Cyber 76 (CDC) im Rechenzentrum 

der Universitat Kbln mit Hilfe des statistischen Programmpaketes SPSS statt (Beutel 

u. a. 1976). Die Kosten trug das anfangs genannte Amt in Koblenz.
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Abb. 1 Katasterplanauszug des Martinsberges (B) und das rekonstruierte Hang- 

profil (A)
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alten Hangverlaufs, der ja heute durch die starke bauliche Veranderung des 

Gelandes vollig maskiert ist (Abb. 1, A). Es handelt sich um einen schwach ein- 

fallenden Hang, der etwa in Hohe der Parzellengrenze 1126/146 —143/4 eine 

Art Sporn bildet und danach sehr steil zum Rhein hin abfallt. Diese fur das 

Spatglazial anzunehmende stark profilierte Gelandetopographie wurde durch 

die Bimsuberdeckung sowie darauffolgende kolluviale Abtragungen im Bereich 

der Parzelle 1126/146 abgeschwacht.

Die Grabungsstelle Schaaffhausens

Auf Grund der Bohrergebnisse und einer erneuten Durcharbeitung von Schaaff

hausens Fundberichten konnte ein Bereich am Hang eingeengt werden, der 

hochstwahrscheinlich seiner Grabungsstelle entspricht. Dank der Ubertragbar- 

keit der alten Plane in den modernen Katasterplan ist die Lage seines groBen 

und seines kleinen Rechtecks eindeutig bestimmbar (Abb. 1, B: I und II).

Aus drei Grunden kann das groBe Rechteck als Grabungsstelle ausgeschlossen 

werden. In seinem gesamten Bereich sind sowohl durch die Bohrungen als auch 

durch die moderne Grabung LoB- und LoBlehmsedimente zum Teil sogar mit 

erhaltener Bimsuberdeckung nachgewiesen. Gerade diese Sedimente aber waren 

vermutlich einer Grabung Schaaffhausens zum Opfer gefallen.

Das Rechteck I liegt deutlich auBerhalb der Entfernungsradien, die Schaaff- 

hausen zwischen dem heute noch stehenden Haus Wiegand (Abb. 1, B) und 

seiner Grabungsstelle mit einmal 70 Schritten (1883, S. 65) und an anderer 

Stelle mit 76 Schritten (1888, S. 32) angibt.

Schaaffhausen schreibt, dab seine Grabungsstelle „30,04 m uber dem Null- 

punkt des Andernacher Pegels" liege (1888, S. 14). Dieser Nullpegel des Rheines 

ist seit 1883 nicht verandert worden und betragt nach wie vor 51,47 m uber NN 

(Schnell 1951). So ergibt sich eine Fundplatzhohe (vermutlich Lehmoberkante) 

von etwa 81,50 m uber NN. Die Hohe der Lehmoberkante im Bereich des groan 

Rechtecks aber betragt maximal 75,50 m.

Das kleine an der Parzellengrenze 143/3—/4 gelegene Rechteck II entspricht 

zwar vermutlich nicht genau, aber doch annaherungsweise der wirklichen Gra

bungsstelle Schaaffhausens. Die oben zitierten Entfernungen reichen bis in die 

Parzelle 143/3 und auch in diesem Bereich haben die Bohrungen erhaltene LoB- 

und LoBlehmschichten erwiesen, deren Oberkante mit etwa 79 m im Vergleich 

zu Schaaffhausens Hohenangabe ebenfalls zu tief liegt. Eine groBere Flache ohne 

Lehmbedeckung, die uberdies in Einklang mit den Entfernungs- und Hohen- 

angaben Schaaffhausens steht, kann auf den sich sudlich (hangaufwarts) an sein 

kleines Rechteck anschlieBenden Parzellen Nr. 143/3 und 1158/143 rekonstruiert 

werden. Hier liegt unter geringmachtiger moderner Aufschuttung der Lavastrom. 

Es deutet alles darauf hin, daB Schaaffhausen im Fruhjahr 1883 an dieser Stelle 

gegraben hat und sich bei der Einzeichnung in dem damaligen durch Bims- 

abbau unubersichtlichen Ackergelande um eine Parzellengrenze geirrt hat.

Auf der Grundlage dieser hier zusammengefaBten Ergebnisse der vor- 

bereitenden Arbeiten wurde in zwei Aprilwochen 1978 eine Sondiergrabung 

durchgefuhrt. Es sollte versucht werden, eine Fortsetzung von Schaaffhausens
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Fundschicht zu finden, um dann entscheiden zu konnen, ob eine Weitergrabung 

an diesem Fundplatz lohnenswert ist. Von besonderem Interesse war ferner 

die genaue geologische Position der Funde, die ja in der Vergangenheit nicht 

ganz zweifelsfrei war (Bosinski und Hahn 1972, S. 87—89).

Die Grabung 1978

Als Grabungsstellen wurden der sudlichste (oberste) Bereich der Parzelle 

Nr. 1126/146, also die Spornkante des Ranges, weil hier die spatglazialen Sedi- 

mente laut Bohrbefund in geringer Tiefe (etwa 0,50 m) erreichbar sein muBten, 

und der untere Teil der sich sudlich anschlieBenden Parzelle Nr. 143/4, also auf 

dem flacheren Hang vor der Spornkante (mit spatglazialen Sedimenten in etwa 

1,50 m Tiefe unter Aufschuttung) ausgewahlt. Aus verschiedenen Grunden war 

es unmoglich, hangaufwarts naher an Schaaffhausens mutmaBliche Grabungs- 

stelle heranzukommen. Die ursprungliche Absicht, an den beiden genannten 

Stellen nur jeweils einen Quadratmeter zu offnen, konnte nur auf Parzelle 

Nr. 143/4 verwirklicht werden. Denn auf der Parzelle Nr. 1126/146 muBte 

durch diese Grabung zusatzlich geklart werden, ob durch den fur Sommer 

1978 vorgesehenen Bau von Garagen im Bereich der Spornkante akute 

Gefahr fur moglicherweise vorhandene archaologische Siedlungsreste besteht. 

Die beiden Grabungsflachen sind auf ein Koordinatenkreuz bezogen, dessen 

y-Achse etwa in Hangrichtung liegt; die (linke untere Ecke der) Quadratmeter 

werden mit den Meterkoordinaten gekennzeichnet (Parzelle Nr. 1126/146:53/ 

75—78, 54/78; Parzelle Nr. 143/4:56/62). Die nicht gegrabenen Viertelquadrat- 

meter bestanden zum groBten Teil aus Storungen, die bis in den LoB hinein- 

reichten. Sehr enttauschend war die vollkommene Storung der Viertelquadrat- 

meter 2 und 4 in 56/62 durch einen alten Wasserrohrgraben im Fundschicht- 

bereich.

Die angewendete Grabungstechnik entspricht dem mittlerweile ublichen 

Standard auf altsteinzeitlichen Fundplatzen (vgl. Hahn 1976 und Bosinski 1978). 

Gegraben wurde, der jeweiligen Hangneigung folgend, in Viertelquadratmetern 

und Niveaus von 0,10 m Machtigkeit. Fast alle aufgefundenen Gegenstande 

grower als 0,01 m konnten einzeln dreidimensional eingemessen, und ihre 

Lage im Sediment mit drei Merkmalen (Richtung, Neigung und Kippung) doku- 

mentiert werden (Hahn 1977, S. 285—286). Das gegrabene Sediment wurde an- 

schlieBend geschlammt (3-mm- und 1-mm-Sieb) und nach Mollusken, Nager- 

resten und archaologischen Funden durchgesehen.

Geologie

Im folgenden soll zunachst auf die geologischen Profile eingegangen werden. 

Das Profil in 53—54/75—78 (von oben nach unten; genommen in 53/76.4; 

Abb. 2, B):

Nr.

1

Machtigkeit

0,50—0,60 m Humus durchmischt mit Bims, braunschwarz, stark durch- 

wurzelt

Bims, leicht braunlich-grau, durchwurzelt 

verkrustete Kontaktzone, buckelige Oberflache von 3

2 0,02—0,10 m

Ubergang zu 3



Aufschuttung

Bims

LoBlehm

Humus

- — 76,50m

LoB

Moderne Aufschuttung 

bezw. Storung

Staunassehorizont
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44 Probensaule
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Abb. 2 Grabungsprofile: Westrand des Quadrates 56/62, Viertelqu. 3 u. 1 (A) und 

Ostrand des Quadrates 53/76, Viertelqu. 4 (B). Die Schichtnummern beziehen 

sich auf die Beschreibung im Text

3 ca. 0,10 m Schluff, tonig, schwach rdtlich-dunkelbraun, brdckelig, 

karbonatfrei, schwarze humose Flecken, Wurzelgange, 

teilweise scharf abgegrenzt von 4

Schluff, lehmig, schwach sandig, hellbraun, karbonatfrei, 

Wurzelgange, teilweise scharf abgegrenzt von 5

Schluff, mit feinsandigen Schichten, graugelb, karbona- 

tisch, im unteren Bereich (0,10 m) nach unten zunehmen- 

des Auftreten von zum Teil scharfkantigen Gerdllen, oft 

an der Unterseite angesintert, Wurzelgange

Schotter, aus scharfkantigen und gerundeten Quarz- und 

Quarzitgerdllen, Lavabrocken und Lapilli, Schiefer- 

stucke, in schluffigem Zwischenmittel, zum Teil sandig- 

kiesig, grau mit leichtem Grunstich

Liegendes nicht weiter aufgeschlossen.

In Nr. 3—5 vereinzelte Fremdelemente wie Bims, Quarzgerdlle, Schiefer- 

stuckchen.

4 ca. 0,30 m

5 ca. 0,40 m

6 ca. 0,10 m

Deutung:

1 moderne Aufschuttung

2 moglicherweise in situ-Reste der ehemals mehr als 4,0 m machtigen Bims- 

uberdeckung

A B

4 4

2.Aufschuttung

79,00m - 

NN
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3 Bodenbildung des Allerodinterstadials (Rest eines Ah-Horizontes, einer 

pararendzinaartigen Bodenbildung [vgl. Brunnacker 1978, S. 39]), ohne den 

klar ausgepragten Humushorizont des „Normalprofils" unter Bims im 

Neuwieder Becken

4 sekundarer Verwitterungshorizont (Bv) aus SchwemmloB (vgl. Brunnacker 

1978, S. 39)

5 SchwemmloB

6 FluBschotter

Das Profil in 56/62 (von oben nach unten; genommen in 56/62.1 u. 3; Abb. 2, A):

Nr. Machtigkeit

1 ca. 1,20 m oberer Teil mit etwa horizontaler Oberkante: Bims, 

Schieferstucke, Beton mit Humus, dunkelbraun, die 

oberen 0,20 m lehmig, braun,

unterer Teil, der von S nach N einfallt: Bims mit Humus, 

schwarz bis dunkelbraun

wie 2 in 53/762 0,02—0,05 m

Ubergang zu 3 »

3 ca. 0,10 m Schluff, tonig, rotlich-dunkelbraun, humose Flecken, 

brockelig, karbonatfrei

4 ca. 0,10 m Schluff, lehmig, hellbraun, schwach feinsandig, karbonat

frei

Schluff, graugelb, feinsandig, karbonatisch

6 ca. 0,10 m Schluff, schwach lehmig, schwach sandig, grunlichgrau, 

schwach karbonatisch, Lapilli haufig, stellenweise wel- 

lige Oberkante, dann scharf abgrenzbar von 5

7 ca. 0,30 m groBe Lavastucke, schwarzbraun, grbBtenteils an der

Unterseite angesintert, in zwei unterschiedlichen Zwi- 

schenmitteln:

1. sandig, schwarzbraun, wie Lavagrus

2. sandig und schluffig, dunkelbraun, karbonatisch, 

scheint schichtig zwischen den Lavabrocken zu liegen

5 0,10—0,15 m

Liegendes nicht weiter aufgeschlossen.

In Nr. 3—6 vereinzelte Fremdelemente wie Bims, Quarzgerolle u. a.

Deutung:

1 moderne Aufschuttung in zwei Phasen zum Hangausgleich (die jungere Auf- 

schuttung vor ca. 15 Jahren durch heutigen Grundstuckseigentumer) 

wie 2 in 53/762

3

4

5

6

7

wie 3 2

wie 4

wie 5

Staunassehorizont

mit LoB umgelagerte (?) Lavabrocken

„ 

»
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Eingehende geologische Untersuchungen werden von K. Brunnacker durch- 

gefuhrt. Eine Bestimmung und Interpretation der Mollusken sowie die Pollen- 

analyse bleiben ebenfalls Fachleuten vorbehalten.

Da es sich erst wahrend der Weitergrabung im Loh (5) in 53—54/75—78 

herausstellte, dab die hier auftretenden Gerolle vermutlich zum liegenden 

Schotter (6) gehdren und demnach nicht, wie in Erwagung gezogen, anthro- 

pogenen Ursprungs sind, wurden diese vorsichtshalber auch eingemessen. Die 

nach Position und Orientierung eingemessenen Gerolle liefern immerhin eine 

Vergleichsstichprobe fur weiter unten zu behandelnde Untersuchungen an den 

Lagemerkmalen Richtung, Kippung und Neigung.

Wenn man von wenigen Quarzgerollbruchstucken absieht, deren Artefakt- 

charakter sehr unwahrscheinlich, aber nicht vollig auszuschlieBen ist, wurden 

archaologische Funde nur in den oberen 0,30 m des LoBlehms (3, 4) gemacht. 

Sie traten vereinzelt in 53—54/75—78 und gehauft in 56/62 auf.

Die Profile in Hangrichtung lassen fur die Lehmoberkante in 56/62 eine 

Hangneigung von ca. 10 °/o erkennen, im oberen Teil der Flache 53—54/75—78 

betragt der Einfall ca. 30 °/o, im unteren Teil ca. 40 °/o! Diese Mabe entsprechen 

den Neigungen der Fundschicht in 56/62 (Abb. 3) und der Schotteroberkante in 

53—54/75—78 und durften auch fur die Allerddoberflache zutreffen, wenngleich 

wegen des Fehlens eines ausgepragten Ah-Horizontes die Lehmoberkante nicht 

unbedingt mit der Allerddoberflache ubereinstimmen muB. Die gegrabenen 

Quadrate belegen demnach den spornartigen Abbruch des Hanges zum Rhein- 

ufer hin und einen kleinen Ausschnitt seiner schwacher geneigten Oberflache 

weiter oberhalb (vgl. Abb. 1). In welcher Entfernung von der Spornkante der 

Rhein vor Bimsausbruch floB, ist ungewiB. Mdglicherweise hat der direkt 

unterhalb des Spornes noch zu Zeiten Schaaffhausens oberirdisch, spater unter- 

irdisch quer zur Hangrichtung flieBende Kendelbach einen Vorganger im Spat- 

glazial gehabt.

Die in 56/62 das Liegende bildenden Lavabrocken kdnnen als zum Teil mdg

licherweise verlagerte Teile des im Hangbereich nachgewiesenen Basalt-Lava- 

stroms (Ahrens 1932) interpretiert werden. Mdglicherweise endete er kurz vor 

der Spornkante, an der er nicht mehr beobachtet wurde. Es ist denkbar, daB das 

dort erfaBte Schotterpaket unter dem Basalt-Lavastrom liegt und dann mit den 

mutmaBlichen Rhein-Schottern in der Nahe des Wiegand-Hauses in Zusammen- 

hang zu bringen ware, die laut Schaaffhausen bei einer Brunnenbohrung „etwa 

in 15' Tiefe" in einer Machtigkeit von 6 FuB unterhalb des Lavastromes be

obachtet worden sind (Schaaffhausen 1883, S. 32).

Die vom Lavastrom bedeckte Rhein-Terrasse liegt 15—20 m uber dem 

Rheinpegel, und Windheuser gibt als Mindestalter fur Basalt-Lavastrom und 

damit Schotter die 3. Kaltzeit vor heute an (Windheuser 1977, S. 136—139). Die 

Oberkante des Schotters in 53/76, Viertelquadrat 4, liegt 75,30 m uber NN, also 

etwa 25 m uber dem Rheinpegel, und der von Schaaffhausen beschriebene 

Schotter nach der heutigen Topographie etwa 20 m uber dem Pegel. Unter 

diesem Gesichtspunkt betrachtet, konnte es sich bei beiden Schottern um Reste 

derselben Rheinterrasse handeln.
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DaB der Schotter nicht nur uber kurze Strecke transportiert worden sein 

muB, wie auf Grund seiner Scharfkantigkeit zu vermuten war, geht aus der 

weiter unten ausgefuhrten Interpretation der Zusammensetzungen in diesem 

Komplex hervor.

Inwieweit nun stimmt die beobachtete Fundsituation im Profit mit den 

Angaben Schaaffhausens uberein? Die groBen Basaltlavablocke, zwischen und 

unter denen Schaaffhausen seine Funde gemacht hat, wurden nicht angetroffen. 

Sie konnten auf begrenzte Einbruche im Lavastrom zuruckgehen (Ahrens 1932). 

Wenngleich Schaaffhausen das fundeinbettende Sediment als Verwitterungs- 

produkt der Lava interpretierte, muB es sich doch aller Wahrscheinlichkeit 

nach um LoB oder LoBlehm gehandelt haben (siehe Diskussion bei Bosinski und 

Hahn 1972, S. 87—89). Eine von Schaaffhausen uberlieferte Sedimentprobe 

(LoBlehm) aus einer Fundschicht ist als stark humushaltig und ungewohn- 

lich reich an Opalphytolithen beschrieben worden (Brunnacker 1978, S. 79), 

was auf einen unter relativ feuchten Standortbedingungen gebildeten Humus- 

horizont des Allerbd hinweist (mdl. Mitteilung von K. Brunnacker). In diesem 

Punkt besteht eine Diskrepanz zu den Beobachtungen der neuen Grabung, 

bei der kein ausgepragter Ah-Horizont festgestellt wurde, so daB die Vollstan- 

digkeit des pedologischen Profits fraglich ist. Andererseits herrschte bei der 

Ausgrabung der fur diese Frage bedeutsamen buckeligen Kontaktzone Bims- 

Lehm der Eindruck vor, daB die Reste der Bimsbedeckung dem Lehm primar 

aufliegen. Es ist aber nicht auszuschlieBen, daB beim Bimsabbau in diesem 

Gelande unter Bims geschaufelt und nachtraglich Bims in dunner Lage wieder 

aufgeschuttet worden ist. Moglicherweise ist die „feuchte" Auspragung des 

fundeinbettenden Sediments bei Schaaffhausen auf eine Stauwirkung zwischen 

und auf der liegenden Lava zuruckzufuhren, fur die es in 56/62 ja Anhalts- 

punkte gibt.

Wahrend Schaaffhausens Funde den geologischen Untersuchungen zufolge 

zumindest zum Teil im Humushorizont lagen, wurden die Funde der neuen 

Grabung tiefer angetroffen. Da wahrscheinlich aber auch die alten Funde verti- 

kal streuten, ist ihre Lagerung im Humushorizont vermutlich sekundar. Inso- 

fern besteht kein Grund fur die Annahme einer zeitlichen Differenz zwischen 

den beiden Grabungsbefunden.

Die Lage der archaologischen Funde im LoBlehm jedenfalls laBt eher an die 

Profilsituation vom endpalaolithischen Fundplatz Urbar (Eiden und Lohr 1972, 

S. 47) als von Gonnersdorf denken (Brunnacker 1978). Die Machtigkeit der LoB- 

bedeckung muB aber als relatives Altersindiz gewertet werden angesichts lokal 

unterschiedlicher Auf- und Abtragungsvorgange (man denke beispielsweise an 

die Tiefe der Gonnersdorfer Fundschicht im Verhaltnis zur Allerodoberflache, 

die mit der Hangneigung abnimmt [Bosinski 1978, Beilage 4 c]).

Geologisch laBt sich daher fur die Andernacher Fundschicht der Grabung 

1978 bisher nur ein terminus post quem non, namlich das Allerod-Interstadial 

feststellen. Allerdings durfte der untere Datierungsspielraum wohl kaum uber 

das Bolling-Interstadial hinausgehen. Ein wesentlicher Unterschied zur Profil- 

position der Fundschicht von Schaaffhausen besteht nicht.
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Lage der Funde in der Flache und im Profil

Wie schon oben angedeutet, lagen die archaologischen Funde nicht in einem 

vertikal eng begrenzten Stratum wie beispielsweise in Pincevent (Leroi-Gour- 

han und Brezillon 1972), sondern streuten betrachtlich (Abb. 3). In 56/62 lagen 

95°/o aller Steinartefakte (208 St.), samtliche Knochenkohlepartikel (98 St., 

12 gr.) und 97 °/o der Knochenstucke (143 St., 16 gr.) in den obersten 0,20 m des 

LoBlehms. Die Profilprojektion der einzeln eingemessenen Funde zeigt, dab die 

Streuung zumindest der groBeren Funde erst 0,05 m unter der Lehmober- 

kante — 78,10 m uber NN — beginnt und ca. 0,10 m machtig ist. Es ist seltsam, 

daB einige Artefakte und auch Knochenteilchen, wie die Schlammfunde zeigen, 

tiefer als die so umrissene Hauptkonzentration liegen. Eine mogliche Erklarung 

dafur ist der Transport kleiner Fundgegenstande durch Bioturbation; man 

denke an die Bimsstuckchen, die, wenn auch in geringen Mengen, bis in den 

LoB hinabreichen, und an die Tatsache, daB die spatglazialen Sedimente seit 

dem Bimsabbau 100 Jahre relativ oberflachennah gelegen haben und Durch- 

wurzelung ausgesetzt waren, ganz abgesehen von den Einflussen der 1. Allerod- 

halfte. Eine Interpretation und Beschreibung durch die Lagedaten und damit 

des Streuungsphanomens folgt weiter unten.

• Steinartefakt

o Stein

□ Knochen

- - - - - - Einfall der Fundschicht (2= 915,92-0,13y; r= —.697)

- - - - - - Begradrigte Lehmoberkante

Abb. 3 Profilprojektion der Fundschicht in Hangrichtung in Quadrat 56/62 (n — 23)

Die Streuung der vereinzelten 18 Steinartefakte (Absplisse) in funf Viertel- 

quadratmetern auf der Spornkante bewegt sich ebenfalls in einem Bereich 

von 0,20 m von der Lehmoberkante aus gerechnet.

2
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Auf Grund des nur zwei Viertelquadratmeter groBen Ausschnitts aus der 

Siedlungsschicht in 56/62 mag es verwegen erscheinen, von einer Horizontal- 

verbreitung der Funde zu sprechen. Es sind aber immerhin zwei auffallige 

Beobachtungen zu machen: Wahrend Knochen und Steinartefakte gleichmaBig 

auf beide Viertelquadratmeter verteilt sind, besteht in der Verteilung der 

Knochenkohle eine gewisse Diskrepanz. In Viertel 1 liegen 24 %/ (2 gr.), in 

Viertel 2 hingegen 76 °/o (10 gr.) der Knochenkohlestucke. Ob es sich hierbei um 

den Teil eines Befundes oder nur eine zufallige Anhaufung handelt, konnte nur 

in einem groBeren Ausschnitt der Siedlungsschicht beurteilt werden. Schaaff- 

hausen hat keine Feuerstellen oder angebrannte Knochen beobachtet, hingegen 

aber Holzkohlepartikel. Ein starker Unterschied der Fundhaufigkeit ist zwi- 

schen 56/62 auf dem flachen Hang, wo 220 geschlagene Steinartefakte gefunden 

wurden, und der Flache an der steilen Spornkante festzustellen (nur 18 Stein

artefakte). Vermutlich lag die Spornkante peripher im Siedlungsbereich, zu- 

mindest was die Steinbearbeitung angeht, wahrend 56/62 eine zentralere Stel- 

lung einnahm. Es ist allerdings nicht auszuschlieBen, dab die Funde durch 

Verlagerung auf die Spornkante gelangten.

Die Funde

In der folgenden Fundvorlage werden die sicher archaologischen Funde aus 

beiden Grabungsflachen zusammengefaBt behandelt, da die 18 Steinartefakte 

von der Spornkante auf Grund ihrer Lage im Profil sehr wahrscheinlich zu 

der Siedlungsschicht in 56/62 gehoren.

Die Erhaltungsbedingungen fur organische Reste sind trotz der entkalkten 

Umgebung recht gut. An mehreren Knochen- und Knochenkohlestucken sowie 

an der Kreiderinde einer Lamelle sind Sinterspuren festzustellen, eine Be- 

obachtung, die auch schon Schaaffhausen an seinen Funden gemacht hat (Schaaff- 

hausen 1883, S. 65). Es wurden an organischen Materialien Knochenkohle, kalzi- 

nierte Knochenstucke, Knochensplitter und wenige ganze Knochen, aber keine 

Holzkohle geborgen. Auf zwei angebrannten Knochensplittern von Rohren- 

knochen sind feine Ritzlinien erkennbar, die zum Teil geometrisch wirken 

(Abb. 4, 2 u. 3). Obwohl es nicht auszuschlieBen ist, dab es Teile von Gravuren 

sind, durfte es sich eher um Schnittspuren handeln.

Unter den unbearbeiteten Funden aus Stein sind einige wenige kleine Quarz- 

gerolle und Lavabrocken zu nennen, die aber vermutlich ohne Zutun des 

Menschen hierher gelangt sind. Fur das an der Spornkante in Fundschichthohe 

gefundene Schieferstuck hingegen ist eine Zugehorigkeit zu den Siedlungs- 

resten wahrscheinlich.

Als einziges nicht geschlagenes bearbeitetes Steinartefakt konnte das Bruch- 

stuck eines horizontal zerspaltenen, langs in der Mitte zerbrochenen Rondells 

geborgen werden (Abb. 4, 1). Es ist aus graublauem glattem Schiefer gearbeitet. 

Von seiner ursprunglich wohl sanduhrformigen Durchbohrung ist durch den 

Bruch nur noch eine konische Halfte erhalten. Es tragt keine Ritzlinien; Kanten- 

bearbeitung ist nicht zu erkennen.
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Den Hauptanteil an den Funden haben die uber 200 geschlagenen Steinarte- 

fakte. Die neben den Lokalisations- und Lagemerkmalen bestimmten allge- 

meinbeschreibenden und technologischen Merkmalskomplexe stimmen in etwa 

mit dem teilweise publizierten Merkmalsystem von Lohr, Zimmermann und 

Hahn uberein (1977, S. 139—147). Die Aufnahme der metrischen Merkmale 

„Lange" und „Breite" wurde aus meBtechnischen Grunden auf Stucke mit einer 

grdBten Ausdehnung > 5 mm beschrankt. In der nachfolgenden Analyse soll 

detailliert nur auf die Merkmale eingegangen werden, die eine uber die bloie 

Beschreibung hinausgehende Aussage ermdglichen. Alle interpretativen Aus- 

sagen konnen sich naturlich nur auf die sehr kleine ausgegrabene Flache 

beziehen.

Von den 238 Steinartefakten zeigen sechs Stucke (2,5 %) Spuren von Hitze- 

einwirkung (craquele), ein Anteil, der fur Siedlungsschichten nicht ungewdhn- 

lich ist. Zwei Steinartefakte weisen Spuren von Frostverwitterung auf (Aus- 

sprunge), drei Artefakte sind leicht rotgefarbt und bilden so einen Hinweis 

auf Rotelfarbung der Siedlungsschicht, die zwar nicht beobachtet werden 

konnte, aber auf Schaaffhausens Fundplatz vermutlich vorhanden war (Bosinski 

und Hahn 1972, S. 90).

Das Artefaktmaterial laBt sich in nachfolgend beschriebene acht Rohmaterial- 

gruppen unterteilen (zweifelhafte Falle und singulare Erscheinungen werden 

ausgesondert).

Die Gliederung wurde zunachst an Hand der groBen, gut erkennbaren 

Stucke vorgenommen. Die Zuordnung kleiner Splitter zu den Rohmaterial- 

gruppen durfte von einem gewissen Unsicherheitsfaktor behaftet sein.

— Dunkelgrauer westeuropaischer Gerdllfeuerstein

Rinde: Gerbll, stark bestoBen, glanzend

Farbe: von gelblicher Rinde nach innen schwarz werdend

Struktur: a) glasig, gut durchscheinend, b) weiBe punktfdrmige

(77 Stucke)

Einschlusse, c) weiBe, grdBere, rundliche kdrnige Einschlusse

— • Grauschwarzer westeuropaischer Kreidefeuerstein

Rinde: weiB, dick

Farbe: grauschwarz

Struktur: a) glasig, schwach durchscheinend

b) weiBliche, diffus punktfdrmige Einschlusse

Patina: weiBlich

— Hellbraun-grauer Feuerstein (baltisch?)

Rinde: weiB, nahere Angaben wegen Ubersinterung 

unmoglich

Farbe: grau mit Stich ins Hellbraun

Struktur: a) glasig, gut durchscheinend, b) dunklere feine 

flockige Einschlusse

Patina: weiBlich

— Grauer Feuerstein (baltisch?)

Rinde: bisher unbekannt

Farbe: eisgrau

(25 Stucke)

(14 Stucke)

(4 Stucke)

2*
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Struktur: a) schwach kornig, schwach durchscheinend, b) weiBe 

punkt- und nadelformige Einsprengungen, c) grauere, 

glasigere kleine Zonen

Patina: bisher unbekannt

— Korrodierter grauer SuBwasserquarzit

Rinde: sandsteinartige Kruste, auBen ockerfarben, 

innen rostbraun

Farbe: graulich bis weiB

Struktur: a) kornig, nicht durchscheinend, b) kleine eckige, 

dunkelgraue Einsprenglinge, c) schwach rostrote 

Flecken (wohl keine Rotelfarbung), d) naturliche 

Spaltflache: hellrostbraune schwarzfleckige dunne 

Schicht

Patina: moglicherweise handelt es sich bei der Korrosion um 

vollige Patinierung

— Harter grauer SuBwasserquarzit

Rinde: bisher unbekannt

Farbe: grau

Struktur: a) feinkornig, b) zum Teil gelbe Flocklein

Patina: bisher unbekannt

— Chalzedon

Rinde: bisher unbekannt

Farbe: gelb, braun, rot (Ubergange)

Struktur: zum Teil glasig und gut durchscheinend, zum Teil 

kornig und schwach durchscheinend

Patina: bisher unbekannt

— Kieselschiefer

— Restgruppen (Feuerstein)

— Den bisher genannten Gruppen zugehdrige aber nicht eindeutig 

zuweisbare Artefakte (Feuerstein)

(48 Stucke)

(7 Stucke)

(12 Stuck)

(1 Stuck)

(22 Stucke)

(28 Stucke)

Eine genaue Herkunftsbestimmung der Rohmaterialen ist problematisch. Ab- 

gesehen vom Feuerstein durften die ubrigen Rohmaterialien aus dem Mittel- 

rheingebiet stammen. Baltischer Moranenfeuerstein ist nicht zweifelsfrei nach- 

zuweisen. Insgesamt kdnnen folgende vier GroBgruppen unterschieden werden: 

Feuerstein (71 %, mindestes zwei unterschiedliche Varietaten im Sinne unter- 

schiedlicher Lagerstatten), SuBwasserquarzit (23 %), Chalzedon (5 °/o) und Kiesel

schiefer (weniger als 1 %).

Bei einem Vergleich mit den entsprechenden Werten der Funde Schaaff- 

hausens (SuBwasserquarzit 83 %, Feuerstein 11 °/o, Chalzedon 50/0, Kiesel

schiefer 1 0/0, nach Bosinski und Hahn 1972, S. 91) fallt als wesentlicher Unter- 

schied das umgekehrt proportionale Verhalten des Feuersteins und des Quarzits 

auf. Allerdings besteht die neue Kollektion fast nur aus Abfallprodukten der 

Werkzeugherstellung oder Kernpraparation, die unter den alten Funden zu- 

gunsten der Endprodukte unterreprasentiert sein durften. Das Rohmaterial- 

spektrum der Neufunde kann aber auch fur die nicht gefundenen Endprodukte
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gelten, da nicht anzunehmen ist, daB die Quarzitwerkzeuge Schaaffhausens wo- 

anders hergestellt und die Feuersteinendprodukte der neuen Grabung woanders 

benutzt worden sind. Demnach ergeben sich bezuglich des Rohmaterials wahr- 

scheinlich echte Unterschiede zwischen den Alt- und den Neufunden, die 

moglicherweise unterschiedliche Behausungsstrukturen oder Begehungen auf 

dem Hang anzeigen, wie es fur Gonnersdorf der Fall ist (Franken und Veil 1978, 

S. 231).

Die Grobklassifikation nach Technotypen2 zeigt ein starkes Ubergewicht 

an Absplissen (146), gefolgt von Lamellen, die meistenteils zerbrochen und 

wenig „typisch" sind (32), Abschlage (23), Schlagflachenabschlagen (8), nicht 

ganz eindeutigen Stichellamellen (5), einer sehr schmalen Klinge und einer 

ebenfalls sehr schmalen Kernkantenlamelle (Abb. 4, 4—9). 22 Artefakte sind teils 

wegen ihrer Kleinheit, teils wegen ihrer schlechten Erhaltung nicht naher be- 

stimmbar; das groBe, stark frostverwitterte SuBwasserquarzitstuck aus 75/84, das 

ortsfremd ist, stellt wahrscheinlich den Rest eines Artefaktes, moglicherweise eines 

Kernes dar. Werkzeugtypen fehlen. Sekundare Modifikationen sind auf vier La

mellen beschrankt, deren partielle steile Retusche aber nicht eindeutig alt ist. Ein 

AbspliB ist mit grower Wahrscheinlichkeit bei der Retuschierung des Endes einer 

ruckengestumpften Form entstanden und belegt die Herstellung dieser Werk- 

zeugform. Die Neufunde und die Funde von 1883 verhalten sich bezuglich ihrer 

Grobklassifikation umgekehrt proportional zueinander (Abb. 5). Ein Grund 

fur die Unterschiede in den jeweiligen Anteilen der Absplisse und Lamellen ist 

sicherlich die prazisere Funderfassung der modernen Grabungstechnik; die 

Neufunde stellen insofern eine komplementare Erganzung der alten Funde dar. 

Das fast vollige Fehlen von Klingen und Werkzeugen in 56/62 hingegen konnte 

moglicherweise aktivitatsspezifische Grunde haben. Denn quantitativ und quali- 

tativ derart zusammengesetzte Inhalte von halben Quadratmetern wie in 56/62 

sind meiner Kenntnis nach ungewbhnlich. Beispielsweise sind in der Gonners- 

dorfer Siedlungsschicht, die grabungstechnisch und kulturell vergleichbar ist, 

solche Bereiche zumindest sehr selten: es waren bei einer so hohen Artefakt- 

haufigkeit auch Werkzeuge zu erwarten.

Vergleichbare Bereiche mit hohen AbspliBfrequenzen und fast fehlenden 

Werkzeugen finden sich unter anderem teils direkt an den Feuerstellen (zum 

Beispiel S, T/112, 113), teils in Steinabfallhaufen (G, H/117 in der Nahe der 

Feuerstelle G 115) der Sektion 36 des Magdalenien-Fundplatzes Pincevent 

(Leroi-Gourhan und Brezillon 1972, Fig. 59, 60, 67). Ein solcher Vergleich steht 

in gutem Einklang mit der zahlreichen Knochenkohle in 56/62. Diese Uber- 

legungen bleiben naturlich sowohl wegen des auBerst kleinen Siedlungs- 

schichtausschnitts als auch wegen der wenigen vergleichbaren jungpalaoli- 

thischen Fundstellen sehr hypothetisch.

Eine genauere Charakterisierung der in 56/62 belegten Aktivitaten ermdg- 

lichen folgende bivariate Betrachtungen. Die kombinierte Betrachtung von Roh- 

material und Grobklassifikation bringt die unterschiedliche in und fur 56/62

2 Abgrenzende metrische Definitionen (alle Made in bezug auf die Schlagrich- 

tung): AbspliB/Abschlag: AbspliBlange < 10 mm; Abschlag/Klinge: Klinge hat in 

etwa parallele Kanten und Grate, L/B > 0,5 mm bei vollstandiger Erhaltung; Lamelle/ 

Klinge: Lamellenbreite < 10 mm.



7

98 1110

Abb. 4 Funde der Grabung 1978. 1. Bruchstuck eines Rondells aus Schiefer; 2, 3: z. T. 

angesinterte kalzinierte Knochensplitter mit Ritzlinien; 4, 5: aufeinander- 

passende Lamellen; 6—9: aufeinanderpassende Schlagflachenabschlage; 10—11: 

aneinanderpassende Teile eines Cortex-Abschlages (1, 4—11, M. 1:1; 2—3, 

M. 2:1)

belegte Verwendung der Rohmaterialien zum Ausdruck (Tab. 1). Sie lassen sich 

in drei Gruppen trennen: Die erste Gruppe umfaBt den westeuropaischen 

Schotter- und Kreidefeuerstein und besteht neben den dominierenden Ab- 

splissen in erster Linie aus Abschlagen, gefolgt von Schlagflachenabschlagen, 

Lamellen und einer Kernkantenlamelle. Diese Gruppe ist durch die Prepa

ration und Uberarbeitung von — wie die Schlagflachenabschlage erkennen 

lassen — Klingenkernen gekennzeichnet. Die Artefakte aus Quarzit bilden die 

zweite Gruppe, die neben den auch in ihr dominierenden Absplissen ausschlies- 

lich aus Lamellen besteht und offensichtlich die Produktion dieser Grundform 

fur die Werkzeugherstellung belegt. Die dritte Gruppe, hellbraun-grauer Feuer

stein und Chalzedon, enthalt abgesehen von einer Klinge nur Absplisse. Die in 

jeder Gruppe stark dominierenden Absplisse belegen allgemein Retuschieren 

von Kanten an Steinartefakten. Der oben erwahnte, beim Retuschieren eines 

ruckengestumpften Werkzeuges entstandene AbspliB kann immerhin der ersten 

Gruppe zugeordnet werden.
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Abb. 6 Histogramm der Werte des 

Index L x B (Grode) an Ab- 

schlagen sensu lato (n = 237)

Grabung 1978 (n = 216) - - - - -

Grabung Schaaffhausen (n = 816) -*

Abb. 5 Polygonzuge der relativen Haufigkeiten der Technotypen aus der Grabung 

1978 (ohne unbestimmbare Splitter) und der Grabung Schaaffhausens (nach 

Bosinski und Hahn 1972, S. 92—99; ohne Trummer)

Uber die bei der Steinbearbeitung verwendeten Schlagtechniken geben die 

beobachteten Schlagmerkmale Auskunft. Lamellen (in vier von neun Fallen 

Lippenbildung) wurden ebenso wie Schlagflachenabschlage (in einem von sechs 

Fallen Lippenbildung) wenigstens teilweise direkt weich oder mit Zwischen- 

stuck hergestellt, wahrend die Abschlage und die Mehrzahl der Absplisse nur 

Kennzeichen des harten direkten Schlages tragen (Schlagkegelbildung).
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Die Interpretation der ersten Gruppe wird durch die Kombination Roh- 

material/Cortexanteil auf Dorsalflache bestatigt und verfeinert. In diesen 

Rohmaterialien sind Cortexreste auf 27 (29 °/o) von insgesamt 94 nach der 

Grundform klassifizierbaren Artefakten erhalten im Gegensatz zu den beiden 

ubrigen Gruppen (zusammen 3 %). Die Schlagflachenabschlage tragen, wie zu 

erwarten ist, keine Cortexreste. Der Anteil der Artefakte mit Cortex betragt 

bei den Klingen/Lamellen 12 % (4 von 33), bei den Absplissen 15 % (22 von 145). 

Bei den Abschlagen ist der Anteil mit 39 % am hdchsten (9 von 23). Der in 

56/62 belegte westeuropaische Feuerstein gelangte demnach zumindest nicht 

vollstandig prapariert in die Siedlung.

Kerne
 

Stichellam.

*

Absplisse
 

Lamellen

Abschlage

Werkzeuge

Klingen
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Um die allgemeine GroBenordnung der Steinartefakte darzustellen, wurde 

ein Index der GroBe fur jedes Stuck berechnet (L X B im kleinsten umschrei- 

benden Rechteck, mm2)3.

Die linkssteile, stark gewolbte Verteilung dieses Index (Abb. 6, Tab. 2) macht 

deutlich, von welch geringer GroBe die geborgenen Steinartefakte sind, was an- 

gesichts des Vorhandenseins von Abschlagen im Technotypenspektrum nicht un- 

bedingt zu erwarten ist. Der Mittelwert ist weitaus niedriger als die fur drei mit 

Andernach grabungstechnisch vergleichbaren suddeutschen Magdalenienstatio- 

nen berechneten Werte (nach Albrecht, Drautz und Kind 1977, S. 178): Mun- 

zingen, Grabung 1976/77: x = 52 mm3, n = 147; Petersfels Ps, AH 2: x = 

61 mm3, n = 289; Gnirshohle: x = 306 mm3, n = 63. Neben der oben aus- 

gefuhrten Erklarung, daB eine Selektion der Grundformen die vorliegende 

GrdBenverteilung verursacht hat, bietet sich als eine Alternativhypothese an, 

daB umgekehrt die Grundformzusammensetzung durch eine Selektion nach 

GrdBe verandert worden ist, die rein naturliche Ursachen hat. Es ist beispiels- 

weise an Verlagerungsvorgange auf geneigter Hangoberflache zu denken (vgl. 

die Interpretation des sehr hohen Mittelwerts im Gnirshohlen-Inventar bei 

Albrecht, Drautz und Kind 1977, S. 179).

Eine detaillierte Beschreibung der Verteilung der Langen- und Breiten- 

maBe bei den Grundformen kann den beigefugten Tabellen, die die wesent- 

lichen statistischen Parameter enthalten, entnommen werden (Tab. 2). Abge- 

sehen von den per definitionem erklarten MaBzahlen und ihren Unterschie- 

den — zum Beispiel haben naturlich Absplisse die kleinsten Werte, sind Lamel- 

len schmaler als Abschlage usw. — sind folgende Feststellungen zu machen.

Die DurchschnittsmaBe fur ganze Abschlage sensu stricto sind sehr niedrig. 

Es fehlen offensichtlich die groBeren Abschlage (vgl. zum Beispiel die hdheren 

Werte in der Sektion 36 in Pincevent, die wohl trotz des Umstandes, daB Roh- 

material aus direkter Nahe verarbeitet worden ist und dies der Grund fur das 

Vorhandensein relativ grower Abschlage ist, vergleichbar sind [Karlin 1972, 

S. 176, Fig. 176]), was eventuell auf den oben naher beschriebenen, nicht anthro- 

pogenen Selektionsvorgang zuruckgefuhrt werden konnte.

Wie oben ausgefuhrt, uberwiegen im vorliegenden Inventar bei weitem 

die Absplisse, wahrend Werkzeuge oder Kerne fehlen. Absplisse entstehen beim 

Retuschieren von Kanten und belegen somit allgemein Retuschiertatigkeit (be- 

sondere AbspliBformen, wie sie im Gonnersdorfer Inventar erkennbar sind und 

bestimmten Werkzeugtypen zugeordnet werden konnen, sind nicht vertreten).

3 Fur Artefakte mit einer Lange < 5 mm wurde ein Durchschnittsflachenwert von 

6 mm2 angenommen ([Lmax = 4 mm] x [Bmax = 3 mm] = 12 mm3. Fur die Verteilung 

von Werten < 12 mm2 wird ein Mittelwert von 6 mm2 angenommen), analog Durch- 

schnittswerte fur L: 2 mm, B: 1,5 mm.

Das grdBte Artefakt, das nicht genau klassifizierbare SuBwasserquarzitstuck, 

wurde u. a. deswegen aus der Rechnung ausgeschlossen, weil seine MaBe hier den fur 

Vergleiche bendtigten Mittelwert stark beeinflussen. Bei seiner Einbeziehung ergeben 

sich folgende Werte: x = 55,76, x = 23,86, V, = 18,26, n = 237. Es ware demnach 

sinnvoller, bei Vergleich unimodaler Verteilungen auch den Median zu berucksichtigen, 

da dieser weniger von AusreiBern beeinfluBt wird.
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Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob sich mit Hilfe der Ab- 

splisse Aussagen uber die Art der retuschierten Objekte machen lassen, ob 

zwischen Werkzeugen bzw. Kernen und ihren Retuschierabsplissen ein Zu- 

sammenhang besteht.

Zunachst soll der theoretische Aspekt dieser Frage diskutiert werden. 

Brezillon hat sich im Magdalenieninventar der „habitation Nr. 1" von Pince

vent von den retuschierten Werkzeugkanten ausgehend insbesondere mit der 

Form (Lange/Breite) der Retuschennegative beschaftigt (Leroi-Gourhan und 

Brezillon 1966, S. 280)4. Er arbeitet die Abhangigkeit der Form der Absplisse 

von der Phase der Retuschierung heraus: Die Absplisse der ersten Retuschenreihe 

haben L/B-Werte grower 1, die der zweiten Reihe kleiner 1. AuBerdem scheinen 

die AbspliBformen innerhalb einer Retuschierphase je Werkzeugtyp spezifische 

Werte anzunehmen; groBere Unterschiede treten in der ersten Retuschenreihe 

aber nur zwischen Ruckenmessern (L/B X 100 = 120) und Kratzern (165) und End- 

retuschen (176) auf. Sowohl typologisch als auch technologisch sind diese Uber- 

legungen auch anwendbar auf den Andernacher Fundstoff. Es ist festzuhalten, 

dab die Absplirorm von der Retuschierphase abhangt, in geringerem Umfang 

vom Werkzeugtyp (in einem Aurignacieninventar mit Kielkratzern ware 

naturlich die AbspliBform anders zu werten).

Ein weiteres einfach metrisches Merkmal, die durch den Index L X B be- 

stimmte GroBe von Absplissen, durfte ebenfalls in Zusammenhang mit der 

Retuschierphase und Werkzeugform stehen. So fallen die Absplisse von Klin- 

genkratzern im gesamten Durchschnitt offensichtlich grower aus als die von 

Ruckenmessern, weil Grundformdicke und die Retuscheart unterschiedlich 

sind. Aber ihre GroBe hangt auch von der Retuschierphase ab: Ein Rucken- 

messerabsplil der ersten Retuschenreihe kann so groB sein wie ein Kratzer- 

abspliB der zweiten Retuschenreihe.

Sowohl in der Verteilung der Merkmale „GrdBe" und „Form" von 

Absplissen als auch in einem Streudiagramm beider Merkmale konnten sich 

demnach fur bestimmte Werkzeugformen spezifische Wertebereiche abgrenzen 

lassen. Vermutlich wurden sich allerdings die Wertebereiche der einzelnen 

Werkzeugformen stark uberschneiden, besonders auch mit den in der GroBe 

wahrscheinlich noch starker variierenden Absplissen der Kernpraparation 

(Schlagflachen- und Kernkantenpraparation, Dorsalreduktion). Wenn man 

ferner in Rechnung stellt, daB ein vorliegendes AbspliBmaterial von verschie- 

denen unterschiedlich haufigen Werkzeugformen stammt, erscheint die Mog- 

lichkeit einer Identifizierung dieser Werkzeugformen an Hand der genannten 

metrischen Merkmale an Absplissen recht problematisch.

Vor diesem theoretischen Hintergrund sollen nun die entsprechenden Ver- 

teilungen der AbspliBmaBe untersucht werden.

4 Anscheinend hat Brezillon AbspliBnegative ausgewertet. Dabei ist zu beachten, 

daB meist die Breite der Negative wegen der Retuschenuberlappung nicht mit der 

Breite der Absplisse selbst ubereinstimmt. Insofern sind seine DurchschnittsformmaBe 

nur tendenziell mit denen von Absplissen vergleichbar.
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Abb. 7 Histogramme der Lange und Breite an ganzen Absplissen (n = 84, im klein- 

sten umschreibenden Rechteck gemessen). Zur Korrektur s. Anm. 3

An den Histogrammen von Lange und Breite an ganzen Absplissen (Abb. 7) 

mussen zunachst gewisse Korrekturen vorgenommen werden, da bestimmte 

Maxima auf kunstliche Zusammenfassungen von Werten (s. Anm. 3) und mut- 

maBliche MeBungenauigkeiten (so sind offensichtlich Stucke, deren Lange etwas 

kleiner als 5 mm ist, dennoch in die 5-mm-Klasse geraten, was zu einer Hau- 

fung fuhrte). Es ergibt sich eine schwach mehrgipflige Verteilung fur AbspliB- 

langen, die ihr Hauptmaximum bei 6 mm hat. Die hier rekonstruierte uni- 

modale Verteilungsform durfte wahrscheinlicher sein als ein weiteres Maxi

mum bei 1 mm beispielsweise. Kann aus dieser Verteilungsform abgeleitet 

werden, dab ganze Absplisse mit abnehmender GroBe seltener werden beim 

Retuschieren, daB also bei diesem Technotyp eine andere als die bei Abschlag- 

material sonst ubliche stark linkssteile Verteilung besteht? Eine Verlagerung, 

die nur ganz kleine Artefakte (( 5 mm) erfaBte, ist angesichts der vorhandenen 

Menge groBerer Absplisse eher unwahrscheinlich. Einzig die Artefakte kleiner 

1 mm konnen grabungstechnisch bedingt fehlen (1-mm-Sieb beim Schlammen). 

Insgesamt gesehen ist anscheinend in diesem Fall die Abnahme von Artefakten 

mit einer Lange kleiner dem Modalwert der Verteilung nicht durch moderne 

Selektion erklarbar (Lohr, Zimmermann und Hahn 1977, S. 203—204).

Von den oben theoretisch diskutierten Voraussetzungen ausgehend, konnte 

die vorliegende Verteilung so interpretiert werden, daB mehr groBere als 

kleinere Werkzeuge oder Kerne retuschiert worden sind.

Die Verteilung der AbspliBbreiten laBt sich ahnlich deuten; naturlich er- 

geben sich hier definitionsgemaB insgesamt kleinere MaBzahlen, die Verteilung 

wird linkssteil.
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Abb. 8 Histogramme der Werte des Index LxB (GroBe) an ganzen Absplissen.

A: alle Rohmaterialien (n = 84)

B. aus Schotter-, Kreide- und hellbraunem Feuerstein (n = 41)

C: aus Quarzit und Chalzedon (n = 20)

Zur Korrektur s. Anm. 3

Das GroBenhistogramm der Absplisse (L X B) (Abb. 8, A) zieht sozusagen 

die Langen- und Breitenhistogramme auseinander und laBt die dort schwach 

erkennbaren Maxima klarer hervortreten, die mit den bei den Langen- und 

Breitenverteilungen schwach ausgepragten Maxima ubereinstimmen, wie die 

Korrelationen zwischen GroBe und Lange (r = .92) und Breite (r = .94) zeigen.
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Bei 3 mm2 ergibt sich wiederum ein kunstliches Maximum (s. Anm. 3); die Ver- 

teilung kann unter der Voraussetzung, dab alle Langen/Breiten-Kombinationen 

bei Stucken kleiner 5 mm gleich wahrscheinlich sind, korrigiert werden (wobei 

sich die bei der Korrektur der Langen- und Breitenverteilungen entstandene 

Symmetrie ergibt). Die meist eindeutigen Einschnitte zwischen den Haufungen 

10—30 mm2, 40—50 mm2 und 90 mm2 sind nicht durch MeBfehler o. a. zu er- 

klaren, das Minimum bei 5—10 mm2 bleibt, wenn auch schwach, trotz Korrek

tur bestehen. Es sind demnach mindestens zwei GroBenklassen unter den 

ganzen Absplissen klar erkennbar (kleiner 30 mm2 die eine, grower 40 mm2 die 

andere).

DaB die AbspliBgroBe tatsachlich differenziert ist, wird durch den Zusam- 

menhang belegt, der zwischen den Hauptrohstoffen und der AbspliBgroBe be- 

steht (Tab. 3, Abb. 8, B u. C).

Die nach der Ahnlichkeit ihrer Mittel- und Zentralwerte zusammengefaBten 

Rohmaterialgruppen Feuerstein und Quarzit/Chalzedon haben bei ganzen Ab

splissen GroBenverteilungen, deren Zentralwerte nach dem einfachen Median- 

test bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 1 % signifikant voneinander 

verschieden sind (Sachs 1974, S. 236—238). Ein Vergleich dieser beiden Ver- 

teilungen mit der Verteilung aller ganzen Absplisse (Abb. 8, A) zeigt nun, daB 

die Masse der Feuersteinabsplisse mit den Maxima zwischen 20—30 mm2 und 

40—50 mm2 ubereinstimmt, wahrend Quarzit/Chalzedon-Absplisse im wesent- 

lichen kleiner als 15 mm2 sind.

Diese Unterschiede zwischen den Rohstoffen in bezug auf die jeweilige Ab- 

spliBgroBe sind schwerlich durch Fehler bei der Aufnahme zu erklaren. Sie 

sind vielmehr so zu interpretieren, daB aus den einzelnen Rohstoffen in der 

vorliegenden Flache unterschiedlich groBe Kanten an Werkzeugen oder Kernen 

retuschiert worden sind. Diese Beobachtung stutzt die obengenannte Hypo-

these, daB 

Werkzeug- 

innert, daB

die in der GroBenverteilung auftretenden Maxima bestimmten 

oder Kernsteinformen entsprechen konnten. Es sei daran er- 

die nach AbspliBgroBe unterscheidbaren Rohmaterialgruppen sich,

wie oben ausgefuhrt, auch in ihrer technotypischen Zusammensetzung trennen 

lassen. Eine Ausnahme bildet lediglich der hellbraun-graue Feuerstein.

Die den Rohmaterialien auf Grund der Technotypenzusammensetzung hypo- 

thetisch zugewiesenen verschiedenartigen Aktivitaten lassen sich hinsichtlich 

der Absplisse derart prazisieren, daB bei der Retuschierung von Feuerstein 

signifikant groBere Absplisse als bei der Uberarbeitung von Quarzit oder Chal- 

zedon entstanden sind.

In dem oben erorterten theoretischen Modell spielten neben der GroBe auch 

die Form der Absplisse eine Rolle. Die Verteilung der Werte des Index L/B X 100 

(Abb. 9), der ja die relative Form eines Abschlages wiedergibt (Lange in Breite 

senkrecht zur Schlagrichtung), muB wegen der kunstlichen Maxima bei 75 und 

133 korrigiert werden (vgl. Anm. 3).

Es entsteht eine recht unregelmaBige multimodale Verteilung. EinigermaBen 

klar abgesetzt sind die langlichen Absplisse (Grenze etwa bei 150). Der Ein- 

schnitt, der die Menge der breiten von den eher „quadratischen" Absplissen 

trennt (etwa bei 100), ist weniger eindeutig.
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Abb. 9 Histogramm der Werte des Index L/B x 100 (Form) an ganzen Absplissen 

(n = 84, in Schlagrichtung gemessen). Zur Korrektur s. Anm. 3

Diese so beschriebenen drei Gruppierungen stimmen mit den oben beschrie- 

benen Gruppen der Grobenverteilung uberein: der Korrelationskoeffizient r 

zwischen L X B und L/B X 100 an ganzen Absplissen betragt —.22; es ist 

somit praktisch kein Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen feststell- 

bar. Es hat den Anschein, als ob beide Merkmale voneinander unabhangig sind 

(zumindest besteht kein linearer Zusammenhang) und unterschiedliche Eigen- 

schaften an Absplissen messen.

Mdglicherweise kann dieses Ergebnis bedeuten, dab die Grobe der Absplisse 

tatsachlich in erster Linie von der Dicke der retuschierten Kante und damit 

im allgemeinen von spezifischen Werkzeugtypen abhangt, wahrend die Form 

unabhangig davon die Retuschierphase wiedergibt. Diese mogliche Schlubfolge- 

rung mub naturlich an umfangreicherem Material nachgepruft und durch 

moderne Versuche abgesichert werden. Falls die beobachteten Gruppen in den 

Verteilungen der Absplibmabe uberzufallig sind — worauf ja u. a. der Zu

sammenhang zwischen den unterschiedlichen Rohmaterialien und den Maben 

hindeutet —, kann auf eine differenzierte Retuschiertatigkeit geschlossen 

werden. Es zeigt sich auberdem, welche Aussagemoglichkeiten dieser Technotyp 

unter Umstanden bietet.

Eine kulturelle Einordnung und Datierung der Funde ist nur begrenzt 

mdglich. Der Nachweis praparierter Kernsteine, des weichen, mdglicherweise 

indirekten Schlages und der Ruckenstumpfung labt in Zusammenhang mit der 

geochronologischen Magdalenien denken, wie es z. B. in Gonnersdorf oder der 

alten Andernacher Kollektion vertreten ist.

Zusammensetzungen

Routinemabig und mit Erfolg konnten trotz des kleinen Flachenausschnitts 

in 56/62 acht Steinartefakte aus dunkelgrauem westeuropaischem Gerdllfeuer- 

stein zusammengesetzt werden: zwei Lamellen aufeinander, vier Schlagflachen-
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abschlage paarweise aufeinander und ein Splitter an einen Gerbllrindenab- 

schlag (Abb. 4, 4—9). Eine Kartierung dieser Verbindungen laBt keine einheit- 

liche Richtung beispielsweise hangabwarts feststellen, vertikale Unterschiede 

sind sehr gering und folgen dem Fundschicht- und allgemeinen Hangeinfall 

in etwa nach Norden. Angesichts dieser Zusammensetzungen sind horizontal 

wirksame weitlaufige Verlagerungsvorgange eher unwahrscheinlich, wenn- 

gleich selektive Abtragungsvorgange nicht auszuschlieBen sind, aber nur in 

einem groBeren Flachenausschnitt durch Zusammensetzungen erkennbar waren. 

Die Zusammensetzungen lassen folgende Aktivitaten fur den Flachenausschnitt 

56/62 erschlieBen: Auf dem ausgegrabenen kleinen Flachenausschnitt 56/62 ist 

ein Feuersteingerdll zumindest angeschlagen, ist die Schlagflache eines Kernes 

aus demselben Material erneuert und sind zwei Lamellen von einem Kern 

desselben Materials vermutlich mit Zwischenstuck abgespalten worden. Theo- 

retisch konnte es sich um das gleiche Rohstuck in verschiedenen Bearbeitungs- 

und Abarbeitungsphasen handeln.

Bei der Durchsicht der Steine aus der Schotterschicht an der Spornkante — 

soweit gegraben — konnten acht scharfkantige Gerollbruchstucke paarweise 

zusammengesetzt werden. Sie sind vermutlich durch Frostverwitterung zer- 

brochen, was wohl auch fur die ubrigen scharfkantigen Gerollbruchstucke gilt. 

Da die Bruchstucke nahe beieinander liegen, sind die Gerolle nach der Ablage- 

rung des Schotters zerbrochen. Es handelt sich um kurze Verbindungen 

(< 0,10 m), die regellos sind und steil verlaufen. Gemeinsam mit der vertikalen 

Streuung des Schotters in den hangenden LoB weisen die Zusammensetzungen 

auf einen vertikalen VerlagerungsprozeB wahrend oder nach der LoBbedeckung 

hin.

Untersuchungen zur Einsedimentation

Aus den bisher gemachten Aussagen zur Lage der archaologischen Funde 

und der Schotterteile im Sediment laBt sich hypothetisch folgende Einbettungs- 

geschichte rekonstruieren. Weder der Schotter (53—54/75—76) noch die Sied- 

lungsfunde (56/62) konnen sich in ursprunglicher Lage befinden, da beide stark 

vertikal in den uberdeckenden LoB bzw. LoBlehm streuen.

Die archaologischen Funde/Siedlungsreste haben zunachst wohl flach auf 

dem Boden einer alten Oberflache gelegen (abgesehen von kleinen Gelande- 

unebenheiten). Es ist nicht auszuschlieBen, daB in der Folgezeit vor der Uber- 

deckung mit Sediment eine selektive, auf die groBen Artefakte beschrankte 

horizontale Verlagerung stattfand. Sicher hingegen hat nach der Uberdeckung 

mit Sediment ein vertikaler Transport der Funde stattgefunden, dessen Aus- 

wirkungen in vielen LoBstationen beobachtet wurden (Bosinski 1978, S. 45).

Moglicherweise handelt es sich um einen Vorgang, bei dem frierendes 

Wasser an der Oberflache liegende Gegenstande aufrichtet bzw. hochhebt und 

gleichzeitige Sedimentation ein Absacken des Gegenstandes nach dem Auftauen 

des tragenden Eises verhindert. Inwieweit sich unter einsedimentierten Gegen- 

standen sammelndes Sickerwasser den Gegenstand trotz des Sedimentdrucks 

bewegen kann, ist ungewiB. Derartige Vorgange — nur meist ohne Sedimen

tation — sind auch heute im winterlichen Mitteleuropa beobachtbar (mdl. 

Mitteilung von H. Thieme). Ein etwas anderer Vertikaltransport geht so vor 

sich, daB der Gegenstand „mit dem gefrorenen Boden angehoben (wird); beim
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Tauen sinkt er aber erst dann zuruck, wenn auch seine Basis aufgetaut ist, 

also spater als der umgebende Boden" (Schwarzbach 1964, S. 246, Abb. 8—41). 

Auf diese Weise konnen auch mit Sediment bedeckte Gegenstande bewegt 

werden.

Fur den Schotter ist — mit Ausnahme der zweiten Phase, fur die sich 

keinerlei Hinweise fanden -—- die gleiche Entstehungsgeschichte anzunehmen.

Diese Vorgange sollen nun mit Hilfe der an den einzelnen Funden im Ge- 

lande aufgenommenen Lagedaten beschrieben und untersucht werden. Die 

Schotterstichprobe umfabt 102, die Fundschichtstichprobe 17 einzelne Gegen

stande, fur die jeweils mindestens eines der drei Merkmale vorliegt5.

In der graphischen Darstellung der Richtung der Funde (Abb. 10) zeigt sich 

in beiden Stichproben eine Tendenz zur Einregelung in Richtung Norden, die 

aber leicht von der auf Grund der heutigen Gelandetopographie und der er- 

grabenen Lehm- und Schotteroberkante festgestellten Hangrichtung abweicht 

(zwischen drei und vier). Fur die Fundschicht ist ferner eine schwache Ein

regelung senkrecht zur Hauptrichtung feststellbar. Die Abweichung der be- 

obachteten Richtungshaufigkeiten von einer Gleichverteilung, in der jede 

Richtung die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzt, ist einem Chi-Quadrat-Test 

zufolge weder fur die Schotterstichprobe noch die Fundschichtstichprobe stati- 

stisch bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5°/o signifikant (Sachs 1974, 

S. 252)6. Somit sind die Einregelungstendenzen als zufallige Abweichungen von 

einer regellosen Lagerung anzusehen. Die Haufung der Richtung zwei und drei 

sollte dennoch als Hinweis auf eine von der heute im Gelande zu beobachten- 

den Hangrichtung eventuell abweichende Hangneigung zur Zeit der Ein

bettung nicht vergessen werden. Die Einregelung kann wahrend des Vertikal- 

transportes oder vorher entstanden sein.

Die Gegenstande beider Stichproben liegen tendenzmaBig mit ihrem nord- 

lichen Ende hoher als mit ihrem sudlichen (Abb. 11) (hangaufwarts). Der Defi

nition der Neigung zufolge (s. Anm. 5) bedeutet dies, dab die Funde haupt- 

sachlich horizontal im Sediment lagen. Diese Lage kann aber nicht die ur- 

sprungliche gewesen sein (Schichteinfall). Statistisch nachweisbar (Nullhypo- 

these: die Neigungswerte sind gleichverteilt) ist die genannte Tendenz nur fur 

den Schotter bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 °/o. Senkrecht „stehende" 

Funde sind nicht beobachtet worden, was moglicherweise auf eine subjektive 

Bevorzugung der angrenzenden Werte zwei und drei durch die Ausgraber zu- 

ruckgefuhrt werden kann.

5 Alle drei Merkmale sind, obwohl eigentlich quantifizierbar, aus technischen 

Grunden qualitativ bestimmt worden. Die (Aus)Richtung (6 Klassen) und Neigung 

(4 Klassen) der Gegenstande mit erkennbarer Langsachse wurden mit Hilfe der 

12 Sektoren des Uhrzifferblattes bestimmt (vgl. Hahn 1977, S. 285 f.). Als Kippung 

wurde die zur Langsachse eines Gegenstandes senkrecht verlaufende „Breitachse" in 

vier Klassen aufgenommen. Alle Merkmale sind auf die vorher festgelegte Hangrich- 

tung (etwa N) und die jeweilige Hangoberfiache bezogen, also aus praktischen Grunden 

nicht auf eine theoretische horizontale Ebene. Im Schotter wurden nur die Gerdlle 

berucksichtigt, die im LoB eingebettet waren.

6 Echte Zufallsstichproben liegen nicht vor. Allerdings durfte der Ausschnitt, den 

beide darstellen, als zufallig gelten (Klumpen-Stichprobe, Sachs 1974, S. 194).
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Abb. 10 Diagramm der Richtungswerte 1—6 (relative Haufigkeiten).

a) Schotterteile im LoB in den Quadraten 53—54/75—78 

(n = 106, *= 10,39, FG = 5, a= .06)

b) Funde im Quadrat 56/62, Niveau 1 und 2

(n = 17, #= 1,0, FG = 5, a = .96)

c) hypothetische Gleichverteilung der Richtungswerte

Die Kippungswerte weichen statistisch ebenfalls nicht von einer Gleich

verteilung ab (Abb. 12). Die Anpassungen an diese Verteilung sind fur beide 

Stichproben als gut zu bezeichnen. Die Kippung der Gegenstande ist demnach 

regellos.

Aus diesen einfachen Untersuchungen kann abgeleitet werden, dab die ver- 

mutete vertikale Verlagerung zu einer N-S verlaufenden, statistisch allerdings 

nicht nachweisbaren Einregelung fuhrte und die ursprunglich zumindest in der 

Fundschicht oberflachenparallele Neigung veranderte und die Gegenstande 

regellos kippte. Fraglich ist dabei allerdings, ob sich die Einregelung tatsachlich 

wahrend der vertikalen Verlagerung oder vorher durch horizontale Ver- 

lagerungen ergab.

Zwischen den Lagemerkmalen besteht kein bivariater Zusammenhang, wie 

die Berechnung der Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman ergab (Sachs 

1974, S. 309—312).
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Abb. 11 Diagramm der Neigungswerte 1—4 (relative Haufigkeiten).

a) wie Abb. 10

(n = 106, 2° = 6,87, FG = 2, a= .03)

b) wie Abb. 10

(n - 17, *3 = 3,29, FG = 2, a = .19)

c) hypothetische Gleichverteilung der Neigungswerte

AuBerdem wurde trotz der geringen Zahl einzeln eingemessener Funde ver- 

sucht, mit Hilfe der multiplen Regression der Frage nachzugehen, welcher Zu- 

sammenhang zwischen der Hohe der Funde im Sediment (z-Koordinate) und 

ihrer allgemeinen Gestalt (Form L/B, Gewicht und relative Dicke L X 100/0,5 X 

[L + B]) besteht (Gaensslen und Schubo 1976). Dabei wurde zunachst der Ein- 

flub der Hangneigung (y-Koordinate) auf die Fundhdhe ausgeschaltet. Grund- 

lage waren die Stichproben der Fundschicht (56/62, Niv. 1 u. 2) und des Schot- 

ters (in 53/76 und 53/77—78). Ohne auf Einzelheiten dieses Untersuchungs- 

ansatzes eingehen zu wollen, seien die Ergebnisse in drei Punkten zusammen- 

gefabt.

Absolut gesehen erklart die Hangneigung in alien Stichproben den hochsten 

Anteil der Varianz der Fundhdhe.

Relativ betrachtet ist die Reihenfolge der Pradiktoren fur jede Stichprobe 

gleich, gemessen an ihrem Anteil an der vorhergesagten Varianz der Fundhdhe: 

die beste Vorhersage bietet die Hangneigung, gefolgt von den Lagemerkmalen 

und schlieBlich den Formmerkmalen.

3
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Abb. 12 Diagramm der Kippungswerte 1—4 (relative Haufigkeiten).

a) wie Abb. 10

(n = 96, # = 4,58, FG = 3, a= .21)

b) wie Abb. 10

(n = 13, # = 2,08 FG = 3, a = .5,6)

c) hypothetische Gleichverteilung der Kippungswerte

Ein wichtiger Gesichtspunkt zur Interpretation der multiplen Regression ist 

der Umstand, daB die uber die Hangneigung (y) als einzelner Pradiktor hinaus- 

gehende Verbesserung in der Vorhersage der Kriteriumsvarianz, die durch die 

zusatzlichen Pradiktorvariablen zu Lage und Form geleistet wird, vollkommen 

unabhangig von dem schon durch die Hangneigung bestimmten Varianz- 

anteil ist. Gemessen an der insgesamt durch alle Pradiktoren vorhergesagten 

Varianz werden in der Fundschicht zusatzlich zur Hangneigung 47,4 % durch 

Lage und Form vorhergesagt, erheblich mehr als in den vom Umfang her ver- 

gleichbaren Schotterunterstichproben mit 20,4 %/o bzw. 29 %.

Man konnte die Hypothese aufstellen, daB in der Fundschicht der Hochwan- 

derungsprozeB in einem Zusammenhang mit der Form des jeweiligen Gegen- 

standes und seiner Lage steht.

Diese Ergebnisse sind aber angesichts der durch die vielen Parameter in den 

Schatzgleichungen verursachbaren Stichprobenfehler und die Gefahr der Uber- 

schatzung des Zusammenhangs in kleinen Stichproben (Gaensslen und Schubd
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1976, S. 124—126) nur als Anregung zu weiteren Arbeiten in diese Richtung zu 

werten. Sollten sich die festgestellten Zusammenhange zwischen Fundhbhe und 

Fundlage und -gestalt an umfangreicherem Material bestatigen lassen, d. h., ver- 

andert sich tatsachlich die originale Fundlage mit zunehmender Hohe im Sedi

ment, ware unter Umstanden die Mbglichkeit gegeben, den alten Begehungs- 

horizont an Hand der Lage der Funde zu bestimmen.

Zusammenfassung und Perspektiven fur weitere Untersuchungen

Durch finanziell nicht allzu aufwendige Sondierbohrungen und eine be- 

grenzte Grabung auf dem Hang des Martinsberges konnte eine jungpalaoli- 

thische Fundschicht nachgewiesen werden, die mit sehr hoher Wahrscheinlich- 

keit dem Fundhorizont Schaaffhausens entspricht. Allerdings liegt eine etwas 

andere Situation wegen des Fehlens eines stark ausgebildeten Humushorizontes 

und des Fehlens von Lavablocken vor, die einen Bestandteil der Siedlungs- 

schicht Schaaffhausens bildeten. Eine archaologische Feindatierung ist bislang 

nur begrenzt moglich.

Es wurde eine detaillierte Interpretation aller Funde versucht, um sach- 

gerechte Entscheidungen fur die Weitergrabung treffen und Hypothesen zur 

Befundsituation, geologischen Position u. a. aufstellen zu konnen, die bei der 

Weitergrabung berucksichtigt und weiterverfolgt werden sollen.

Unabhangig von der Frage der pedologischen Vollstandigkeit des beobach- 

teten Profils muB die Fundschicht auf Grund ihrer Lage von 0,05 m unterhalb 

der Lehmoberkante alter als Allerod datiert werden. Eine Datierungsgrenze 

nach unten liegt bisher nicht vor.

Die jungpalaolithischen Siedlungsreste liegen auf einem flachen Hang, der 

in einem scharfen Knick zum Rhein hin abfallt. Die an diesem spornartigen 

Abbruch gefundenen wenigen Absplisse gehoren entweder zum peripheren 

Siedlungsbereich oder stellen verschwemmte Teile der Fundschicht dar.

Die weitaus zahlreicheren Funde weiter oberhalb am Hang deuten auf den 

engeren Siedlungsbereich hin. Beleg dafur sind die Zahl der Funde und ihre 

Vielfaltigkeit: Knochen, Knochenkohle, Rondellbruchstuck, Steinartefakte einer- 

seits; unterschiedliche, nicht nur lokale Gesteinsrohmaterialien und verschie- 

dene Steinbearbeitungsphasen andererseits. Moglicherweise ist das Inventar 

naturlich (groBe Artefakte fehlen) und/oder durch den Menschen selektiert (be- 

stimmte Technotypen und Werkzeugformen allgemein fehlen). Die Zusammen- 

setzungen von Steinartefakten sprechen gegen eine Umlagerung der Siedlungs

reste an dieser Stelle, eine Verlagerung von Funden von dieser Stelle aus 

ist moglich.

Auch ohne Wissen um die Funde Schaaffhausens bestunde Interesse an einer 

Weitergrabung. Die Reichhaltigkeit und Qualitat der alten Funde lassen ahn- 

liches auch fur zukunftige Ausgrabungen auf dem Martinsberg erwarten. Es 

bietet sich zunachst an, im AnschluB an die untersuchte kleine Flache sowohl 

hangauf- als auch hangabwarts weiterzugraben. AuBerdem ist es sicher sinn- 

voll, in Hohe der mutmaBlichen Grabungsstelle Schaaffhausens weiter oberhalb 

am Hang zu sondieren und gegebenenfalls groBere Flachen zu untersuchen.

3*
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Tabelle 1

SF-Abschl.

7

1

Abschl. Kernk.kl. Klinge

14

6

Abspl.

41

15

27

11

11

Beziehungen zwischen Technotyp und Rohmaterial

Lam.

7

2

19

1Schotterfeuerst.

Kreidefeuerst.

Quarzit

Chalzedon 

hellbr. Feuerst. 1



Tabelle 2

LANGE:

1 Alle Steinartefakte

2. Abschlage 

sensu lato

3. Abschlage 

sensu stricto

4. Schlagflachen- 

abschlage

5. Lamellen

6. Absplisse

X

7,26

8,22

V,%

4,6

6,3

X D

6,20 2,00

6,61 5,00

a3

1,61

1,72

a4

3,72

4,00

n

236

112

s

5,07

5,41

Xmin

2,0 

2,0

Xmax

32,0

32,0

9 14,00 14,00 11,00

15,00

12,25 12,00

0,54 — 0,46 2,60 6,6 11,0 19,0

7 13,43 1,35 — 0,64 3,70 11,2 10,0 21,0

8

84

— 0,56

0,34

7,04

2,60

13,9 11,0

4,8 2,0

32,0

14,0

19,13 17,00

5,94 5,87

17,00

5,00

6,00

0,82

0,31

BREITE:

1. Alle Steinartefakte

2. Abschlage 

sensu lato

3. Abschlage 

sensu stricto

4. Schlagflachen- 

abschlage

5. Lamellen

236

112

4,48

4,96

3,91 1,50

4,22 4,00

6,00

9,44 9,00 9,00

1,80

1,15

5,16

1,57

3,15

2,94

4,5 1,0

5,6 1,0

22,0

16,0

9 3,64 13,6 5,0 16,00,48 — 0,83

7 14,7 5,0 14,08,71 8,00 0,49 — 0,89 3,15—

13,5 3,0 11,08 7,00 6,50 6,00

8,00

3,93 4,00

0,00 — 0,74 2,51

6. Absplisse

GROSSE:

Alle Steinartefakte

84 5,4 1,03,98 0,42 — 0,52 2,00 9,0

236

Mabe im kleinsten umschreibenden Rechteck (s. Anm. 3) 

(auBer 1. nur ganz erhaltene Grundformen)

46,57 23,82 6,00 3,62 17,13 67,18 9,4 5,0 528,0

Stephan
 Veil
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Tabelle 3

32,00

28,00

x

36,85

30,43

n

27

7

1. Schotterfeuerstein

2. Kreidefeuerstein

3. Hellbraun-grauer

Feuerstein

4. Quarzit

5. Chalzedon

1.—3.

4.—5.

1.—5.

Alle ganzen

Absplisse

Stichprobenumfang, Mittelwert und Median fur AbspliBgroBen (LXB) an ganzen 

Absplissen fur verschiedene Rohmaterialgruppierungen

7 

15

5 

41 

20 

61

29,43 29,75

15,60 10,00

23,40 10,00

34,49 28,63

21,45 8,00

30,21 23,94

84 27,87 23,64
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Die Faunenreste der Grabung Andernach 1978

von

F. Poplin

Die geringe GroBe des Knochenmaterials erinnert an japanische Kleingarten- 

kunst. Von den insgesamt nur wenige Gramm wiegenden Resten konnten sechs

Stucke bestimmt werden.

Eine Elle, wahrscheinlich vom Ren (Qu. 56/62, Vqu. 2, Niv. 1, Nr. 22). Es liegt 

der Gelenkteil vor, der die Elle mit der Speiche verbindet. Er laBt sich wegen 

schlechter Erhaltung und Ubersinterung nur einem Wiederkauer von der GroBe 

des Rens, linke Seite, zuweisen. Dieses Bruchstuck, das fur sich genommen so 

genau nicht bestimmbar ware, wird wegen der mutmaBlichen Umwelt des in 

Frage kommenden Zeitabschnitts dem Ren zugeordnet.

Beckenfragmente eines kleinen Caniden, wahrscheinlich Rotfuchs (Vulpes 

vulpes; 56/62, 3, 1, 7). Aus den kleinen Knochenbruchstucken, die Schlammruck- 

standen ahnlich sehen, lassen sich der Bereich des Acetabulum und der Ilium- 

hals der rechten Hufte zusammensetzen. AuBerdem ist ein kleiner Teil des linken 

Ischium erhalten. Folglich kann man vermuten, daB beide Beckenhalften neben- 

einander im Sediment lagen. Fur Fuchs ist der Knochen recht groB. Seine Aus- 

maBe erinnern an den entsprechenden Knochen beim Schakal. Es handelt sich 

sehr wahrscheinlich um Vulpes vulpes. Aber auch in diesem Fall erfolgt die 

Zuweisung mit einem gewissen Vorbehalt.

Oberer linker Molar einer Gemse (Rupicapra rupicapra; 56/62, 1, 1, —). Zu- 

sammen damit liegen einige Knochensplitter vor, von denen ein oder zwei Stucke 

auf einen Knochen mit fur Ren zu dicker Wandung hinweisen. Auf Grund des 

von dieser Fundstelle bekannten Materials kann ein groBes Tier wie Pferd in 

Erwagung gezogen werden. AuBerstenfalls ist auch Mensch nicht vollig aus- 

zuschlieBen ...

Verschiedene kleine Splitter (56/62, 1, 3, —), darunter ein Bruchstuck der 

mesialen Seite und mesio-labialen Kante eines unteren Schneidezahns vom Biber 

(Castor fiber). Neben der Gemse ist das die sicherste von allen Bestimmungen. 

Daneben kommt eine unvollstandige linke Unterkieferhalfte eines kleinen Na- 

gers mit Mi und M2 vor. Meiner Ansicht nach handelt es sich um Microtus, 

moglicherweise M. oeconomus (Nordische Wuhlmaus?). Die Entscheidung daruber 

bleibt einem Kleinsaugerspezialisten uberlassen. AuBerdem ist eine 3. vordere 

Phalange vom Maulwurf (Talpa) bestimmbar.

Es ware unangebracht, aus einem so begrenzten Material SchluBfolgerungen 

zu ziehen. Interessant ist jedenfalls die Existenz des fur Andernach ebenso wie 

fur die Zwillingsstation Gonnersdorf zum erstenmal belegten Bibers. Das ist, 

wie ich fur beide Fundstellen schon herausgestellt habe (Poplin 1978), als Hinweis 

darauf zu werten, daB die Menschen ihren Nutzen aus der Nahe des Rheins zu 

ziehen wuBten. SchlieBlich scheint es mir sinnvoll, zu betonen, wie vielverspre- 

chend diese in einer sehr begrenzten Grabungsflache geborgene Fauna ist, denn 

mit sechs bestimmbaren oder zumindest zuweisbaren Resten belegt sie die 

Anwesenheit von sechs, sogar sieben Arten.


