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VORWORT 

I n  den J ahren 1 937 und 1 938  wurden , auch wahrend den vVintermonaten , 

in den Hohlen von Mauern Ausgrabungen unternommen . Die Beschreibung 

der Funde diesel' Ausgrabungen wurde 1 940 beendet , anschlie13end gedruckt , 

aber nicht herausgegeben. 'Wahrend des Krieges wurden die Funde, Ausgrabungs

plane , Aufzeichnungen und Foto 's in Hollandisch Friesland untergebracht. Sie' 

sind zum gro13ten Teil erhalten geblieben .  1 946 wurden sie van Herrn Prof. Dr .  

A .  E .  van Giffen , Direktor des Biologisch-Archaeologischen Instituts del' 

Universitat Groningen ubernommen und 1 95 1  dem Urgeschichtlichen Institut 

der Universitat Munchen ubergeben.  

Samtliche Klischees , Druckstocke, Originalzeichnungen , usw. des ersten 

Druckes wurden 1 944 in Leipzig durch Feuer vernichtet. Nur eine vollstandige 

Druckprobe ist erhalten geblieben.  Die Firma \iVolters ubernahm die schwierige 

Aufgabe die Abbildungen der Klischeeabzuge dieser Druckprobe zu klischieren.  

Die geologischen und botanischen Untersuchungen der Hohlen und del' 

weiteren Umgebung, die hauptsachlich del' Zweck hatten eine exakte Bestimmung 

des Alters del' Kulturen zu ermoglichen , konnten durch die Zeitumstande leider 

noch nicht beendet werden.  Die vorlaufigen , zum Teil in Lit. 25 , 26 veroffentlich

ten Untersuchungen waren noch ungenugend. Es wurde geplant diese Arbeit 

in den nachsten Jahren zu beenden . Da wir es nicht fur ratsam halten die Offent

l ichkeit noch langer vvarten zu lass en , mochten wir mit del' Herausgabe diesel' 

kulturgeschichtlichen Beschreibung del' altsteinzeitlichen Besiedlung anfangen . 

Volstandigkeitshalber scheint es uns jedoch angebracht schon jetzt einel} 

kurzen Uberblick der bereits vorliegenden geologischen und botanischen Er

gebnisse hinzuzufugen.  
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DIE LAGE DER HOHLEN UND DIE GEOLOGISCHE 

BESCHREIBUNG DER HOHLENSEDIMENTE 

Wie Taf. 5 und 6A zeigen , befinden si ch die Hohlen am Sudhang des Frankischen 
Jura, in der Nahe der Donau , zwischen Ingolstadt und Donauworth . \iVestlich 
breitet sich das bekannte Fundgebiet von Nordlingen mit den Ofnethohlen , ost
lich das Gebiet des unteren Altmuhltales mit den Klausen, dem Schulerloch 
und der Kastlhanghohle, aus. 

Die von Dr. I ng. H .  Brand hergestellten Plane und Aufrisse (Taf. 1 , 3 A, 3 B, 
.4 A und 6 B) geben zusammen mit den Aufnahmen (Taf. 2, 7 und 8) ein Bild 
von Lage und Gestalt der Hohlen . Nordostlich befindet si ch Hohle C .  Sud
westlich liegt die mittlere Hohle (Hohle B) ,  die eine kleine Nebenhohle aufweist 
und durch einen Quergang mit der sich am meisten sudwestlich befindenden 
Hohle (Hohle A) verbunden ist. Unter dem Vorplatz der Hohle B wurde bei der 
Ausgrabung eine kleinere Hohle entdeckt , die am Ende des Diluviums abgeschlossen 
war (Hohle D). Diese Hohle war zum gro13ten Teil mit Sedimenten ausgefullt .  

Die Hohlen liegen im nordwestlichen Abhang eines alten Trockentales. Dieses 
Tal diente der Donau bis zum Ri13-Wurm-Interglazial als Bett ; del' Flu13 stromte 
iiber Rennertshofen,  \iVellheim und bis Dollnstein durch das Trockental ,  und dann 
weiter bis Kelheim durch das jetzige Altmuhlta l .  Nach dem Rif3-Wurm-Inter
glazial durchbrach die Donau das Juragebirge bei Steppberg und flof3 von dort 
uber Neuburg n ach Kelheim. 

Die Hohlen befinden si ch in einem nasenartigen Felsvorsprung des lVIalm
kalkes, am Anfang des brei ten Trockentales, ungefahr 20 m uber del' Talsohle 
und 420 m uber N.N.  lVIan kann von ihnen aus sehr gut das Donautal bis Stepp
berg und Burgheim, wie auch das Trockental bis Hiitting uberblicken (Taf. 6A).  
Sie l iegen also an einer sehr gunstigen Stelle, da im Diluvium die Tierherden 
bei ihrer OW-\iVanderung durch das Donautal und ihrer NS-Wanderung durch 
das obere Altmiihltal ,  das Trockental und wahrscheinlich durch das Lechtal ,  
in geringer Entfernung an den Hohlen voruberzogen. 

\iVeiter entspl'ingt an der gegenuberliegenden Flanke des Tl'ockentales, gerade 
unterhalb lVIauern in einer Entfernung von ungefahr 400 m eine Quelle ,  die 
viel und sehr gutes Wasser liefert. Vielleicht war diese Quelle bel'eits im Dilu
vium vol'handen. 

Da infolge del' Zeitverhaltn isse die geologische uncl palaontologische Bear
beitung cler Hohlenseclimente uncl clie speHiologische Beschreibung cler Hohlen 
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noch nicht durchgefuhrt werden konnte, muf3 die Veroffentlichung del' lVIauerner 
Hohlen in  zwei Teilen erfolgen . Del' zweite Teil wird die Geologie und Palaon
tologie del' Hohlensedimente, die Spelaologie del' Hohlen und die kulturge
schichtliche Beschreibung del' nacheiszeitlichen FlInde enthalten . In dem vor
l iegenden Teil wird n ur eine kurze vorlaufige , fUr die Datierung del' altsteinzeit
lichen Funde erforderliche Beschreibung del' Hohlensedimente gebracht. 

Auf den Vorplatzen und an den Eingangen samtlicher Hohlen wurde stets 

ungefahr dieselbe Schichtenfolge festgestellt. Diese Aufeinanderfolge wird auf 

Taf. 9 und 10 in die Profile dargestellt. 
Oben befindet sich eine Humusschicht (A), die nach dem Diluvium entstanden 

ist und viele jungere Kulturen (Neolithikum, Bronzezeit ,  Eisenzeit, romische 
Zeit und lVIittelalter) enthalt 1) . An ihrer Unterseite wurden einige mesolithische 
Gerate gefunden . 

Hierunter folgt eine braune Verlehmungszone (B) , weiter eine machtige gelbe 
Lof3schicht mit groI3en , scharfsplittrigen Kalksteinen,  die auf intensive Frost
verwitterung, also auf groI3e Kalte h indeuten (C und E) . In diesel' LoI3schicht 
befindet sich eine graue Verlehmungszone mit vielen kleinen abgerundeten 
Steinchen (D). Diese ist steril ,  verjungt si ch ofters und verschwindet manchmal 
ganz (siehe Tat' . 9). 

I n  del' daruber l iegenden LoI3schicht (C) wurden reiche Kulturuberreste del' 
unteren lVIadeleinegruppe angetroffen .  In del' Loi3schicht (E) unter der Ver
lehmungszone wurden keine Kulturuberreste gefunden . 

Hieruntel' folgt ein fetter Hohlenlehm mit vielen abgerundeten Kalksteinchen . 
Diesel' ist oben grau (F) und unten braun (G).  I n  dem oberen Teil (F) wurden 
Kultu ruberreste del' Altmuhlgruppe, und in dem unteren Teil (G) KUItUl uber
reste del' lVIoustiergruppe entdeckt. 

Zu untel'st befindet si ch auf dem Felsen ein graller unci gelber Ton (H und I ) .  
Beicle s ind  steril unci fehlen manchmal. 

Diese Schichtenfolge konnte nur auf clen Vorplatzen vor den Hohlen und an 
clen E ingangen del' Hohlen bis Zll e iner Entfernung von 3 m vom Eingang fest
gestellt werden . 

Del' Humus , clie Lof3schicht unci cl ie Verlehmungszone verjungen si ch nach 
clem Innern cler Hohle unci sind in einer Entternung van 3 m vom Eingang voll
kommen verschwunclen (Taf. 9). 

In  Hohle A konnte festgestellt werden , claI3 die Lof3schicht sich nach clem 
Hohlen innern zu in einer bis zu 50 cm machtigen Schicht fortsetzt, die nur aus 
scharfsplittrigen Kalksteinen und etwas "Kalkmehl" besteht unci worin sich kein 

1) Die FlInde diesel' Kulturen wurden von Dr. E. Pressmar beschrieben, aber no ch 

nicht veriiffentlicht. 
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LoJ3 mehr befindet. 'Wir mussen hier also annehmen , da/3 die LoJ3teilchen nur 
einige Meter weit in die Hohlen hineingeweht wurden . Die Frostvel'witterung, 
die wahrend derselben Periode auftrat ,  konnte si ch aber noch einige Meter tiefer 
ill del" Hohle gel tend machen und hat die scharfsplittrigen Kalksteinen ab
gesprengt. 

Die Hohlenlehme (F und G) werden nach dem Hohleninnern ZlI immer 
machtiger und bilden dort das ganze Profi l .  Einige Meter vom Eingang entfernt 
lassen sie sich n icht mehr trennen , da sie beide eine rotbraune Farbe ange
nommen haben. 

Die Tone (H und I) werden auch im Hohleninnern angetroffen. 
Eine kleine Abweichung vom schematischen Profil zeigen die Schichten aut' 

dem Vorplatz von Hohle A. Hier befindet sich an del' Oberseite des bl'aunen 
Hohlenlehms eine dunne Schicht von gelbem Lehm, mit ziemlich gl'oJ3en scharf
splittrigen Kalksteinen (Taf. 10) . Der gel'inge Gehalt an Huminen laJ3t auf 
kaltel'e klimatische Bedingungen schlieJ3en, untel' denen diese Sehicht abge
lagel't wurde . 

Fur eine tiefgehende petrologisehe Untersuchung diesel' Sedimente wird auf 
den 2. Teil verwiesen . 
. Um die Geologie dieses Profiles riehtig studieren zu konnen , wurde zuerst 

ein Profil an dem Abhang unter den Hohlen und quer dureh das Tal herge
stel lt ,  wofur viele Bohl'ungen und Ausschachtungen angesetzt wurden '(Taf. 6 B ,  
oben) .  Hiel'bei fanden wir , daB die LoI3sehicht sich aueh zum Teil i m  Tale 
t'ortsetzt. Unter dem LoJ3 befand si ch ein dicker ,  blauer Ton mit humosen 
Sehichten und darunter eine Schotterschicht. Diese Schottel'schicht wurde als 
Hochterrassensehottel' der Donau bestimmt. Die Hochterrassensehotter sind hier 
sehr wahrscheinlich im vorletzten Glazial und im Anfang des letzten Intel'
glazia ls abgelagert. 

Del' Komplex von blauen Tonen mit humosen Schichten ist nach den pollen
analytischen Untersuehungen von R. Schutrumpf in einem gemaBigten Klima 
abgelagert worden.  Auch wurde bestimmt , daB die klimatischen Verhaltnisse 
del' Zeit , in der die daruberliegende LoBschicht abgelagert wurde, glazial sind. 
Geologisch wurde festgestellt ,  daB die LoBschichten der letzten Ei8zeit an
gehoren . N ach der stratigraphischen Lagerung ist del' sieh in den I-Iohlen unter 
der LoJ3schicht befindende Hohlenlehm zu vergleiehen mit den im Tale sich 
unter del' LoBschicht befindenden blauen Tonen mit humosen Schiehten . Dieses 
wurde durch die folgenden Tatsaehen bestatigt : 

I. die Herdstellen in dem Hohlenlehm enthalten Holzkohlen , herruhrend 
vom Holz von Baumen , die in einem gemaBigten Klima wachsen . 

2. Sedimentpetrologisch habe ieh die schweren Mineralkorner der verschie
denen Schichten untersucht. Dies gab fur die besprochenen Schichten die fol-
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genden Ergebnisse (Tab . I ) . I n  alien Schichten sind die nicht charakteristischen 

"Durchlaufer" Opak, Turmalin ,  Zil'kon und Gl'a.nat vel'tl'eten. Del' Lo13 ist 
charakterisiert durch seinen hohen Gehalt an Epidot, ab er ohne Saussurit und 
Hornblende. Der Hohlenlehm und die blauen Tone mit humosen Schichten sind 
beide charakterisiert durch ihren hohen Hornblendegehalt und ihren hohen . 
Gehalt an metamorphen lVIineralien wie Staurolit, Disthen , Andalusit und Sill i
manit. Diese Zusammenstellung hat kein anderes Sediment im Tale ,  so da13 

wir hieraus auf eine ein igerma13en ubereinstimmende Entstehungsweise und auch 
auf ein wahrscheinlich entspl'echendes Alter der beiden Schichten schlie13ec 
konnen.  Und da durch die Untersuchungen von R .  Schutrumpf die klimatischen 
Verhaltnisse in del' Zeit, in der diese Schichten abgelagert wurden , erschlossen 
werden konnten , sind diese auch fUr die Altmuhlstufe und lVIoustierstufe des 
Hohlenlehms einigerma13en bekannt. 

Vorlaufig konnen wir nul' mit Sichel'heit sagen , daB die Hohlensedimente 

untel'halb der Humusschicht (A) wahrend del' \i'lurmeiszeit abgelagert worden 
sind. Sie enthalten die fur die letzte Vereisung so typische "kalte" Fauna mit 
lVIammut ,  wolharigem Nashorn , Wildpferd und Ren. In del' LoBschicht wurden 
z .B .  verschiedene Schichten mit arktischen Nagern , Eisfuchs und Schneehase 
angetroffen . D iese Bestimmungen entnehme ich vorlaufige lVIitteilungen in 
Zusammenhang mit del' Bearbeitung del' Fauna del' lVIauernel' Hohlen durch 
Prof. A .  Stehlik aus Brunn. Seine bereits in  1943 beendete Arbeit ist leider fUr 
uns z .Zt. nicht erreichbar. 

ViTeiter kann man mit einiger \Vahrscheinlichkeit aus der petrologischen Be
schaffenheit del' Hohlensedimente schlie13en , daB der obere Teil des Profiles, 

Tabelle I. 

Donau-
Blauc 

HohJen- Donau-
Blaue 

Hohlen-
Lofl 

schotter 
Illllnosc 

Ichm 
Lofl 

se hotter 
humosc 

Ichm 
Tone Tone 

Op ak 33 20 27 34 Ch Jori toid - I - -

T lIrm al i n  2 2 4 2 Epido t .  28 1 0  I I 1 4 
Zir ko n .  2 2 2 ' 2  S all ssuri t - 3 1 5 3 
Gr anat. 56  45  40 43 Zo iz it I - - -

RlItil 2 1 3 6 Hor nble nde . - 4 2 1  26 
Bro ki t  - - - - Gl all coph an. - - ) -

Anat as . - - - - AlIg it - - - -

T it ani t . 1 I - - H ype rste n - - I -

S taurol i t 4 3 8 7 Ch loropi t - - - -

D isthe n 3 - 2 3 Korll nd - I - -

Andal ll si t  I - 1 I To pa s I - - -

S il l im anit. - - 1 -
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del' zum groJ3ten Teil aus Loss mit scharfsplittrigen , durch intensive Frost
vel'witterung gebildeten Kalksteinen besteht, in del' zweiten , sehr kalten Phase 
del' ,iVurmeiszeit entstanden ist. Diesel' Teil zeigt unterhalb des unteren lVlagda
len iens eine deutliche Verlehmungszone (D) , die auf ein Interstadial in diesel' 
kalten Abschnitt hinweiJ3t. Eine del' Lage n ach hiermit Ubereinstimmende Ver
lehmungszone befindet sich auch in den Lossprofilen del' Ziegeleien del' Um
gebung. Nach del' stratigrafischen Lagerung konnte dieses In terstadial mit 
dem del' s.g. Gottweiger Verlehmungszone der Lossprofile aus Ostreich uber

einstimmen. H ier befinden sich namlich die oberen Aurignacienkulturen , die 
typologisch etwas alter sind als das untere Magdalenien von Mauern , gerade 
auJ3erhalb diesel' Zone oder im oberen Teil davon . Solange diese Vermutungen 
aber durch pollenanalytische Vergleiche n icht einwandfrei bestatigt sind, sind 
sie nur als eine Art Arbeitshypothese zu verwenden . 

We iter kann vermutet werden , daJ3 die si ch u nter del' LoJ3schicht befindenden 
Hohlenlehme zu dem ersten Abschnitt del' ''''urmvereisung gehoren . ''''enn die 
auf sedimentpetrologischen Gri.inde beruhende Paralellisierung diesel' Lehme 
mit den humosen Tonen im Tale richtig ist , so kann aus den Bestimmungen 
von Dr .  R. Schutrumpf die Folgerung gezogen werden , daJ3 jene Lehme in 
einem nul' sehl' gemaJ3igten Klima abgelagert word en sind. Es finden sich hierin 
uberdies weniger groJ3e und stets deutlich abgerundete Kalksteine, sodaJ3 an
zunehmen ist, daJ3 die Frostverwitterung nicht intensiv war. Auch wurde fest
gestellt, daJ3 diese Schichten einen groJ3eren Prozentsatz an Huminen enthalten 
als die LoJ3schicht. Leider konnen noch keine exacten petl'ologischen Bestim

mungen gegeben werden .  Prof. R. Lais hatte diese Untersuchung ubernehmen 
sollen ; er hat sie aber infolge des letzten Krieges n icht vollenden konnen und 
ist leider inzwischen gestorben . 

un sind unsere Kenntnisse del' even tu ell en alteren In terstadiale del' ''''urm
eiszeit noch zu unzureichend um diese Schichten in einem odeI' in mehreren 
von diesen Schwankungen einzureihen . 

Es muJ3 in diesel' Zusammenhang noch daran erinnert werden , daf3 sich zwischen 
dem oberen Hohlenlehm mit del' Altmuhlgruppe (F) lInd dem unteren mit del' 
Moustiergruppe (G) an ein igen Stellen eine wahrscheinlich unter etwas kalteren 
Bedingungen abgelagerte gelbe Lehmschicht befindet (G'), die einer etwas 
kalteren Phase entsprechen wi.i rde. 

Zum SchluJ3 kann die Vermutung ausgesprochen werden , claf3 die gelben unci 
grauen basalen Tone (H und I )  zu einem kalten fri.ihen Abschnitt del' Wurm
eiszeit gehoren. 



DIE POLLENANALYTISCHE DATIERUNG DER 

AL TSTEINZEITLICHEN FUNDE 

von R. SCHUTRUMPF, IGel 

Schon rund 30 Jahre benutzt man die Pollen analyse zur Datierung vorge

schichtlicher Funde. Rei den bisherigen Untersuchungen handelte es sich ab er 
immer um torfige, anmoorige odeI' Seeablagerungen . I ch begann nun Anfang 
des Jahres I 938  die Pollen analyse auch auf die altsteinzeitlichen Hohlenablage
rungen von lVIauern auszudehnen. Soweit mir bekannt, sind bisher keine pollen
analytischen Untersuchungen von Hohlenlehmen in  del' einschlagigen Literatur 
veroffentlicht. Es mul3te daher zunachst festgestellt werden , ob die Hohlenlehm
schichten uberhaupt eine Pollenerhaltung ermoglichen unci weiterhin , ob eine 
evtl . vorhandene Pollenfuhrung quantitativ zu Pollenspektren bzw. Pollen
diagrammen ausgewertet werden kann. Nach einer grol3eren Anzahl von Analysen 
zeigte sich , dal3 del' Hohlenlehm nul' eine ganz geringe Pollenerhaltung zulal3t .  
Die relative Grobporigkeit des Einschlul3matel'ials und gelegentlich auftl'etender 
Feuchtigkeitsmangel lassen ungehindert die Luft hinzutreten,  so dal3 die lVIem
'branen der Pollenkorner aufoxydiel't und damit im Laufe des langen Zeitl'aumes 
wahrend ihl'er Lagerung im Boden sekundal' zersetzt werden . I n folge diesel' 
Verrottung sind in den Proben nur aul3erst wenige und meist schlecht erhaltene 
Pollenkorner vorhanden und erst nach mehl'eren vol'ausgegangenen Aufberei
tungsverfahl'en auffindbar 1). 

Das gleiche fand ich bestatigt in den Hohlenlehmen del' Grabung Ranis in 
Thuringen 2) . Damit envies s ich die pollenanalytische Untersuchung von Hohlen
lehmen zunachst als aussichtslos , da das zu erwartende Ergebnis und vor al lem 
dessen derzeitig mogliche Auswertbarkeit in keinem Verhaltnis zum Arbeits
aufwand steht. Auf etwaige Fehlel'quellen bei del' Auswertung del' Pollenspektren 
von Hohlenablagerungen sei hier in diesem Rahmen nur sllmmarisch hinge
wiesen .  Als Hauptfehlerquelle ist m. E. mit del' lVIoglichkeit zu l'echnen , dal3 
die aufgefundenen Pollen aus j i.ingel'en Schichten stammen und nachtl'aglich mit 
den Sickerwassern in tiefere Schichten gelangt sind. Die Grobporigkeit des 

1) Aueh der Versueh, die Pollenkorner mittels "sehwerer Losungen" - das sind 

Losungen mit hohem spezifisehen Gewicht - anzureiehern,  hatte nieht den erwar
teten Erfolg.  

2) Die Proben zur Untersuehung llberlieB mir Herr Professor Dr. 'Voldstedt von 
del' Geologisehen Landesanstalt Berl in ,  jetzt Hannover, wofUr ieh hiermit herzlieh danke . 
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lehmigen Materials fordert diese Erseheinung, wenn aueh nieht in dem MaBe 
wie in sandigen Ablagerungen , wo ieh die Infiltration bisher in mehreren Fallen 
einwandfrei naehweisen konnte. Eine zweite Fehlerquelle ist die ,  daB wir in den 
Hohlen 'nur die Pollen del Vegetation finden , die sieh unmittelbar vor del' Hohle 
ausdehnt, wahrend die Pollen del' Waldbestande der Umgebung mit den Auf
wind en liber die Hohle hinweggetragen werden. Auf diese vVeise l ieBen sieh 
beispielsweise u. U. die hohen Niehtbaumpollenwerte erklaren , die demnach 
auf die Krautvegetation unmittelbar vor der Hohle zuruckzufuhren sind. Sie 
brauchen daher nicht unbedingte Anzeichen fur eine weitverbreitete 'iValdlosig
keit zu sein .  Eine ahnliche Erscheinllng konnte ich z. B. an rezentem Material 
aus einem Brllchwald,  del' unmittelbar an eine. groBere Heideflache anstOBt, 
nachweisen . Hier traten wenige Meter vom Rande del' Heideflache fast liber
haupt keine Heidepollen mehr auf. Selbst wenn man berucksichtigt, daB Calluna 
und Erica zu den Insektenbli.itlern gehoren ,  muB man daher auch hier annehmen , 
daB die uber die Heideflache streichenden Winde am Waldrand aufsteigen und 
so die mitgefuhrten Pollen libel' den V{ald hinwegtragen. Diesel' storende Faktor 
kann ausgeschaltet werden , wenn man je ein Profil aus der I-Iohle und ein ent
sprechendes vom Hohlenvorplatz untel'sllcht und das Ergebnis miteinander 
vergleicht. 

Eine dritte Fehlerquelle ist die, daB die Hohlenbewohner Laub und sonstige 
Baumreste in die Hohle gebracht haben , wobei selbstverstandlich auch Pollen 
mit eingeschleppt wurden. Auf diese 'iVeise konnen einzelne Arten , die in d�r 
Gesamtvegetation nur eine geringe Rolle spielen , im nachtraglich festgestellten. 
Pollenbild uberreprasentiert in Erseheinung treten. 

Trotz dieses negativen Ergebnisses wurden - einer Anregung von A. Bohmers 
folgend - die nun folgenden Untersuchungen angestellt ,  um auf einem Umwege 
allenfalls doch zu einer indirekten Datierung der Schichten auf pollenanalytischer 
Grundlage zu gelangen. 

In mehrel'en Tiefbohrungen im Tal vor del' Hohle wurden unter dem LoB 
humose.schichten angetrotfen, in welchen die B lutenstaubkorner dank del' konser
vierenden 'iVirkung der Huminsallre und infolge Luftabschlusses erhalten waren . 
So lieB si ch hier durch Auszahlen der Pollenkorner die Vegetationsentwicklung 
verfolgen . 

Da aber die Vegetationsentwicklung allBer von anderen Faktoren , wie z .  B .  
von der AlIsbreitungsgeschwindigkeit ,  von der Entfernung der glazialen Rlick
zugsgebiete usw. im wesentlichen vom Klima bestimmt wird , kann - nach 
sorgfaltiger Abwagung - aus den versc'biedenen Vegetationsperioden all f  die 
ursprunglichen Klimaverhaltnisse und derer 'iVechsel geschlossen werden. Damit 
ist es andererseits moglich , die Schichten mittelbar bestimmten vVarme- oder 
Kaltephasen zllzuordnen und so eine geologlsche Datierung zu gewinnen . 



1 2  Die pollenanalytische Datierung. u .s .w.  

� ...; ...; 

�I v� </) d u en P- o 0 
<J ::l </) OJ 0 � 0.. 0.. I ..<:1 OJ u </) </) � '8 ... 0.. 0 </) 

.� § � 
� v u </) ::l </) </) J:! :.2 .::: "3 ::l ... El ::l OJ v El oD � .� � 0 V <J V � V ... OJ 0.. El v -..<:1 v til <J c: ::l u ... ... 0 1l ::l � - u 

� u v 5 � 0 ... :>' 0 ..<:1 OJ OJ :;E O .� 
en en � p:; 0 p:; U (j U U � U ;> � P-o en "0 P-o"O 

400 3 12 79 - - - 6 - 11 42 I - - 25 I - - 81 16 

405 c: 5 8 87 - - - - - 44 132 2 - - 36 - - - 216 12 
0 

410 t-< 7 13.5 74 - - - 5.5 - 53 98  - - - 24 I I 4 180 12 

415 " 2 12 82 - - - 4 - 30 140 4 2 - 72 - - I 248 10 
8 420 e 3 10 77 - - - 10 - 31 120 - - - 36 I - 3 190 25 

425 " 6 5 86 - - - 3 - 180 - - 48 - - - 266 -" 34 4 20 

430 " 3 15 76 I - - 5 - 156 230 - - 94 - - I 486 10 " 3 
440 § 8 9 75 2 - - 6 - 115 235 I - - 36 I - 8 388 12 '" " 
445 oD 4.5 I I 78 1.5 - - 5 - 34 129 I - - 3 8  - - 3 204 16 

452 2 12.5 70.5 - ? I 12.5 - 12.5 53.5 16 2- 32 - - - 122 8 
-

18 65 108 260 78 6 446 455 1 5  - - - 1.5 - - - - - I 10 

465 9 23 63 - I I 2 - 192 235 2 2- 30 - - 10 461 12 
" 

470 0 6 20 57 ? - I 16 - 60 274 - 2 2 66 8 4 8 412 25 t-< 
480 " 10 32 55 - - ? 3 - 120 310 - - - 51 5 2 26 483 20 

.. 
490 " 4 16 72 - - - 8 - 80 190 - - - 33  10  2 16 304 30 1l 
495 .. 5 Il 71 - - - 13 - 34 97 1.5 - - 17.5 2 2 10 150 60 

500 2 '3.5 74.5 - - - 10 - 36 122 - - - 5 9 2 10 163 35 
-

507 � g - 4 73 - - - 23 - 2 I I I - - I 9 I - 15 100 

510 �t-< I 2 74 - - - 23 - 3 6 I - - I 5 I - 12 100 
"2 E 

515 " " I 7 69 - - - 23 I 8 15 - - - 3 2 I - 26 100 '0-" 
520 12 8 74 I - I 4 - 104 4 1 6  2 - - 24 6 1 0  16 551 30 

530 3 7.5 76 .- - - 13.5 - 71 375 - - - 17 3 2 10 465 15 

540 2 4 80 - - - 16 - 5 8  220 - - - 20 10 14 10 302 15 

545 " I 10 70 - - 2 17 I 26 225 I - - 10 - 2 8 267 25 
0 

560 t-< 5 13 76 - - - 6 - II6 660 3 - - 24 3 9 6 810 10 

570 
" 82 466 " 4 9 77 - - - 10 - 350 5 - - 27 10 5 20 15 
" 

575 a 4 10 68 - - - 18 - 34 278 2 - 2 15 4 8 10 332  15  

5 80 6 12 67 - - I 14 I 96 396 8 - - 36 4 8 16 537 15 

590 11 10 65 - - 4 10 - 94 380 3 - - 20 3 8 9 501 20 

595 4 I I 76 - - I 8 - 23 150 3 - 2 20 2 2 10 200 30 
-

600 " - 4 72 - - - 24 - 4 15 I - - 2 4 I - 23 50 

605 
0 ? 60 t-< - 3 72 - - 25 - 3 12 - - - 9 7 5 - 24 

610 ... I I 59  - - - 39 - 2 2 - -- 2 9 3 - 8 100 � 
615 0 - 4 77 - - - 29 - 5 10 - - - I 4 7 - 18 120 E 
620 " 2 6 73 - - - 19 - 5 5 - - - 5 7 3 - 17 110 ..c: 
625 .:< I 5 70 - - + 24 I I 9 I - - 3 I I 7 - 14 85 " 

630 � I 7 73 ? - I 18 I 10 14 I - - 2 22 I - 26 100 

635 2 10 72 2 - - 14 - 18 42 2 2 - 38 I 2 lit 102 15 
" 

640 0 - 13.3 74 2 - - 9.7 - 8 36  - - - 31 2 2 4 77 12 t-< 
645 ... 2 6 79 I - - 12 - 4 20 - - - 8 6 - 6 35 25 

650 
� 79 I - - - 17 - 36 0 I 9 10 5 I - 10 I - 3 20 
e 

655 " - 18 62 - - - 20 - 2 14 - - - 10 2 - 2 29 35 
.c 

660 - 5 63 - - I 31 - 4 10 - 1 - 2 3 4 - 19 70 

? 
700 ... I 6 76 - - I 16 I 3.5 19 0.5 - - 9 5 6 I 32 110 

" 
715 .. � 0.5 4.5 78.5 - - 0.5 16 I I I I 0.5 - - 2 9 3 - 14.5 200 .- ... " 0 
740 o� 3 3 80 I - 3 10 I 5 24 - - - 4 20 2 - 33 100 �3l 
760 �� - 5 80 - - 3 12 5 5 22 I - - 3 26 2 - 31 50 

790 ] I 6.5 79 I - 2  10.5 I 2 24 - - - 4 3.5 2.5 - 30 50 

800 
-

16 63 28 8 161 3 - I 5 11 - 117 I - - 14 13 - 20 

825 
' .. .  

6 65 " " 9 4 - 5 9 I 40 59  I - - 15 24 9 I 120 15 '" I:l 
850 " 0 4.5 I I 70 4.5 - I 8.3 3.3 75 - - - 13 2 10 I II2 10 0'<: 22 
865 

Q� 88 - I 5 3.5 I 6 - - - 9 2 62 25 I 2 43 12 10 
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Die zeitliche Parallelisierung del' Schichten aus dem Tal, in denen keine vor
geschichtlichen Funde gemacht word en s ind,  mit den Kulturschichten del' Hohle 
ist n ach A .  Bohmers moglich durch die Bestimmung ihres Gehaltes an "schweren 
lV!ineralien" zllsammen mit der geologischen Beschaffenheit del' Sedimente und 
ihrer stratigraphischen Lage . 

Die Ergebnisse del' pollenanalytischen Dntersuchung des Talprofiles sind 
in  dem Pollen- diagramm (Abb. I) zeichnerisch dargestellt. 

Das Profil hat von oben nach unten folgenden Schichtenallfball : 

B is 295 cm gelber Lo13 
295 cm bis 400 cm grauer Ton 
400 cm bis 452 cm brauner humoser Ton 
452 cm bis 507 cm grauer Ton 
507 cm bis 520 cm dunkelbrauner hllmoser Ton 
520 cm bis 600 cm grauer Ton 
600 cm bis 660 cm stark humoser Ton ; VOIl (ll 5  cm his 0S5 cm HumosiUit 

etwas abnehmend .  

B e i  600 c m  Tiefe mlli3te diese Bohrllng alls technischen 
Grunden abgebrochen "verden. Eine neue unmittelbar da
neben angesetzte Bohrung zeigte die folgende Fortsetzung. 

700 cm bis 790 cm leicht toniger Waldtorf mit kleineren Holzresten 
790 cm bis 800 cm ma13ig humoser Ubergang zu den darunter lagernden 

Donauschottern (graugelb mit vielen Gerollen) .  

Es vvechseln also in del' Stratigraphie humose Lagen mit  nicht humosen 
Lagen ab.  

B etrachtet man in Abb. I den Verlauf del' Baumpollenkurven , so erscheint 
derselbe beim ersten Anblick wenig differenziert, da die Kiefer mehr odeI' weniger 
gleichformig das Pollenbi ld beherrscht. Verfolgt man aber die Kurven der ver
schiedenen Baume im Einzelnen , so la13t sich erkennen , da13 die Fichte in allen 
humosen Horizonten deutliche Hochstande gegenuber den weniger humosen 
Schichten zeigt. 

Au13er den Nadelholzern - Kiefer und Fichte - sind Laubholzer vorhanden ; 
allerdings alle in  untergeordneter Rolle. Neben indifferenten Arten wie z .  B .  
Birke kommen klimatisch anspruchsvolle Baume vor. Hier sind z u  nennen : 
Eiche, Dime , Hasel , Erie. Diese warmeliebenden Arten - wie man letztere ge
radezu nennt - erreichen nur im untersten humosen Horizont maximal 5 % .  
I n  derselben Schicht gesellt sich zu ihnen die Hainbuche. I n  den nach oben 
anschlie13enden Spektren treten die genannten Arten nur noch gelegentlich mit 
n iederen Prozenten auf. I n  dieser VerarmUlig del' Arten driickt sich eine all-
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Abb. I .  Pol lendiagramm des Talprofiles von iVlauern. 
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Abb .  2. Zeichenerklarung zu Abb . J .  
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mahliche Klimaverschlechterung aus. Diese Schluf3folgerung erfahl't eine Stlitze 
durch die Berlicksichtigung der Krauterpollen und der absoluten Pollenhaufig
keit. Abgesehen von den Donauschottern zwischen 800 und 865 cm sind die 
Nichtbaumpollen im unteren Diagl'ammabschnitt nur mit relativ geringen Werten 
vertreten .  I hl'e Summe bleibt wesentlich unter 1 00 % .  Die absolute Baum
pollendichte pro Praparat ist hoch und weitgehend der HumosiUit des Sedimentes 
direkt proportiona l .  lVIit dem Schichtwechsel bei 600 cm zeigt die N.B .P . -Kurve 
einen Sprung liber mehrere Hundert Prozent .  I n  dem humosen Horizont von 
507-520 cm geht sie wieder auf die ursprlinglichen "Verte sprunghaft zurlick . 
Gleichzeitig steigt die absolute Pollenhaufigkeit, die vorlibergehend abgesunken 
war, bis etwa 1 00 Baumpollen pro Praparat 1 8  X 1 8  mm an. Der nach oben 
folgende Diagrammabschn itt ist charakterisiert durch mehrfache Schwankungen 
der Krauterpollenkurve , welche allerdings n icht mehr die extl'emen Ausmaf3e 
erreichen wie vorher. Erst bei 400 cm, wo der humose Ton in einen grauen 
Ton (400-295 cm) und schlief31ich in LoB (295 cm-Oberflache) libergeht , 
steigt die N .B .P .-Kurve zu \iVerten von der Grof3enordnung von mehreren 
Tausend Prozent an .  Gleichzeitig wird die absolute Baumpollenzahl so gel'ing, 
daf3 keine quantitativen Spektren mehr ausgezahlt wel'den konnen 1) . 

"Vie laf3t sich dieser auf Grund des Pollendiagramms festgestellte Befund aus
werten ? Die Untersuchungen von rezenten Oberflachenpl'oben aus den ver
schiedenen Vegetationsstufen Lapplands durch Firbas 2) , haben gezeigt, daf3 
die Krauterpollenkurven Anhaltspunkte libel' die \iValddichte und damit liber 
die klimatischen Verhalt- nisse ermoglichen . Im waldfreien Gebiet erreichen die 
Krauter recht hohe \iVerte, wahrend sie in den Ubergangszonen schon mel'klich 
absinken . D.  h . ,  die Hohe del' N .B .P .-Prozente spiegelt die Verteilung von 

I) Im oberen Diagrammteil sind daher nur die absoluten Pol lenzahlen angegeben . 
Prozente konnten n icht berechnet werden, da der Zufallsfaktor bei dieser geringen 
Pollensumme zu groB ist .  

') F.  Firbas : Ober die Bestimmung der vValddichte und cler Vegetation waldloser 
Gebiete mit H ilfe der Pol lenanalyse . Planta , Archiv fl"tr wissenschaftliche Botanik ,  
Bd .  2 2 ,  I .  Heft ,  Berl in 1 934.  
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Wald- und waldfreien Gebieten direkt proportional wider. Wendet man diese 
Erkenntnis auf unser Profil an , so ergibt sich : 

Die unteren humosen Schichten von 790-600 cm entsprechen einer Periode 
dichterer Bewaldung und damit gema13igten klimatischen Verhaltnissen. Durch 
Vergleiche mit einer Reihe anderer Untersuchungen konnen diese Schichten in 
die ausklingende Zwischeneiszeit verlegt werden. Das gelegentliche Auftreten 
warmeliebender Arten , sowie das Vorkommen del' Hainbuche bestatigen diese 
zeitliche Einordnung. In del' Folgezeit brei ten sich infolge einer Klimaverschlech
terung die Krauter aus. In den gleichen Schichten erscheint cl ie Weide mit durch
gehender Kurve , die gelegentlich die 10 %-Linie ubersteigt. Fruher gesammelte 
Erfahrungen haben gezeigt, daB wir darin die Ausbreitung subarktischer vVeiden
gebusche (Kriechweiden) erblicken konnen . AuBerdem tritt Selaginella - del' 
dornige Moosfarn - mit Werten bis zu 3 % auf. ALlch der fUr kuhle Vegetations
perioden charakteristische Sanddorn (Hippophae) erreicht hier seine hochsten 
Werte . 

I n  dem nach oben folgenden humosen Horizont (507-520 cm) ist eine Ver
andel'ung festzustellen . Die dichten Kiefern-Fichten-vV�llder konnen sich erneut 
durchsetzen , ein Anzeichen fur eine rucklaufige Klimaentwicklung. Im gleichen 
Sinne ist das Auftreten einzelner Pollenkorner von Hasel , Erie und Ulme zu 
werten. 

Die niedrigen Nichtbaumpollenprozente bei groBerer absoluter Pollenhaufig
keit sprechen fUr dichtere Bewaldung und damit fur gunstigere Klimaverhaltisse 
als vorher. I n  dem oberhalb 507 cm anschlieBenden grauen Ton stoBen jedoch 
die Tundrenelemente wiecler vor und l ichten clie 'iValder. Bei 400 cm schliel3lich 
wird del' ''''a id ganz verdrangt, unci reine Tundra besiedelt das Land vor dem 
im Suden gelegenen Eisfeld. Wir konnen diese Schichten vermutlich einem 
Hochstand der letzten Eiszeit zuordnen . 

Deutlicher laBt sich die geschilderte Entwicklung veranschaulichen , wenn man 
fur das Pollenschaubild eine andere Berechnungsgrundlage wahlt und die Krauter
pollen in die Hundertsumme einbezieht .  Dieser Versuch ergab das in Abb. 3 
dargestellte Diagramm,  in welchell1 gunstige klimatische Perioden durch mar
kante Anstiege und Hochstande del' Baumpollenkurven gekennzeichnet sind. 
Von den Donauschottern im Liegenden bis zur Oberkante des braunen humosen 
Tones in 4 m Tiefe wechseln dichte Kiefern-Fichtenwalder mit gelichteten Nadel
waldern ab. Das Klima war also zu dem Zeitpunl�t der B ildung jener Schichten 
noch nicht extrem arktisch,  da es einen ''''alclwuchs in unserem Untersuchungs
gebiet ermoglichte. Das wire! auchdurch die makroskopischen fossilen Pflanzen
reste bestatigt. 
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Abb . 3. Pollendiagramm des Talprofiles von iVlauern mit anderer Berechnungsgrundlage. 
(Bei der Berechnung del' Prozente sind die Nichtbaumpollen in  die Hundertsumme 

einbezogen); 

Palae..Jhistoria, Vol. 1 .  
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I n  den einzelnen Horizonten wurden folgende pflanzliche Makrofossilien 
bestimmt 1) : 

b r a u n e r  h u m o s e r  T o n :  

Carex pseudocyperus 
Carex Oederi 
Potamogeton spec. 

Drepanocladus exannulatus 
Drepanocladus revolvens 
Drepanocladus aduncus 
Scorpidium scorpidioides 
Bryum bimun 
Cratoneuron fil icinum 
Ceratoclon purpureus 

cl u n k e l b r a u n e r  h u m o s e r  1 ' o n :  

Scirpus palustris 
Potentil la anserina 
Hippuris vulgaris 
Carex cf. Buxbaumii 
Carex cf. canescens 

Drepanocladus f1uitans 

600-660 cm - s t a r  k h u m  0 s e r T o n ;  

Batrachium spec. 
Scirpus palustris 
Rubus spec. 
Potentilla anserina 
Myrophyllu.m cf. spicatum 
Potamogeton fluitans 
Potamogeton grammeus 
Potamogeton alpinus 
Potamogeton spec. 
Carex Oederi 

1) Herr Dr.  Koppe , Bielefeld, libernalun freundlieherweise die Bestimmung der iVloose, 
wiihrend Herr if. Beyle "t, Hamburg, die Bestimmung der Sa men und Fri.iehte dureh
fUhrte. Beiden Herren sage ieh hiermit fUr ihre bereitwil l ige Unterstlitzung herzliehen 
Dank. 
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l e i c h t  t o n i g e r  \iV a l d t o rf :  
Carex rostrata 
Potentilla anserina 
Potentilla spec . 
Potamogeton trichoides 
Potamogeton fi l i formis 
Potamogeton fluitans 
Potamogeton gramll1eus 
Potamogeton spec. 
Scirpus palustris 
Batrachium spec. 
Carex pseudocyperus 
Carex Oederi 
Carex rostrata 
Carex lasiocarpa 
Carex cf. pendula 

Die zwischen die hUll10sen Schichten eingelagerten grauen Tone (455-500 cm 
und 520-595 cm) , die pollenanalytisch durch hohe Nichtbaumpollenprozente 
gekennzeichnet sind, haben keine pflanzlichen Makrofossilien geliefert. 

Alle in den Ablagerungen des Talprofiles aufgefundenen Moose , Samen und 

Fruchte gehoren Arten an , die heute sowohl weit im Norden als auch in unseren 
Breiten haufig vorkommen . Fur eine Auswertung in kl imatischer Hinsicht sind 
sie daher leider nicht besonders geeignet. Die gesamte festgestellte Pflanzen
gesellschaft spricht jedoch eher fi.i l ein gemaf3igtes als fLir ein kaltes Kl ima . 

Auch die vorlallfig von \'V. Kollau "1" , bestimmte Fauna bestatigt durchaus 
einen Ubergangsabschnitt zwischen del' warmen Zwischeneiszeit und del' 
folgenden Eiszeit. 

In welchem Verhaltnis stehen nun die Kulturschichten der Hohle Zll dieser 
Vegetationsfolge bzw. Kl imaentwicklung, \Vie sie aus dem Talprofil abgelcitet 
wurde ? 

Die von A .  Bohmers durchgefuhrte sedimentpetrologische Untersuchung hat 
ergeben,  daB der charakteristische Horizont bei 400 cm nach dem Gehalt an 
Sch\Vermineralien del' Oberkante des Hohlenlehms, d. h .  der Grenze zwischeri 
Hohlenlehm und LoB entspricht. Die in dem Hohlenlehm eingebetteten Funde 
mussen daher alter sein als die Schichten des Talprofils van der Oberflache bis 
zu 4 m Tiefe .  Diese konnen aber auf Grund der auBerordentlich hohen Nicht
baumpollenfuhrung einem Hochstand bzw. HauptvorstoB der letzten Vereisung 
zugeordnet werden . Damit mi.issen andererseits die Kulturschichten in del' Hohle 
auch alter sein als dieser Eisvorstof3. 
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Bei  del' Besprechung des Verlaufes del' Pollenkurven in dem Diagramm (Abb. I )  
habe i ch  bereits auf die lwhen Nichtbaumpollenprozente zwischen 600 und 

520 cm hingewiesen , wodurch eine Klimaoszillation angedeutet wird . Auch 
stratigraphisch ist diese IGilteschwankung ausgeprligt , indem unter und Libel' 
dem grauen Ton stark humose Horizonte l iegen. 

Del' im vorhergehenden aufgezeigte \iVeg wurde bei del' Grabung Mauern 
erstmalig beschritten. Durch VerknLipfung zwischen Geologie ,  Sedimentpetro
logie und Pollenanalyse war es moglich ,  die altsteinzeitlichen Kulturschichten 
i n  d i r e  k t vegetationsgeschichtlich zu erfassen. Damit ist fur weitere Hohlen
grabungen ein \iVeg aufgezeigt , der eine sicherere Datierung als b isher ermoglicht , 
und damit in Zukunft zur Klarung noch strittiger Probleme der frLihesten Kultur
entwicklung beitragen kann . 



DIE URGESCHICHTLICHEN FUNDE 

GRABUNGSTECHNIK 

Bei  der vorlaufigen Vermessung wurde fLir j ede HahIe gesondert eine unge
tahr in der Langsrichtung und in der Mitte der HahIe verlaufende Hauptachse 
angenommen.  Hierauf wurde fur jede I-IahIe und deren VorpIatz ein Netz von 
Quadratmetern angeschIossen (siehe Taf. 4 B) .  Dieses Netz wurde durch in die 
Felsen gemeif3elte Festpunkte festgeIegt . 

Zuerst wurde fur jede HahIe neben der H auptachse ein Suchgraben von I m 
Breite vom VorpIatz bis an das untere Ende der HahIe und bis auf den FeIs 
ausgehoben . Hierdurch entstand ein schanes LangsprofiI , so daB die Lage der 
Schichten und die in diesen festgestellten KuIturen studiert und bestimmt 
werden konnten . Es envies sich , daB I-IahIe C und der innere TeiI von BahIe 
B fast bis auf den Fels ausgeraumt waren und keine KuIturreste mehr enthielten .  
Beim Ausheben dieses Suchgrabens auf dem VorpIatz von HahIe B entdeckten 
wir ,  daB sich unter HahIe B noch eine kleine I-Iahle befindet, die den Namen 
Bahle D erhielt . 

Hiel'auf  wurde,  nachdem die geologischen Schichten und die Kulturen jedel' 
einzelnen Bahle bekannt waren , immel' so weit gegraben , daB an einer Seite 
des ersten Suchgrabens die Obel'flache bis auf den Fels in der Gesamtlange del' 
Hahle in einem Stl'eifen von I m Breite abgenommen wul'de ; sodann ein zweiter 
Meterstreifen usw . ,  bis die \i\Tand der HahIe erreicht war. Darauf wurde in der
selben \Veise die andere HaIfte der BahIe ausgegraben . 

Dieses Ausheben von Metel'streifen in der Gesamtlange der Hahle einschIief3-
lich des Vorplatzes hat den grof3en Vol'teil , daB man an dem Prof il von der 
Obel'flache bis auf den Fels , das dadurch entsteht, stets klal' und deutlich die 
geologischen Schichten und die Kulturen in j eder Phase der Grabung zu erkennen 
vel'mag. 

Die grof3en Schwierigkeiten , die beim Ausgraben einer Hahle auftreten , ent
stehen fast immer dadurch , daB man die vielen , oftmals wenig voneinander ver
schiedenen Schichten , die niemals waagerecht gelagert sind, sich oft platzlich 
verjungen und manchmal ganz verschwinden , nicht deutlich erkennen und \feet 
folgen kann .  vVenn man die oben beschriebene Ausgrabungsmethode anj,vfl13�t� 
kann man diesen Schwierigkeiten leicht entgehen . Der Nachteil dw�i�ed�de 
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ist, daB man Kulturubereste,  die sich liber eine grof3ere Flache ausdehnen , wie 
Reste von "\iVohnstellen usw. nicht auHinden kann .  Da solche Spuren ab er in 
Hohlen meist nicht zu erwarten sind, oder wenn sie auftreten , in den steinigen 
Hohlensedimenten ohnehin fast nicht festzustellen sind, wiegen die Nachteile del' 
oben beschriebenen Grabungsmethode nicht ihre Vorteile auf. Dabei kann man , 
wenn man gro13ere Kulturreste erwartet ,  immer noch eine grof3ere Flache ab
decken . Letzteres wurde auch hier bei der Freilegung del' Kohleschichten mit 
lVIammutuberresten aus del' unteren lVIadeleinegruppe am Eingang von Hohle 
B durchgefuhrt. Die lVIeterstreifen wurden in Quadratmeter unterteilt und jeder 
Quadratmeter von einem Arbeiter ausgegraben . Da die Hohlensedimente vor
nehmlich aus Steinen bestanden und zwischen diesen verhaltnisma13ig wenig 
Lo13 oder Lehm eingebettet war ,  konnten nur mit einem kleinen dreieckigen , 
spitzen I nstrument die Steine gelockert und mit einem Handschaufelchen 
entfernt werden . NIit Hacke, Spaten oder Schaufel wurde in del' Kulturschicht 
nicht gearbeitet . Die wichtigsten Teile der Kulturschichten wurden auBerdem 
gesiebt , obgleich diese Arbeit sehr schwierig war , da, wie gesagt, das Hohlen
sediment vorwiegend aus Steinen bestand .  

Es wurde stets nur  eine Schicht von einem lVIeter Breite in der  Gesamtlange 
der Hauptachse abgetragen ; h ierauf die folgende Schicht usw. bis auf den Fels. 
Auf diese vVeise wurde wiederholt die ganze Schichtenfolge durchgegangen und 
die Reihenfolge der Kulturen immer vvieder bestatigt. 

Das Abnehmen einer Schicht wurde mit besonderer Sorgfalt durchgefuhrt. 
Zu diesem Zweck wurde jedem Arbeiter ein Quadratmeter zugewiesen . lVIit 
seinem Schaufelchen durfte er nur eine dunne Schicht der Hohlensedimente von 
ungefahr 10 cm D icke abnehmen und mu13te dabei mit seinen Nebenmannern,  
d i e  in  den Iachbarquadraten ubeiteten,  in derselben Schicht, ungefahr auf 
gleicher Hohe bleiben . Beim Abnehmen dieser Schicht wurden samtliche Funde 
an der Stelle belassen , an der sie zutage kamen . Sie durften nur fur eine vor
laufige Rein igung vori.ibergehend aufgehoben werden , muf3ten aber sogleich an 
die jeweil ige Fundstelle ZlI1 uckgelegt werden . Dort erhielten sie eine Nummer. 
Sodann wurde die gena{le Tiefe der ungefahr 10 cm starken Schicht aufge
nommen , mit  dem Nivellierinstrument mit Bezug auf einen eingemeiBelten 
Festpunkt bestimmt und von dem Quadrat eine Lageskizze der Funde im lVIaB
stabe I : 10 angefertigt. "\iVenn man am Schlu f3 del' Grabung samtliche Quadrat
skizzen aneinanderfi.igte , ergab sich eine Karte der Unterabteilungen samtlicher 
Kulturschichten der ganzen Hohle im lVIaBstabe I : 10 mit ihren Hohenlinien. 
Diese Fundkarten , die eine ganze Hohle im  lVIa13stabe I : 10 wiedergeben und 
je hir die Hohlen A ,  B und D aus ungefahr 20 Blattern bestehen , konnten 
wegen ihrer Gro13e n icht abgedruckt werden . Sie l iegen zur Einsicht auf. 

Als Beispiel dieser lVIethode wurde hier ein Querschnitt aus diesen Karten 
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von einer Stelle mit besonders d ichter Fundstreuung vom Eingang von Bahle 
B ,  wo die Kulturschicht der Madeleinegruppe eine sehr geringe Starke hatte , 
abgebildet (Taf. 1 2) .  Man ersieht daraus, da l3 diese Methode geeignet ist, einen 
genauen Uberblick uber die Lage der Funde zu geben . AuGer Zeichnungen 
diesel' Quadrate wurden in den meisten Fallen auch Lichtbilder angefertigt . 
Da bei j edem Meterstreifen ein Gesamtbild del' Schichtenfolge an del' Langs
achse del' Bahle anstand , konnte, wie bereits erwahnt wurde, diese Abfolge sehr 
eingehend studiert werden . Sie wurde durch Profilzeichnungen mit Farbstiften 
im Mal3stabe I : 20 (siehe Taf. 9 und IO) , Schwarzwei l3l ichtbilder und vor allem 
durch Farbaufnahmen , welche die genaue Farbe del' Schichten gut wiedergaben, 
festgehalten . Die Schichten hatte man , urn die Farben deutlich sichtbar zu 
machen , vor del' Aufnahme mit Wasser befeuchtet. Nur an feuchten Schichten 
ist del' Farbton konstant und kann mit der Farbe anderer Schichten verglichen 
werden . Um diese Farbe ganz genau festzuhalten , wurde von einem daWr be
sonders geeigneten Teile von B ahle A eine Ol farbenkopie im Mal3stabe I : 2 

gemacht .  \Veiter wurden eine Menge von Lackfilmabzi.igen der Profile 
hergestellt .  Leider sind die meisten Lichtbilder, samtliche Lachfilmabzuge und 
die meisten Profilzeichnungen im Kriege vernichtet worden.  Nur von den Profil
zeichnungen , Taf. 9 und 1 0 ,  ist ein Klischeeabzug gerettet. 

I n  del' beschriebenen \Veise wurden nacheinander die Bahlen E ,  D ,  C und 
A ,  der Verbindungsgang zwischen A und B und die Vorplatze diesel' Bahlen 
ausgegraben . Urn die Ergebnisse auch spateI' nachprii fen zu kannen , wurden 
an verschiedenen Stellen gral3ere Teile del' Sedimente nicht abgegraben , so z .B .  
auf dem Vorplatz von Bahle A ,  im I nneren von Bahle A ,  im Inneren von 
Bahle B und Bahle D. Ein Teil am Vorplatz von Bahle A, wo die Schichten
folge sehr deutlich hervortritt, wurde durch einen Bolzschrank mit Tlir ge
schutzt. 

FUNDSTREUUNG 

In  Bahle C wurden - weil  schon fruher ausgeraumt - keine Gegenstande 
gefunden , die auf menschliche Besiedelung wahrend des Diluviums schliel3en 
l assen . Alle ubrigen Bahlen von Mauern sind in dieser Zeit besiedelt gewesen . 
I n  Bahle A fanden sich Gerate der Moustier- , Altmi.ihl- und Madeleinegruppe, 
in Bahle B solche der Altmuhl- und Madeleinegruppe und in Bahle D der 
Moustier- und Altmuhlgruppe .  

I m  allgemeinen kommen d ie  meisten Funde am Eingang und auf dem Vor
platz einer Bahle zutage . Die Feuerstellen befanden sich aussch l iel3lich an 
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diesen Stel len . lVlehr als 4 111 vom Eingang entfernt wurden nul' sehr wenige 
Ku lturreste aufgefunden. 

Die Gel'ate del' M o  u s t i e  r g r u p  p e wurden am zahlreichsten auf dem durch 

zwei Felswande geschutzten Vorplatz vor Hbhle D gehoben . Hier fanden sich 
auch groBe ,  bis an den Abhang ausgedehnte Feuerstellen (Quad rat 529 , 5 3 3 ,  
560-564 , 59 1-596 , 625-629 , 658-660) . (Siehe weiter Taf. 4 A, 4 B ,  6 B u n d  9) ·  

Auf de111 Vorplatz von Hbhle A befanden sich Kohleschichten und Kultur
gegenstande diesel' Gruppe , aber die Fundstreuung war hier wenig dicht . Die 
meisten Feuerstellen lagen an del' durch Felsen geschutzten Nordseite dieses 
Vorplatzes (Quadl'at 1 42 ,  1 45 ,  1 50 ,  1 5 1 ,  1 57-1 59 ,  1 66-1 68, 1 83-1 8 5 , 209-
2 1 2 ,  24 1 --244, 272-275 . (Siehe Taf. 4B und 10) .  Im I nnern von Hbhle A und 
Hbhle D wurden fast keine Funde diesel' Gruppe und auch keine Feuerstellen 
aufgefunden . Bemel'kenswert ist, daB die Funde wie auch die Kohleschichten 
in  del' gesamten braunen und gelben Lehmschicht (G und Gl ) enthalten wal'en,  
was auf eine langere, regelmaBige Besiedelung schlieBen laf3t .  

Auch waren d ie  Schichten bei den Feuerstellen oft fest zusammengetreten 
und die darin befindlichen Kalksteine stark gerundet. Da die Fundstreuung im 
allgemeinen wenig dicht war, muG man annehmen , daB die I-Ibhlen nur von 
einel' kleinen Gl'uppe von lVlenschen bewohnt waren . Obwohl gute Hornstein
gel'ate selten zutage kamen , wurden doch Sprengstucke und Abschlage in grbBeren 
lVlengen gefunden ; auch die Knochen zerlegter Beutetiere waren sehr zahlreich . 
Letztere waren besonders in Ideinen Hbhlungen und Lbchern in  den Felsen 
angehauft . Man hat sie zur Seite gewol'fen . I n  einem unter den Hbhlen im Tale 
angelegten Suchgraben wurden in del' Schichte del' Moustiergruppe sehr viele 
Knochen , Abschlage und einige Gerate dieser Gruppe gefunden . Es ist anzu

nehmen , daG man viele Gegenstande absichtlich hinabgeworfen hatte. 

. Die meisten Ger�1te del' A l  t m u  h 1 g I' U P p e  fanden si ch am Vorplatz del' 

I-Ibhle D VOl' .  Diese besonders geschutzte Stelle scheint fur den Aufenthalt des 
Menschen am Ende del' RiB-'iVurm-Zwischeneiszeit gut geeignet gewesen zu 
sein . Hier wurden auch die Kohleschichten diesel' Gruppe festgestellt und die 
meisten Blattspitzen aufgefunden . Das Innere von Hbhle D muB von den lVlen
schen dieser Gruppe wiederholt besiedelt gewesen sein ,  denn die Streuung del' 
Kulturgegenstande ist hier dicht .  Feuerstellen wurden im I nnern nicht gefunden 
(Taf. 9) . Die Lage samtlicher Funde und die genaue Ausdehnung diesel' Feuer
stellen ist den oben erwahnten Fundtafeln zu entnehmen . 'iVeiter wurden einige 
Gerate auf dem Vorplatz von I-Ibhle A angetroffen .  Einige Blattspitzen lagen 
auch im I nnern del' Hbhlen . So [anden sich verschiedene in Hbhle A und in 
dem Verbindungsgang zwischen Hbhle A und Hbhle B .  I n  dem Suchgraben 
im Tale untel' den Hbhlen wurden in del' Schicht del' Altmuhlgruppe sehr vieJe 
Knochen und Gerate, unter diesen auch eine B1attspitze, gefunden .  
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I m  allgemeinen laBt sich aus der Fundstreuung erkennen, daB die lVIenschen 
der Altmuhlgruppe etwas tiefer im Hahleninnern gelebt haben als die der lVIoustier
gruppe . Hachstwahrscheinlich geht diesel' Umstand auf eine Klimaverschlech
terung zuruck . 

Uber die Dauer del' Besiedelung kann dasselbe wie uber die der lVIoustier
gruppe gesagt werden.  Die Kulturgegenstande befanden si ch in der ganzen grauen 
Lehmschicht. Da die lVIachtigkeit diesel' Schicht manchmal bedeutend ist (siehe 
die Profile Taf. 9 und I Q) , kann auf eine langere Besiedelung geschlossen werden . 
Die Fundstreuung ist aber im allgemeinen maBig ; es ist daher an die Besiedelung 
durch eine k leine Horde , vielleicht nur durch eine Familie, zu denken .  Auch 
hier waren die Steine der Lehmschicht etwas gerollt und der B oden bei den 
F euerstellen sehr fest zusammengetreten . 

Die Gerate der lVI a d e l  e i n e g I' u p  p e l agen vornehmlich am Eingang von 
Hahle B und auf dem diesem vorgelagerten Platz (Siehe Taf. 9). Da Hahle D 
zur Zeit diesel' G ruppe schon durch Sedimente aufgefUllt war ,  haben die lVIen
schen diesel' Gruppe die I-Iahle und deren Vorplatz nicht mehr bewohnen kannen . 
An der Stelle des Daches dieser Hanle befanden sich in der lVIadeleinezeit noch 
einige kleine Lacher.  Durch diese wurden einige Gerate und Knochen verlagert ; 
daher befanden sich in den ohersten Schichten von Hahle D unmittelbar unter 
dem Dach noch einige Kulturgegenstande del' lVIadeleinegruppe (siehe Profil 
Taf. 9) . 

Auch am Eingang von Hahle A wurden einige Klingen der lVIadeleinegruppe 
gefunden. Der \iVohnplatz del' lVIenschen dieser Gruppe war aber hauptsachlich 
del' Eingang von H ahle B .  Hier wurde in einer dunnen, dunklen Kulturschicht 
eine aui3erordentliche dichte Lage der Funde festgestellt . In einer Vertiefung 
in den Felsen des Hahleneingangs befanden sich Teile von lVIammutwirbel
saulen , die aus Stucken von 9, 17, 7, 8 lInd  14 'Wirbeln bestanden . Daneben 
wurde ein vollstandiger Schadel eines j ungeren Tieres entdeckt ; die StoBzahne 
waren z .T .  abgebrochen .  Diese abgebrochenen StoBzahne wurden etwas naher 
dem Ausgang gefunden (Taf. 1 1  und 1 2) .  Auch wurden hier zahlreiche Rippen , 
zwei Schulterblatter und Knochen der vorderen Extremitaten aufgedeckt .  Neben 
und zwischen diesen Knochen befanden si  ch groBe lVIengen von Hornstein 
geraten,  hauptsachl ich Kl ingen , aber auch Stichel , Klingenkratzer und Bohrer. Ein 
rechteckiger Stein neben dem Wirbel im Quadrat 326 (siehe Taf. 1 2) ist wahr
scheinlich als Sitz benutzt worden , denn ringsberum ",urde eine groi3e lVIenge 
von Geraten bloi3gelegt , unter denen besonders groBe Klingen auffallen . Ferner 
",urden hier z",ei Glatter aus Elfenbein und einige Elfenbeinanhanger zwischen 
Knochen von Schneehasen gefunden . Auch der Felsen im Quadrat 3 58 wurde 
hachstwabrscheinlich als Sitz benutzt ; bei diesem befand si ch eine groBe lVIenge 
von Geraten und Knochen kleiner Tiere (siehe Taf. I I unten) .  Sehr viele Gerate 
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waren am Eingang der Hohle in eine untiefe Felsspa lte gerutscht. An verschie

denen Stellen befanden sich rundliche Schlagsteine aus Kalkstein und Kern
stiicke. Die Schicht war dui'ch Rotel stark gefarbt. Diesel' Rote! wurde nicht 
in  kleinen Stiicken , sondern als feiner Staub aufgefunden , der sich manchmal 
mit dem LoB vermischt hatte . Die sedimentpetrologische U ntersuchung ergab , 

daB die schwel'en lVIineralien dieses Staubes von denen des LoBes der Kultur
schicht vollig verschieden sind . Der Rote! mu/3 also von anderswoher hergeschafft 
worden sein .  Spater wurde bei '\iVellheim,  einem 6 km nordlich lVIauern gele
genem Dorf in dem Tl'ockental , Lehm derse!ben roten Farbe wie auch der 
Rote! entdeckt. Del' Lehm lagert auf den lVIalmkalken und ist wahrscheinlich 
ein cenomaner Laterit .  Die Untersuchung einer Probe ergab , da/3 dieser Lehm 
dieselben schweren lVIineralien in den selben lVIengenvel'haltnissen wie der Rotel 
enthalt. Es ist also sehr wahrscheinlich ,  da/3 die lVIenschen der lVIade!einegruppe 
den Rotel aus diesem ' Laterit hergeste11t h aben. 

Au/3er mit Rotel war die Kulturschicht stark mit Holzkohle durchsetzt. In 
den Quadraten 388 und 324/25 wurde eine Kohleschicht von ungefahr 20-30 cm 
lVIachtigkeit angetroffen . 

Es  ist anzunehmen , da/3 hier eine gro/3ere Gl'uppe von lVIenschen ihre J agd
beute zubereitet und verzehrt hat, denn die Zahl der Gel'ate und Speisereste 
war innerhalb einer Schicht von geringer lVIachtigkeit sehr gro/3. Vielleicht weist 
der Rote! auf eine kultische Bedeutung dieser lVIahlzeiten hin . Auch der vo11-
standige lVIammutschade! gibt anscheinend einen Hinweis in  dieser Richtung. 
Es sei in  diesem Zusammenhang an die bekannte madeleinezeitliche Ritzzeich
nung von Raymonden bei Chancelade (Dordogne) erinnert. Dort ist ein abge
schnittener Bisonkopf dargestellt ,  bei dem si ch zwei abgeschnittene Extremitaten 
dieses B isons und vielleicht auch die "'lirbe!saule befanden . Daneben sind sieben 
menschliche Gestalten abgebIldet, die wahrscheinlich eine Kulthandlung ausuben . 

Da die Kulturschicht der lVIadeleinegruppe diinn, die Fundstreuung aber sehl' 

stark ist, mu/3 ,  wie berei ts oben bemel'kt wurde , angenommen werden,  da/3 eine 
groBere Gruppe von lVIenschen die Hohlen nur kurze Zeit bewohnt hat. 

ERKLARUNG DER lVIASZE , DIE IN DER BESCHREIBUNG 

AN GEWENDET WERDEN 

L a n g e d e s  G e r a t e s  (L.) .  D ie gl'o/3te Lange des Gerates (in del' Langs
achse) in  lVIillimetern .  
D r e i t e  d e s  G e r a t e s  ( D .) .  Die gl'o/3te D reite des Gerates (senkrecht zur 
Langsachse) in  lVIill imetern .  
D i c k e  d e s  G e r a t e s  (D . ) .  D ie gro/3te Dicke (senkrecht zur Flachenaus
dehnung) in  lVIillimetern . 
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L a  n g e d e  r S c h I  a g f 1 a c h  e (S . L. ) .  Grbl3te Lange del' Schlagflache In 

lVIill imetern . 
B r e i t e  d e l' S c h l a g f l a c h e  (S .B . ) .  G l'bl3te Rl'eite del' Schlagflache (sen1.

l'ccht  zur gl'bl3ten Lange) in lVl i llimetern . 
S c h l a g w i n 1. e l  (S .W.) . Dieser Win1.el liegt in einel' Flache, die sen1.recht 

zur Unterseite und Schlagflache steht und durch den kleinen , halbkreisfbrmigen 
Schlagpunkt, del' in del' Schlagflache gelegen ist , geht .  Diese Flache ist die 
Flache del' Zeichnung des Langsschnittes von Abb. 4. Del' Winkel wil'd durch 
zwel Linien gebildet : 

lange der  
Schlagfliiche Schlagpunkt 
�S' l.) 

Schlaglliiche ; Schlagfliichc 
Breile der  {. r--- - -- I 

IS .  S.) .:_ _ _ _ _ _ _ _ : \ Schlag p u nkt 

liinge 
des 

Gerales 
Il.) 

I I \ --'----,.;-

.Breite d e s  Geriite, lB.) 

Oberseile Unterseite 

A b b .  4 

Schlagfliiche 

Schlagpunkl 

�l"'" Schlag· 
kegel 

I 
Schlagbuckel 

I 
I 
I Unterseite 
I 
I 
I 
I 
I 
I c 

lcingsschnilt 

1 .  die Schnittlinie del' oben genannten Flach� mit del' Schlagflache , odeI' 
wenn die Schlagflache aus Facetten besteht ,  mit del' Facette, an del' si ch del' 
Schlagpunkt befindet (ab von Abb . 4) ; 

2. die Verbindungsl inie del' Punkte b und c (Abb . 4),  die in der ob en ge
nannten Flache gelegen sind.  Del' Schlagwinkel ist also < bac. Diesel' Winkel 
1.ann ohne weiteres mit einem Anlegegoniometer gemessen werden . 

R e t u s c h e w i n k e l  (R .W.) . Diesel' 'Winkel ist in einer Flache ,  die sich 
senkrecht zur Kante befindet, gelegen und wird durch die Schnittlinien diesel' 
Flache mit del' Unterseite und Retuscheebene gebildet (Abb. 4) . 

Auch diesel' Winkel kann ohne weiteres mit einem Anlegegoniometel' gemessen 
werden . Da diesel' 'iVinkel bei einem Gerat wechselt , werden die grbf3te und 
die Ideinste Zahl angegeben. Diese Zahlen werden , da die Vel'messung n icht 
ganz genau durchgeflihrt w�l'den kanl1 ,  aut 50 abgel'undet . 
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Die Mal3zahlen und genaue Beschreibung der Gerate werden erst dann vollig 
ausgewertet werden konnen , wenn auch von anderen Fundstellen ahnliche 
Zahlen und Vermessungen vorliegen . Dann wird es auch moglich sein ,  ver
schiedene Fundstellen vie! genauer als j etzt miteinander zu vergleichen . Es 
werden noch immer dadurch vie!e Fehler gemacht, dal3 man bei Vergleichen 
n icht die gesamte Kultur betrachtet, sondern die Vergleiche z .B .  bei der einen 
Kultur auf einigen , in geringer Anzahl vertretenen und n icht genau gemessenen 
atypischen Stucken aufbaut und diese mit der gesamten Kultur von einer anderen 
Fundstelle vergleicht .  

D e r  G r u n d t y p  

Unter Grundtyp wird der Typus des noch nicht retuschierten Gerates ver
standen . 'Wenn die Retusche nicht grol3e Teile der beiden OberflaGhen des Ge

rates bedeckt, kann man den Grundtyp meist noch erkennen.  
Die verschiedenen Grundtypen sind : 
a .  S p r e n g s t u c k . Ein Sprengsttick zeigt keine Schlagflache und keinen 

deutlichen Schlagbuckel . Es kann durch beliebige Zertrummerung eines Siler
knollens, eines Abschlags oder einer Breitklinge ent8tanden sein .  

b .  A b  s c h i  a g .  Ein Abschlag ist  absichtlich zur Herstellung von Geraten mit 
einem Schlagstein oder Druckstab von einem Silexknollen oder von einem Kern
stuck abgetrennt. Ein Abschlag weist demnach stets einen Schlagbuckel und eine 
Schlagflache auf. Die Schlagflache kann aus Rinde bestehen ; in diesem Falle 
ist der Abschlag von einem Knollen entfernt worden .  Die Grol3e der Schlag
flache ,  S . L .  und S . B . ,  ist sehr wichtig, da Abschlage mit k leinerer und manch
mal auch facettierter Schlagflache eine hoher entwickelte Schlagtechnik verraten 
als Stucke mit einer grol3eren Schlagflache .  I n  dieser Hinsicht ist auch der Schlag
winkel (S .\;V .) bedeutsam . Bei den Geraten mit entwickelterer Schlagtechnik 
nahert sich dieser Vlinke! 90° . Fur die Beurteilung der Schlagtechnik am Grund
typ ist auch der Schlagbucke! wichtig . Ein grol3er und stark gewolbter Schlag
buckel und das Vorhandensein eines Schlagkege!s zeigen , dal3 man mit einem 
schweren Behaustein aus hartem Material einen sehr kraftigen Schlag auf den 
Knollen oder auf das Kernstuck gefuhrt hat .  

Diese Methode war also noch primitiv . Bei weiterentwickelter Schlagtechnik 
zeigen die Abschlage kleine flache Schlagbucke! und keine Schlagkegel .  Als be
sondere Typen von Abschlagen werden noch unterschieden : 

C I a c t  0 n a b s c h i  a g e .  Man versteht darunter Abschlage , die haufig i n  del' 
Clactongruppe vorhanden sind. Sie spiege!n eine sehr primitive Schlagtechnik, 
und we is en eine grol3e ,  nicht facettierte Schlagflache auf, die einen grol3en Schlag
winkel (oft uber 1 25°) mit der Unterseite bildet und einen grol3en,  stark ge
wolbten Schlagbuckel . U nter dem Sch lagpunkt ist bei diesen Abschlagen e in 
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kleiner, von dem groBen Schlagbuckel scharf abgesetzter Schlagkegel ,  zu be
merken . Diese Abschlage sind auch in der Regel sehr dick . Es gibt natlirlich 
Ubergange zwischen Levalloisabschlagen , gewohnl ichen Abschlagen und Clacton
a'bschlagen . 

L e  v a 1 1  0 i s a b s c h i  a g e  sind Abschlage, die in den j linger en Levallois
gruppen haufig verkommen . Sie zeigen eine kleinere , facettierte Schlagflache, 
die einen Schlagwinkel von fast 90° und einen k leineren , weniger stark gewolb
ten Schlagbuckel ohne Schlagkegel aufweist .  Die Facetten sind Tei le einer vor 
dem Abtrennen des Abschlages am Kernstlick praparierten Schlagflache.  Sie 
sind auch meist dlinn und groB bei betrachtlicher Uinge . Zwischen gewohn

lichen Abschlagen, Levalloisabschlagen und Breitklingen gibt es zahlreiche 
Ubergange . 

K I i n g e .  Diese erfordern keine nahere Beschreibung. Sehr breite Klingen 
werden als B reitklingen unterschieden . Es muB bemerkt werden , daB es auch 
im Altpalaolithikum Klingen gibt. Diese zeigen aber meist viel primitivere Kenn
zeichen . vVahrend die Klingen des Jungpalaolithikums stets eine kleine Schlag
flache mit einem Schlagwinkel von fast 90° und einen sehr kleinen flachen Schlag
buckel zeigen, besitzen die a ltpalaolith ischen Kl ingen oft gro!3ere Schlagflachen 
und gro!3ere Schlagb�cke\ . Diese sind auch fast immer grober und unregel
ma!3iger geformt, so da!3 man in del' Regel alt- und jungpalaol ithische Klingen 
deutlich voneinander unterscheiden kan n .  

BESCH REIBUNG DER GERATE DER lVIOUSTIERGRUPPE 

R e t u s c h i e r t e  G e r at e  

Dreieekiger handspitzenahnlieher Faustkei l .  / H . D . Q .  564 1 ) ;  Seh . :  Brauner Lehm. / TaL 1 3 ,  Abb. l .  
L .  8 3 ,3 ; B .  56,7 ; D .  1 7 , 1 ; R .W .  45-65° . / Gest. : Dunkelgrauer, feinkorniger J ura
hornstein mit weil3er Rinde. 

Grundtyp : Plattenhornstein. Beide Seiten sind vollstandig retusehiert, wobei aber ein 
Teil der dieken Rinde, trotz der Bearbeitung erhalten blieb. D ie Unterseite ist sehr 
f1aeh gearbeitet. D ie gewolbte Oberseite zeigt an beiden Kanten Stufenretusehe, wah
rend die Unterseite nur sehr f1aehe Oberfliichenretusehe aufweist. Die Spitze ist dunn 
und sorgfaltig ausgearbeitet.  D ie l inke Kante ist sehwaeh bogenformig und hat die
selbe Pragung wie die Arbeitskante eines Bogenschabers ; sie ist wahrseheinl ieh aueh 
111 diesem Sinne benutzt worden.  Die reehte ist dunn und gerade und mehr zum Sehneiden 
und Sagen geeignet. Die der Spitze gegenuber l iegende Basis ist dureh Stufenretusehe 
zu einer dUnnen Kante ausgebildet.  Dieser Umstand weist darauf hin , dal3 das Gerat 
auf i rgendeine VVeise gesehaftet gewesen sein mul3 .  Es ist moglieh , daf3 dieser Faust
kei l  als Speer- oder Lanzenspitze benutzt worden ist ; aber aueh an eine Sehiiftung mit 
kurzem Griff, \Vie bei Geraten von versehiedenen australisehen Stammen, kann gedaeht 
werden.  FUr diese letztere Sehaftungsart sprieht die Tatsaehe, daf3 die l inke Kante 
zum Sehaben und die reehte zum Sehneiden und Sagen geeignet ist .  

*) AbkUrzung fUr :  H ohle D ;  Quadrat 564 ;  Sehieht . . . . .  
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TaL 1 3 .  Abb. 2 Faustkeilschaber. / H .A .Q .  1 68 ;  Sch . : Gelber Lehm. / L. 99,7 ; B. 54 ,5 ; D. 2.2.,9 ; 
R.W. 45-75°. / Gest. : Schoner, fleischroter, feinkorniger Jaspis . Das Ausgangsgestein 
hierfi.ir wurde wahrscheinlich im Donaugeroll gefuhden. 

Grundtyp : Abschlag. Da das Gedit zweiseitig retuschiert ist, kann weder ein Schlag
buckel noch eine Schlagfliiche festgestel l t  werden.  Die Unterseite ist schwach konJ,av 
und an del' rechten Kante und Spitze durch Oberfliichenretusche flach bearbeitet .  Die 
Oberseite ist stark gewolbt und sehr sorgfa ltig ausgearbeitet. Die rechte Kante ist durch 
Stufenretusche zu einer schonen Arbeitskante eines Bogenschabers ausgebildet.  D ie 
Spitze ist abgeschragt und ziemlich dLmn ausgezogen. Die groBte Dicke des Gerates 
liegt etwas unter der Mitte. Die Basiskante ist durch einige kriiftige Abschliige an der 
Ob er- und Unterseite dLmn zuger:ichtet. Aus dieser Verj Ungung del' Basis kann man 
schl ieBen, daB das Gerat wahrscheinlich wie del' Faustkeil (Taf. 1 3 ,  Abb . r )  in einem 
Griff geschaftet benUtzt worden ist. 

TaL q, Abb. 1 Kleincs degeneriertes faustkeilschabedihnliches Geriit. / H .A . Q .  r 84 ;  Sch . : Gelber 
Lehm. / L .  57 ,2. ; B. 39,5 ; D. 1 3 ,5 ;  R .W. 50-65° . / Gest. : Blaugrauer, feinkorniger 
Jurahornstein mit weiBer Rinde. 

Grundtyp : Plattenhornstein . Die Unterseite ist durch Oberflachenretusche flach be
arbeitet .  Die rechte Kante der etwas gewolbten Oberseite ist durch kurze Stufenretusche 
zur Arbeitskante eines Bogenschabers ausgebildet.  Die Spitze ist abgerundet und stumpf. 
Die del' Spi tze gegenlibcrliegende Basiskante sieht etwas kratzeriihnlich aus. 

Tar. q .  Abb. 3 Handspitze . / H .A . Q .  r 66 ;  Sch . : Brauner Lehm. / L. 48,4 ; B .  44,0 ; D .  1 5 ,2 ; R.\'V. 

60-65°. / Gest . : Dunkelgrauer, feinkorniger Jurahornstein mit weiBer Rinde . 
Grundtyp : Abschlag. Die Schlagfliiche ist durch Retusche entfernt. Der Schlagbuckel 

ist ziemlich groB und stark gewolbt .  Die Unterseite ist flach und mit Ausnahme von 
einigen Abspl itterungen bei dem Schlagbuckel nicht bearbeitet. Die rechte Kante del' 
Oberseite ist durch kurze , regelmaBig geformte Retusche zur Arbeitskante eines Bogen
schabers ausgebildet. Die linke Kante ist wenig retuschiert. D ie scharfe Spitze befindet 
sich nicht gegenUber dem Schlagbuckel ,  sondern an der linken Seite , neben diesem. Die 
Basis ist dick und nicht abgeflacht. Das Geriit ist eine dreieckige Handspitze mit dicker 
Basis .  

TaL 1 4 .  A b h .  2 Handspitze . / H .A.Q 1 59 ;  Sch : Brauner Lehm. / L. 4 1 ,0 ;  B .  40,0 ; D. 1 5 ,0 ;  S . L .  
39,5 ; S .B .  1 2. ,6 ; S .YV. I 1 0° ; R.YV.  60-70° . / Gest. : G rauer, mittelkorniger J urahornstein . 

Grundtyp : . Clactonabschlag. Die groBe, nicht facettierte SchlagfHiche bi ldet einen 
stumpfen Winkel mit der Unterseite . Der Schlagbuckel ist groB und gewolbt.  Die rechte 
Kante der flachen Oberseite ist wie bei dem Geriit Taf. 4, Abb . 3 durch eine kurze stei le 
Retusche zu der gebogenen Arbeitskante eines Schabers ausgebildet .  Die l i nJ{e Kante 
bi ldet eine schwa ch gebogene, scharfe Schneide. Die Spitze ist scharf und befindet sich 
der Schlagflache gegenLlber .  Das Gerat zeigt eine groBe A.hnlichkeit mit dem Geriit 
(Taf. 1 4 ,  Abb . 3) und kann, wenn man es genauer benennen wil l ,  eine dreieckige H and
spi tze mit dicker Basis genannt werden.  

TaL 1 4. Abb. 6 Handspitze . / H .D . Q .  4 1 6 ;  Sch . : Brauner Lehm. / L. 62.,5 ; B .  6 5 ,8 ; D.  1 5 ,3 ;  R .YV . 
50-55°. / Gest. : Grobkorniger, braungrauer Jurahornstein mit dicker, grauer Rinde . 

Grundtyp : Plattenhornstein .  Die Unterseite ist flach und mit Ausnahme von einigen 
unregelmaBigen Absplitterungen nicht bearbeitet .  An der Oberseite ist die Rinde fast 
ganz erhalten . Die linke und rechte Kante del' Oberseite sind retuschiert, wobei an der 
rechten Kante eine Nebenspitze entstanden ist. Die Hauptspitze ist nicht sehr scharf. 
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Handspitze . / H .A . Q .  243 ; Seh . : Brallller Lehm. / L. 5 2 , 1 ; B .  49,2 ; D .  1 2 ,9 ;  S .L .  Taf. 14, Abb. 5 
1 7 ,8 ; S .B .  5 ,6 ;  S .VV . 1 08° ; R."\V . 40-60° . / Gest . : Hel lgrauer, konzentriseh gestreifteI', 
mittelkorniger J urahornstein mit brauner Rinde. 

Grundtyp : Absehlag. Die ebene Unterseite zeigt einen flaehen, mittelgroBen Sehlag
buekel .  Von del' l inken Eeke ist, wahI'seheinlieh duI'eh den Gebraueh, ein StUek ab
gebroehen. D ie reehte und l inke Kante sind dureh ziemlieh weit  Uber die Ober
seite h ingreifende flaehe Retusehe und Feinretusehe bearbeitet. vVahrseheinlieh war 
die del' Spitze gegenUberliegende Seite verjCmgt. Diese Handspitze gehort zum drei
eekigen Typ. 

Handspi tze . / H . A . Q .  230 ; Seh . : Gelber Lehm. / L. 46,4 ; B .  40,5 ; D. 1 0 ,5 ; S . L .  Tar. 14 ,  Abb. 4 
27,8 ; S .B .  9,9 ; S ."\�T. 99° ; R .vV. 50-55°. / Gest. : Grauer, feinkorniger J urahornstein 
mit dieker, gelber Rinde. 

Grundtyp : Das Gerat ist aus ell1em Absehlag hergestellt, del' von einem KernstUek 
abgesehlagen ist, ohne daB vorher von dies em KernstUek die Rinde entfernt wurde . 
Del' Sehlagbuekel ist sehr flaeh .  Die Unterseite weist an del' reehten Kante eine unregel
maBige Retusehe auf. Die Oberseite ist an beiden Kanten steil retusehiert. Die del' 
Sehlagflaehe gegenUberl iegende Spitze ist dureh eine kleine Hohlkerbe an del' l inken 
Kante gekrLimmt. Die Handspitze gehort zum dreieekigen Typ . 

Handspitze . / H . D . Q .  473 ; Seh . : Brauner Lehm. / L .  6 r ,0 ;  B .  26,9 ; D .  1 1 ,6 ;  S .L. Taf. 1 5 , Abb. 1 

1 5 ,7 ; S .W.  94° ; R .W .  65-85°.  / Gest . : Grauer, feinkorniger Jurahornstein. 
Grundtyp : Breitklinge . Die flaehe, nieht bearbei tete Unterseite zeigt einen zieml ieh 

groBen Sehlagbuekel . Die SehlagfHiehe ist nieht faeettieI't. Die seharfe Spitze befindet 
sieh gegenUber del' Sehlagflaehe . Die l inke und I'eehte Kante sind mit steiler Retllsehe 
bearbeitet, wobei an beiden Seiten zwei f1aehe Hohlkehlen entstanden sind. Die Hand
spitze gehort zu dem langsehmalen Typ. 

Spi tzsehaber .  / H . D .Seh . :  Brauner Lehm. / L. 7 1 ,0 ;  B. 39,6 ; D. 8 ,3 ; R ."\"'. 50-65 0. / Tar. 15 ,  Abb.  2 
Gest . : Grauer, feinkorniger I-Iornstein mit weiBer Rinde. 

Da ein groBeI' Teil del' Oberflaehe des Gerates beaI'beitet ist, HiBt sieh nieht meh I' fest
stel len, aus welchem Grundtyp es hergestel l t  worden ist .  Die Unterseite zeigt eine flaehe 
ObeI'fIaehenretllsehe. Von del' ObeI'seite ist nur an del' reehten Kante und an der Spitze 
die Rinde entfernt .  Die Spitze ist delltlieh allsgearbeitet, aber stumpf. Die eine I-Ialfte 
del' retusehierten Kante ist Zll einem Bogensehaber mit delltl ieher StllfenI'etusehe zu
geI'iehtet. Das StUek hat Ahnliehkeit mit einem degenerierten Faustkeilsehaber. iVlan 
konnte es alleh als eine Zwisehenstufe zwisehen Faustkeil und Faustkei lsehaber be
traehten. 

Handspitzenahnlieher Spitzsehaber.  / H .D . Q .  568 ; Seh . : Brallner Lehm. / L. 58 ,  T ; Taf. 1 5,  Abb. (, 
B .  5 2 ,4 ; D .  1 7 ,5 ; S .L .  1 0,2 ; S .B .  6 ,9 ; S.W. 1 04° ; R .W. 65-70°. / Gest . : Grauer, fein-
korniger JlIrahornstein mit graller Rinde. 

Grundtyp : Absehlag. 
Die UnteI'seite ist flaeh mit einem groBen stark gewolbten Sehlagbuekel .  Die Sehlag

flaehe ist nieht faeettieI't. Die sehwaeh gewolbte Oberseite zeigt an del' reehten Kante 
noeh Rinde ,  die an einer Stel le sehr steil retusehiert ist (R.W. 1 00°) . Die l inke Kante 
ist dllreh eine kllrze, stei le,  lInregelmaBige Ausmllsehelllng zu einer kraftig gebogenen 
Sehaberkante ausgearbeitet, die zwei tiefe Kerben aufweiBt. Das Gerat ist eine Zwisehen
stll fe zwisehen einem SpitzsehabeI' und einer I-Iandspitze vom. dreieekigen Typ . 
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TaL I S ,  Abb. 4 Spitzsehaber. / H .A . Q .  l 5 8 ;  Seh . : Gelber Lehm. / L. 72 , 1 ; B .  27,7 ; D. 1 4,8 ; S .W. 
89° ; S .L .  1 5 ,9 ;  S .B .  8 ,6 ; R .vV. 45-60°. / Gest . : Gelbgrauer, feinkiirniger J urahornstein . 

Grundtyp : Breitklinge. 
Die dreieekige SehlagfHiehe ist nieht faeettiert. Die konkave Unterseite mit dem k leinen 

flaehen Sehlagkegel zeigt an der Spitze einige flaehe Ausm.usehelungen ; dadureh ist die 
Spitze etwas seharf. Die stark gewiilbte Oberseite ist an der reehten Kante mit ziem
l ieh weit auf die OberWiehe Ubergreifender Retusehe und mit sehiiner Feinretusehe zu 
einem Bogensehaber ausgearbeitet. Die l inke Kante ist nieht retusehiert. Wenn die l inke 
Kante etw,IS bearbeitet ware, kiinnte man das Gerat aueh eine langsehmale I-Iandspitze 
nennen . 

TaL I S ,  Abb. Spitzsehaber. / H .D . Q .  243 ; Seh . : BraLIIler Lehm. / L. 70,4 ; B .  37 ,3 ; D .  1 5 ,7 ;  R .'V. 

TaL 1 5 ,  Abb. J 

TaL . 6 ,  Abb. 2 

70-75°.  / Gest. : Grauer, feinkiirniger Jurahornstein . 
Grundtyp : Spre\lgsti.iek . 
Die stark gewiilbte Unterseite ist nieht bearbeitet. Eine Kante der Oberseite ist dureh 

kurze Stei lretusehe zur Arbeitskante eines Bogensehabers umgebildet. Das Gerat hat 
zwei etwas ausgearbeitete Spitzen.  

Spitzsehaber. / H . A . Q .  1 68 ;  Sell . :  Gelber Lehlll. / L .  57 ,0 ; D .  3 1 ,6 ;  R .W. 60°. / 
Gest . : Hel lbrauner, feinkiirniger Jurajaspis Ill it eiBer Rinde . 

Grundtyp : Sprengstliek . 
Eine Kante ist dureh kurze, regelma/3ig steile Ausmusehelung und Feinretusehe zu 

einer fast geraden Sehaberkante ausgebildet. Die Spitze ist stumpf. 

Bogensehaber. / H . A .Q .  274 ; Seh . : Gelber Lehlll. / L. 59,9 ; B. 35 ,6 ; D .  1 3 ,5 ; R .W. 
5 5-65°. / Gest . : Grauer, feinkiirniger Quarzit mit brauner Rinde. 

Wahrseheinlieh von einem Donaugeriil lstliek herstammend. Die Sehlagflaehe ist ent
fernt. Die reehte Kante ist dureh starkere auf die Oberflaehe Ubergreifende und feine 
Retusehe zu einer Bogensehaberkante ausgearbeitet. Die l inke Kante ist dureh groBe 
Absehlage etwas abgeflaeht. Die Spitze ist nieht sehr seharf. 

TaL 1 8 ,  Abb. 2 Spitzsehaber. / H .A.Q . 209 ; Seh . : Gelber Lehm. / L .  50,2 ; B .  20,0 ; D .  5 ,2 ;  S . L .  1 5 ,2 ; 
S . B .  3 ,8 ;  R .W. 60-65° . / Gest. : Grauer, feinfiirniger Jurahornstein.  

Grundtyp : Absehlag . 
Die Sehlagflache ist senkreeht von der Unterseite aus faeettiert. Die Unterseite ist 

flaeh und hat einen stark gewiilbten Sehlagbuekel . Die Oberseite ist an der reehten 
Kante Illittels kurzer Retusehe zu einem Bogensehaber ausgebildet. Die Spitze wird 
dureh die reehte Kante und die reehte Eeke der Sehlagflaehe gebildet und ist ziemlieh 
seharf. vVahrseheinlieh wurde das Gerat aueh als j\IIesser benUtzten wobei die stei le 
Retusehe der l inken Kante die Finger sehUtzte . 

TaL 1 6 ,  Abb. 4 Bogensehaber. / H . A. Q .  274 ; Seh . : Gelber Lehm. ! L .  84 .3 ; B .  54,2 ; D .  1 7 ,4 ;  R .W. 
40-45° .  ! Gest. : Sehiiner, hellbrauner J urajaspis. 

Da das Gedi t  auf beiden Seiten retusehiert ist ,  kann nieht mehr festgestellt werden, 
aus ,"velehem Grundtyp es hergestellt worden ist .  Beide Seiten sind mit den Aus
musehelungen einer flaehen Oberflaehenretusehe bearbeitet. An der einen Kante ist 
dureh weniger weit ausgreifende Retusehe eine gebogene Sehaberkante hergestel l t ,  die 
aber nieht fein retusehiert ist .  D ie gegenUberliegende Kante dieses sehiinen Gerates ist 
zu einer Art Handgriff ausgearbeitet. 
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Bogensehaber. / H . A . Q .  209 ; Seh . : Gelber Lehm. / L.  73 ,7 ; B .  32 , 1 ; D .  1 5 ,9 ;  R .\V .  Taf. 1 6. Abb. 3 
25-50°. / Gest. : lVlittelkorniger, brauner Hornstein mit braUller Rinde . 

D as Gerat ist auf beiden Seiten bearbeitet. D ie eine Seite ist dureh sehr flaehe, gro13-
musehelige Oberflaehenretusehe eben gehalten , wahrend die and ere Seite dureh Stufen
retusehe gewolbt ist .  Die eine Kante ist zu einer gebogenen Sehneide-Sehaberkante aus
gearbeitet, wahrend an der gegenUberl iegenden Kante die Rinde zur besseren Hand
habung nieht entfernt worden ist .  Die zwei gegenUberliegenden kurzen Kanten sind 
sehwaeh kratzerfOrmig ausgearbeitet .  

Bogensehaher. / H .B .Q .  5 68 ; Seh . : Brauner Lehm. / L. 7 1 ,3 ;  B .  42,4 ; D .  1 6 .8 ; S .L .  Tar. 1 7. Abb. 1 
40 ,5 ; S .B .  7.5 ; S .VV. 1 06° ; R .vV. 60-65° .  / Gest . : Sehoner, leberroter feinkorniger 
Radiolarit. 

Grundtyp : Absehlag. 
Die lange sehmale SehlagfJaehe ist nieht faeettiert. Aueh die Unterseite ist unbe

arbeitet und zeigt einen gewolbten Sehlagbuekel .  D ie Oberseite ist vollstandig be
arbeitet. Eine Kante ist dureh Stufen- und Feinretusehe 2U einer klassisehen Bogen
sehaberkante zugeriehtet. 

Bogensehaber. / H .A . Q .  1 84 ;  Seh . : Gelber Lehm. / L. 79,3 ; B. 40,0 ; D .  1 9 .7 ; R .W. Tar. 17. Abb. 3 
55-65°. / Gest . : vVeiBgrauer, feinkorniger Jurahornstein l11it wei13er Rinde. 

Grundtyp : Absehlag. 
Die Sehlagflaehe und der Sehlagbuekel sind dureh zwei groBe Absehlage entfernt. 

Mit Ausnahl11e diesel' Absehlage ist die Unterseite unbearbeitet .  An del' Oberseite ist 
eine sehone, gebogene Sehaberkante retusehiert. Die hierbei angewandte Zuriehtungsart 
ist eine klassisehe Stufenretusehe mit Feinretusehe. D iese Sehaberkante ist an dem einen 
Ende starker gebogen als an dem anderen. Das dieser Kante gegenliberliegende, stark 
gebogene Ende zeigt grobere Re tusehe.  

Bogensehaber. / H .A . Q .  297 ; Seh . : Gelber Lehm.  / L .  67,4 ; B .  40 , 1 ; D .  I 1 ,0 ;  S.L.  Tar. 1 7 .  Abb. 5 
8 ,0 ;  S .B .  4,5 ; S .vV . 1 00° ; R .vV. 50--55° . I Gest . : Hel lbrauner, feinkorniger Jurajaspis 
mit brauner Rinde 

G rundtyp : Breitkl inge . 
Die Unterseite ist  fast flaeh , mit einem kleinen , ziemlieh gewolbten Sehlagbuekel .  

Die  kleine Sehlagflaehe ist n ieht  facettiert. Di!" l inke Halfte der Ohcrseite ist dureh 
Stufenretusehe zu einel11 llogensehaber geform t .  

Bogensehaber. / H .A .Q .  340 ; Seh . : Gelber Lehm.  / L. 72,4 ; B .  37 8 ;  D .  23 4 ;  S .L. Tar. 1 7 .  Abb. 6 
30.8 ; S . B .  9 ,3 ; S .\V. 1 23 ° ; R .W .  60-65°. / Gest. : \VeiBgrauer, feinkorniger Jurahorn-
stein mit dieker wei13er Rinde. 

Das Gerat ist aus einem Absehlag vom Clactontyp hergestel l t ,  da der Sehlagbuekel 
sehr groB und gewOlbt ist und die niehtfaeettierte Sehlagflache einen groBen stumpfen 
Winkel mit del' Unterseite bildet.  Die der Sehlagflaehe gegenUberl iegende Kante der 
Oberseite ist dureh klassisehe Stufenretusehe zu einem schonen Bogensehaber aus
gebildet. 

Bogensehaber. / H .A . Q .  340 ; Seh. : Gelber Lehm . / L. 60 . 1 ; B. 38 ,0 ;  D. 1 4,4 ; S . L .  Tar. 1 7. Abb. 2 
1 7 ,4 ;  S .B .  0 ,4 ;  S .vV . 1 1 4° ; R .vV . 5 5-65°. / Gest. : Grauer, mittelkornlger Jurahornstein . 

Grundtyp : Breitldinge _ 
Die Schlagflaehe ist klein und faeettiert. Die Unterseite ist gewolbt und zeigt einen 

Sehlagbuckel l1littlerer GroBe . Die l inke Kante der Oberseite ist dureh kurze, steile 
Retusche und Feinretusche zu einem Bogensehabcr ausgebildet. Die rechte , etwas retu
schierte Kante weist eine seharfe Sehneide auf. 

. 
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Tar. 17. Abb. " Bogenschaber. / H .A . Q .  242 ; Sch . : Gelber Lehm. / L .  54 , 1 ; B .  22 ,2 ; D .  8,3 ; S .\V. 

Tar. 1 7. Abb. 7 

94° ; S . L .  1 1 ,7 ;  S .B .  3 ,4 ;  R .W. 60-70°. / Gest. : Schwarzer Lydit mit Rinde, wahr
scheinlich von einem Gerol l  al ls tertilirel11 Schotter hergestel lt .  

Grundtyp : Abschlag. 
Die Schlagflliche ist nicht facettiert . Die Untcrseite ist flach und nicht bearbeitet. 

Die rechte Kante del' Oberseite ist durch rcgelmliJ3ige kurze Steilretuscbe zu einel11 
schwa ch gebogenen Schaber ausgearbeitet. 

Bogenschaber. / H .A . Q .  275 ; Sch . : Gelber Lehl11 . / L. 57 ,7 ; B. 30,9 ; D .  9 ,4 ; S .L .  
1 8 ,8 ; S .B .  6,9 ; R .W. 5 5-65c: / Gest. : Grauer, feinkorniger Jurahornstein . 

Grundtyp : Breitklinge . 
Die Schlagflliche ist auf der Unterseite senkrecht facettiert.  Der Schlagbuckel auf der 

unhearbeiteten Unterseite ist nicht sehr groi3. Die rechte Kante der Oberseite ist durch 
eine kurze Retusche zu einem schwach gebogenen Bogenschaber ausgebildet. Gegen
libel' del' Schlagflliche befindet sich ein Spitzkratzer, der aber nicht sehr deutlich aus
gearbeitet ist. 

Tar. 1 7 .  Abb. 8 Bogenschaber. / H .A . Q .  3 2 1 ; Sch . : Gelber Lehl11. ! L. 69,0 ; B .  32 ,0 ; D .  1 2 ,6 ; R.W. 
65-70°. / Gest . : Grobkorniger, grauer Jurahornstein mit dicker weiJ3er Rinde. 

Grundtyp : Sprengstlick. 
Die eine Kante ist durch eine weit liber die Oberflliche greifende, unregell11lii3ige 

Retusche zu einel11 Bogenschaber ul11gebildet.  Auch die Unterseite ist etwas retuschiert . 

Tar. 1 8 .  Abb. I Bogenschaber. / H .A .Q .  1 5 9 ; Sch . : Brauner Lehm, .  / L .  90,0 ; B .  44,S ; D 1 0 9 ;  S . L .  
1 4,0 ; S . B .  4 ,9 ; S.W. 90° ; R . W .  SO-60°. / Gest. : Gelbgrauer, grobkorniger J urahorn
stein mit gelber Rinde . 

Das Gerlit ist aus einer groJ3en Breitklinge hergestel l t ,  die an der Oberseite noch fast 
vollig mit Rinde bedeckt war. Die facettierte Schlagflliche ist klein . Die  konkave Unter
seite ist unbearbeitet und zeigt einen kleinen Schlagbuckel .  Die l inke Kante der Ober
seite ist mit kurzer, flacher Retusche zu einem Bogenschaber umgestaltet. Auch die 
rechte Kante ist am unteren Ende etwas bearbeitet .  Das Gerat konnte sowohl zum 
Schaben �ls allch zum Schnelden beni.itzt werden.  

TaL 1 7 .  Abb. 9 Bogenschaber. / H .A .Q .  1 6 8 ;  Sch . : Gelber Lehn t .  / L .  60,S ; B .  3 1 ,2 ;  D .  1 0,0 ; S .L.  1 3 ,8 ; 
S ,B .  4 ,9 ; S .W .  97° ; R.W. 45-65°. / Gest . : Leberroter Radiolarit von einem Donaugero l l .  

Grundtyp : Breitklinge . 
Die facettierte Schlagflliche ist klein, der Schlagbuckel mittelgroi3. Die Unterseite ist 

unbearbeitet. Die rechte Kante der Oherseite ist mit kurzer Retusche und Feinretusche 
zu einem schwach gewolbten Bogenschaber ausgebildet. 

TaL 1 8 .  Abb. 3 Bogenschaber. / H .A.Q . 168 ; Sch . : Gelber Lehm. / L .  5 5 ,9 ; B. 25 ,S ; D. 7,6 ; S . L. 
I S ,8 ; S .B .  5 ,8 ; S .W. 1 08° ; R .W. 65-80°. / Gest . : Wei13grauer, feinkorniger J urahornstein. 

Grundtyp : Breitkl inge . 
Die Schlagflliche ist facettiert, der Schlagbuckel ldein und ziemlich stark gewolbt.  Die 

Unterseite ist unbearbeitet. Die l'echte Kante der Oberseite ist zu einem schwachgebogenen 
Schabermesser retuschiert. 

TaL 1 8 .  Abb. 5 Bogenschaber. / H . A .Q .  242 ; Sch . : Gelber Lehm. / L. 49,4 ; B. 3 3 ,9 ; D. 1 2 ,6 ;  R.W. 

65-90°. I Gest. : Grauer, feinkorniger JlIrahornstein mit brallner Rinde, die fast die 
ganze Oberseite bedeckt. 

Grundtyp : Sprengstiick. 
Die eine Kante der Oberseite ist mittels einer steilen Retusche zu einem Bogenschaber 

umgebildet 
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Bogenschaber. / H .A . Q .  3 2 1 ; Sch . : Gelber Lehm. / L .  54,8 ; B .  2 3 , 1 ; D .  6 ,3 ; R .W .  TaL 1 8 ,  Abb. 8 

45-55° .  / Gest . : Grauer, mittelkorniger Jurahornstein mit  braUller Rinde . 
Das GeriH ist aus einem schmalen kl ingenahnl ichen Abschlag hergestellt. 
Die SchlagfHiche und ein Tei l  des ziemlich gewolbten Schlagbuckels sind entfernt 

warden.  Die Unterseite ist unbearbeitet.  Die l inke Oberkante ist durch unregelmtil.\ige 
flache Retusche zu einem Schne ideschaber a usgebildet. 

Bogenschaber. / L. 5 <) ,3 ; B .  47,5 ; D. 1 5 ,9 ;  S . L .  1 1 ,9 ;  S . B .  6 ,4 ;  S.W. 1 140 ; R .W. TaL I 8, Abb. 7 

45-65°. / Gest . : Brautler, bis graugrllll gestre ifter feinkorniger Jurajaspis mit  Rinde. 
�rahrscheinlich aus demselben Donaugerol l  wie das Gerat Taf. 9, Abb. I und Taf. 8 ,  
Abb.  6 hergestell t .  

Grundtyp : Absch lag. 
Die Unterseite mit einem Schlagbuckel von mittlerer GroJ3e ist nicht bearbeitet. Die 

Rinde del' Oberseite ist durch groJ3e Abschlage entfernt.  Die  l inke Kante und die sich der 
Schlagflache gegentiber befindliche Kante sind beide 

'
durch Stufenretusche zu einem 

Bogenscnaber ausgebi ldet. H ierbei zeigt die l inke Kante einen Retuschewinkel von 
50-55°  (ist a lso zum Schneiden sehr geeignet), d ie andere Kante einen Retuschewinkel 
von 90° (ist daher mehr zum Schaben geeignet) . 

Bogenschaber. I H . A Q .  274 ; Sch . : Gelber Lehm. / L .  6 3 ,4 ; B .  34,0 ; D .  1 3 ,3 ;  R .W.  Taf. 1 8 ,  Ab". 4 
5 5-65° . / Gest . : B laugrauer, feinkorniger Jurahornstein mit weif3cr Rinde . 

Grundtyp : SprengstUck. 
Das Gerat hat e ine gewiilbte Oberseite und eine flache Unterseite .  1m Gegensatz zu 

alien anderen Schabern ist die Unterseite dieses Gerates wie bei dem Gerat Taf. 8, 
Abb . 6 retuschiert 

Bogenschaber / H .A . Q .  1 84 ;  Sch . : Gelber Lehm . / L. 57 ,7 ; B. 3 3 ,7 ; D. 9 ,5 ; S . L .  TaL I 8 , Abb. 6 

32 ,0 ; S .B .  <) ,2 ; S .W. 80° ; R .'�T. 25--40°. / Brauner bis graugri.'lIler Jaspis ,  wahrscheinlich 
\'on einem DonaugeriillstUck herstammend . 

G rundtyp : Abschlag. 
Die SchlagfHiche ist  flach,  del' Schlagbuckel fast eben . Ausnahmsweise ist bei diesem 

und dem Gerat Taf. 8, Abb. 4 die Unterseite durch sehr flache Retusche zu einem 
iVIesserschaber umgebi ldet. Die Oberseite zeigt etwas Oberflachenretusche . Das Gerat 
wurde wohl als iVIesser benutzt. 

Geradschaber. / H . A .Q .  202 ; Sch . : Gelber Lehm. / L. 80,2 ; B. 54,3 ; D. 20,2 ; R .vV. TaL I g ,  Abb. I 

55-65°.  / Gest . : Braun bis graugri.in gestreifter Jaspis Ill it Rinde, von e inem Donau-
gerii l l  stammend. �Tahrscheinl ich von demselben Geriill wie die Gerate Taf. 8, Abb. 4 
und Taf. 8, Abb.  6 .  

Grundtyp : Abschlag. 
Der Sch lagbuckel ist nicht mehr gut feststel lbar. Die Unterseite ist mit Ausnahme 

\'on zwei Abschlagen, durch die wahrscheinl ich Schlagbuckel und Schlagflache zum 
Tei l  entfernt wurden,  unbearbeitet. 

Die rechte Kante der Oberseite ist mi ttels flacher Retusche zu cinem Schneideschaber 
ausgebildet.  

Geradschaber / H B .�T. 354 ; Sch . : Brauner Lehm. / L .  5 6 ,0 ;  B. 3 1 ,0 ;  D. 1 5 ,4 ;  S.L. TaL l g , Abb. 2 

1 6 , 1 ; S .B .  1 1 ,0 ;  S .�T. 97° ; R .'�T. 65-70° . / Gest . : He l lgrauer, feinkiirniger Jurajaspis. 
Grundtyp : Abschlag. 
Die SchlagfHiche ist ziemlich groB und facettiert. Die unbearbeitete Unterseite zeigt 

einen groJ3en Schlagbuckel Die l inke Kante der .Oberseite ist durch kurze Grob- und 
Feinretusche zu einem Geradschaber umgebildet 
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TaL 19, Abb. 3 Geraclschaber. / H .A . Q .  243 ; Sch . : Brauner Lehm. / L. 4 1 , 1 ; B. 49,8 ; D .  1 3 ,7 ; R .W. 
60-70°. / Gest . : Blaugrauer, feinkorniger Jurahornstein . 

Gruncltyp : Sprengstlick . 
Eine Kante ist durch f1ache Retusche bearbeitet. 

Tar. 18, Abh. 9 Geraclschaber. / H .A . Q .  2 1 2 ;  Sch . : Gelber Lehm . / L. 64,5 ; B. 38 ,0 ; D. 1 5 ,7 ;  S .L .  
29,3 ; S .B .  1 6 ,8 ; S .V,T. 109° ; R .'V. 5 5-65°.  / Gest . : Blaugrauer, mittelkorniger Jura
hornstein . 

Grundtyp : Abschlag . 
Die SchlagfHiche ist nicht facettiert, zeigt ab er ellllge AbschHige. Die unbearbeitete 

Unterseite tragt einen grol3en Schlagbuckel . Der Abschlag nahert sich durch seinen 

grol3en Schlagbuckel unci cl ie grol3e Schlagflache , clie mit cler Unterseite einen stumpfen 
V,Tinkel bi ldet,  einem Abschlag vom Clactontyp . 

Del' Schlagflache gegenCIber befinclet sich eine geracle retuschierte Arbeitskante . Die 
Retusche ist kurz unci ziemlich steil . D ie gegeni.iberliegencle Kante cles Gerats ist hancl
griffartig geformt. 

TaL 18,  Abb. 10 Geraclschaber. / H .A . Q .  275 ; Sch : Brauner Lehm . / L. 5 6 ,4 ;  B .  25 ,0 ; D. 1 0,4 ; S .L .  
9 ,8 ; S . B .  2 ,9 ; S .W.  1 1 1 ° ;  R .vV. 50--65° / Gest : Schwarzer Lyclit, der wahrscheinlich 
aus einem Gerol l  cles tertiaren Schotters des nordlichen vVel l heimer Tales stammt .  

Grundtyp : Abschlag. 
Die Unterseite ist nicht bearbeitet und zeigt einen kleinen flachen Schlagbuckel . Die 

kle ine Schlagflache ist nicht facettiert. Die rechte Kante der Oberseite ist durch un
regelmal3ige Stufenretusche zu einer fast geraden Schneide-Schaberarbeitskante umge
bildet. 

TaL 1 9, Abb. 5 Hohlschaber. / H .D .Q .  335 ; Sch . : Brauner Lehm. / L. 6 r ,6 ;  B. 36 ,0 ; D. r 8 ,9 ; S .L .  
6 ,0 ;  S .B .  6 ,5 ; S.vV.  1 05° ; R .\V. 60-85° . / Gest . : Graublauer, feinkorniger J urahornstein 
mit weil3er Rinde. 

Grundtyp : Abschlag. 
Die unbearbeitete Unterseite zeigt emen grol3en Sch lagbuckel . Die Ideine Schlag

flache ist facettiert. An der rechten Kante der Oberseite sind zwei Hohlkerben aus
retuschiert, von denen die obere tiefer und steiler als die untere ist. Der Schlagflache 
gegenLlber befinclet sich eine scharfe Spitze . 

TaL 9. Abb. + Hohlschaber. / H .D . Q .  000 ; Sch . : Brauner Lehm. / L .  5 2 ,6 ; n. 3 5 ,9 ; D .  9,7 ; S . L .  
29,9 ; S .B .  6 ,8 ; S .W. 87° ; R .W. 80-85°. / Gest . : Grauer, feinkorniger Jurahornstein.  

Grundtyp : Abschlag. 
. 

Die langschmale Schlagflache ist facettiert. Die unbearbeitete Unterseite zeigt einen 
ziemlich grol3en Schlagbuckel . Die linke Oberkante ist durch Abschlage und Feinretusche 
zu einen Hohlschaber umgebildet. Der Schlagflache gegenCIber befindet sich eine scharf 
ausgearbeitete Spitze. 

TaL 1 9, Abb. 6 Doppelschaber. / H .A . Q .  3 2 1 ; Sch . : Gelber Lehm. / L. 54,8 ; B .  34,9 ; D .  1 3 ,3 ; R .vV . 
60-65° . / Gest. : Rotbrauner, feinkorniger Jurajaspis mit weil3er Rinde . 

Grundtyp : Sprengstlick . 
Die konkave Unterseite ist unbearbeitet. Die stark gewolbte Oberseite ist fast vol l 

standig retuschiert ; nul' ein kleines Stlickchen Rinde haftet ihr noch an .  Die Kanten 
del' Oberseite sind mittels Stufenretusche zu einem Bogenschaber umgearbeitet, wobei 
eine Kante etwas weniger stark gebogen ist als die andere . 
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Doppelschaber. / H . A .Q .  274 ; Sch : Gelber Lehm . / L. 49 ,5 ; B. 29 ,4 ; D .  1 6 ,4 ;  R .W .  Taf. 9. Abb. 7 

60-75°. / Gest . : Dieses Gedit ist ausnahmsweise aus einem graublauen Feuerstein hel'-
ge5tel l t .  Vielleicht stammt dieser von einem Donaugero I I .  Es besteht die lVIiigl ichkeit, 
dal3 del' Feuerstein aus griif3erer Entfernung mitgebracht worden ist . 

. Grundtyp : SprengstCIck . 
Die stark gewiilbte Unterseite ist nicht bearbeitet. Die Oberseite ist durch elIle hohe 

Rippe fast kielfiirmig gestaItet .  Die beiden Kanten del' Oberscite sind durch unregel
mal3ige Stufenretuschen zu zwei Bogenschaberkanten umgearbeitet. Eine Spi tze ist deut
I ich ausgearbeitet. Das Gedit steht del' Gl'uppe del' Handspitzen nahe . Da die beiden 
Bogenschaberkanten aber sehr deutI ich ausgearbeitet sind und das Gerat wohI mehr 
Zlllll Schaben beni.itzt worden ist, erscheint die Bezeichnllng DoppeIschaber zlltreffender. 

RundkratzerahnIiches GerM. / H .D . Q .  600 ; Sch . : Brauner Lehlll . / L. 46 ,7 ; B .  43 ,6 ; Taf. '9. Abb. 8 

D .  1 2 ,0 ;  R .V,r . 60-65°. / Gest. : Brauner, grobkiirniger J ur ahornstein mit weil3er Rinde 
Grundtyp : AbschIag. 
Schlagflache und SchIagbllckel sind z.T. wegretuschiert. Unter- und Oberseite sind 

grob bearbeitet und etwas retuschiert. Die I inke Kante ist etwas regellllal3iger bearbeitet. 

Schaber. / H .A . Q .  240 ; Sch . : Gelber Lehm. / L. 28,4 ; B. 27,3 ; D. 1 0,2 ; S . L .  1 4,8 ; Taf. 20. Abb. 2 

S.B .  1 0 ,4 ; S .vV. I 1 6° ; R .'�T . 85-90°. / Gest . : Graugruner, feinkiirniger Jaspis. 
Grundtyp : Das GerM ist wahrscheinlich aus einer kurzen,  dicken, gebrochenen Kl inge , 

die einen zielll l ich grof3en , f1achen SchlagbuckeI besal3 ,  hergestel lt .  
Die grol3e schrage Sch lagfHiche ist nicht facettiert. Die SchIagtechnik an diesel' KIinge 

ist vollstandig a ItpaIaol ithisch. Beide Kanten del' gewiiIbten Oberseite sind unregeI
mal3ig und steil retuschiert. Das untere Ende gegeni.iber der Schlagflache zeigt eine 
fast gerade, sehr steiI retllschierte Kratzerkappe, d ie nach rechts in  einer stulllpfen 
Spitze endet. H ierdurch erinnert das Gerat allch an e ine kllrzdicke Schragendklinge 
odeI' an einen KI ingenkratzer. 

SchabeI' mit Schnauze . / H .D .Q .  5 3 3 ; Sch . : Brallller Lehm. / L. 56 ,5 ; B. 34,2 ; D. Taf. 20. Abb. , 

1 0 ,9 ; S . L .  27,5 ; S . B .  1 0 ,9 ; S .'V. 80° ; R .�T.  70-80°. / Gest. : Grauer, mittelkiirniger 
J urahornstein .  

Grundtyp : Breitkl inge . 
Die grol3e Schlagflachc ist facettiert. Die unbearbeitete Unterseite wircl z .T.  clurch 

einen grof3en SchlagbllckeI eingenolllmen.  Del' SchlagfHiche gegelli.iber befindet sich eine 
schnauzenartig retuschierte Spitze. Die I inke unci rechte Kante der Oberseit-e sind in 
cler Nahe del' Spitze lInregeImal3ig bearbeitet. 

Bogrerahnl iches Gerat. / H .D .Q .  504 ; Sch . : BI'auner Lehlll . / L. 47 ,5 ; B. 29,0 ; D. Taf. 20. Abb. 3 

1 3 ,0 ; S . L .  22,2 ; S .B .  1 0,3 ; S .'�T. 1 07° ; R .W. 65-75°. / Gest. : Grauer, feinkiirniger J ura-
hornstein.  

Grllncltyp : Abschlag. 
Die  Schlagflache ist nicht facettiert. Die unbearbeitete Unterseite zeigt einen grol3en 

stark gewiilbten SchIagbuckel . Die rechte Kante del' Oberseite ist unregelmal3ig Zll
gerichtet.  An del' I inken Kante ist ein A.bschlag entfernt, woclurch gegenuber der Schlag
fIache eine scharfe , nicht typische Bohrerspitze entstanden ist .  

Bohrerahnliches Gerat. / H .D .Q.  335 ; Sch . : BraUller Lehm . / L. 50,4 ; B. 2 1 ,8 ;  D. Taf. 20. Abb. 4 

1 0 ,5 ; S .L .  20,9 ; S . B .  7 ,2 ; S .'V. 1 0,5 ; R .'V.60-70o. / Gest : Vleif3graller, lllitteIkorniger 
J lIrahornstein . 

Grundtyp : Breitldinge . 
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Die SehlagfHiehe ist n ieht faeettlert. Der Sehlagbuekel ist ziemlieh groJ3 und gewolbt 
Die Unterseite ist unbearbeitet. Das untere Ende lauft 111 eme etwas naeh reehts ge
bogene lange Bohrerspitze aus, die etwas ausretusehiert ist . 

Taf. 20, Abb. 9 Sage . / H .A .Q .  295 ; Seh . :  Brauner Lehm. / L. 64,0 ; B .  22,4 ; D. 8 ,2 ; S .L.  1 9 , r ; 
S .B .  6 ,3 ; S .W. 94° ; R .W. 60-70°. / Gest . : Grauer, feinkorniger JlIrahorn�tein . 

Grundtyp : Klinge . 
D ie SehlagfHiehe ist etwas retusehiert. Der Sehlagbuekel ist ldein und flaeh.  Die 

Unterseite ist unbearbeitet .  Die eine Kante der Oberseite ist dureh seehs Kerben 
sageartig zugeriehtet. Die seharfe reehte Kante zeigt Gebrauehsretusehe . 

TaL 20, Abb. 5 Sagenahnliehes Gerat . / H . D  .Q .  335 ; Seh . : Brauner Lehm. ! L. 42,9 ; B .  22,8 ; D .  il,8 ; 
R .W. 5 5-60°. / Gest : Grauer, feinkorniger Jurahornstein mit gelber Rinde . 

Grundtyp : Sprengstiiek 
Die mit  Rinde bedeekte gewolbte Seite ist dureh vier Kerbcn zu einer Sage aus

gebildet . 

Taf. 20, Abb. 8 Gerat mit Hohlkerbe. / H . D .Q .  335 ; Seh . : Brauner Lehm. I L .  62,8 ; B. 32 ,3 ; D .  
1 2 ,7 ;  S . L .  1 6 ,7 ;  S .B .  6 ,0 ; S .W 1 03° ; R W .  65-70°. / Gest. : Grauer, feinkorniger Jura
hornstein .  

Grundtyp : Breitklinge . 
D ie Sehlagflache ist nieht faeettiert. Die u nhearbeitete Unterseite zeigt einen mittel

groJ3en Schlagbuckel .  An der l inken Kante der Oberseite ist eine tiefe Hohlkerbe aus
gearbeitet. 

Taf. 20,  Abb.  7 Gerat mit Hohlkerben. / H . D .Q .  335 ; Seh . : Brauner Lehm. I L.  41 ,7 ;  B. 37,6 ; D .  

9,6 ; R.W. 60-65°. / Gest . : Gelbgrauer, grobkorniger Jurahornste in .  
Grundtyp : Abschlag . 
Die Unterseite ist nieht zugeriehtet. Die reehte Kante del' Oberseite zeigt zvvei ziem

l ieh tief ausgearbeitete Hohlkerben . 

Taf. 20, Abb. 6 Retusehierte Breitklinge . / H . A. Q .  230 ; Seh . : Gelber Lehm. / L. 44,0 ; B .  26,2 ; D .  
8,6 ; S . L .  22,8 ; S .B .  7 ,0 ; S .\V. r ooo ; R .W. 65-80°. / Gest . : Grauer, mittelkorniger Jura
hornstein.  

Das Gerat ist aus einer Klinge hergestal lt .  D ie unbearbeitete Unterseite zeigt einen 
flaehen Sehlagbuekel .  D ie Sehlagflaehe ist nieht faeettiert. Das u ntere Ende der Klinge 
ist wahrseheinlieh abgebroehen .  Die l inke und reehte Kante del' Oberseite sind kurz 
und stei l  retusehiert. Obgleieh die Klinge dllreh ihre groJ3e Sehlagflaehe den Klingen 
der mittleren Aurignaegruppe nieht ahnelt ,  ist die stei le kurze Kantenretusehe doeh 
wohl mit diesen zu vergleiehen . 

'I'af. 20, Abb. l 0  Retllsehierte Breitklinge. / H . A . Q .  275 ; Seh . :  Brauner Lehm. / L. 7 [ ,8 ;  B. 3 5 ,8 ; 

D .  1 1 ,0 ;  S .L .  1 8 ,3 ; S .B .  1 0 ,8 ; S.W. 90° ; R .\;I,T. 60-70°. / Gest. : Graller, mittelkorniger 
J lIrahornstein. 

Das Gedit ist aus einer breiten Klinge hergl'!stel l t .  Die Schlagflaehe ist z.T. dureh 
cinen Abschlag entfernt.  Der i.ibrig gebliebene Teil ist nieht faeettiert. Die u nbearbeitete 
Unterseite zeigt einen groJ3en ,  flaehen Sehlagbuekel . Die l inke Kante del' Oberseite ist 
dlll'eh stei le Kantenretusehe abgestumpft. Vielleieht wurde diese Kante auch als Gel'ad
sehaber benutzt. Die reehte Kante zeigt eine ausgesproehene Gebrauehsretusehe . Es 
besteht die J\!Iogliehkeit ,  daJ3 diese Klinge als J\!Iessel' benutzt worden ist und man die 
abgestumpfte l inke Kante als Sehutz fUr den Finger zugerichtet hatte . 
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Retuschierte Breitklinge. / H .A .Q .  302 ; Sch . : Brauner Lehm .  / L. 74,4 ; B .  1 7 ,8 ; D .  TaL zo, Abb. 1 1  

. 8 ,3 ; R .vV. 60-80° . / Gest. : Grauer, feinkorniger J urahornstein . 
Das Gerat ist aus einer Klinge hergestel lt .  Schlagflache und Schlagbuckel sind ent

fernt . Die Unterseite ist unbearbeitet. D ie eine Kante der Klinge ist kraftig retuschiert, 
wahrend' die andere nur eine unbedeutende Retusche tragt. Das eine Ende der Klinge 
ist sehr schmal und undeutlich kratzerahnlich bearbeitet, wahrend das andere Ende 
eine gebogene Partie tragt, die beim Abschlagen entstanden und nicht weggearbeitet 
ist. Die Kl inge ist sehr schmal .  

U n r e t u s c h i e r t e  G e r a t e  

Abschlag. / H .A .  Sch . : Brauner Lehm. / L.  80,9 ; B .  56,7 ; D .  1 2,2 ; S . L. 29,4 ; S .B .  Taf. 2 I , Abb. z 

I 3 ,7 ; S .\V. 1 2 1 ° . / Gest. : Gelbbrauner, streifiger, mittelkorniger Jurahornstein .  
Das Gerat ist e in groBer, sehr dunner und scharfer Abschlag vom Leval loistyp ,  aber 

ohne facettierte Schlagflache . Der Schlagbuckel ist ziemlich groB und gewolbt. Samtl iche 
Kanten zeigen Gebrauchsretusche. 

Ahschlag. / H . A.Q .  24, ; Sch . : Brauner Lehm. / L. 94,6 ; B. 62,S ; D .  22 ,S ; S .L.  4 1 ,4 ;  Taf. 2 1 ,  Abb. 1 
S.B .  5 ,6 ; S .VV. 106° . / Gest . : Rotbrauner, weiBgefleckter feinkorniger Quarzit der Alb
uberdeckung. 

Die Schlagflache ist lang und schmal .  Del' Schlagbuckel ist ziemlich groB. Samtliche 
Kanten des Gerates zeigen Gebrauchsretusche. Abschlage diesel' GroBe und Form sind 
in den Mauerner H oh len selten. 

Abschlag. / H .A .Q .  243 ; Sch . : Brauner Lehm. / L. 54,0 ; B. 45 ,5 ; D .  I 2 ,9 ;  S .L .  20,4 ; Taf. 22. Abb. z 

S . B .  9 ,8 ; S .\V. 87°. / Gest . : WeiBgrauer, mittelkorniger Jurahornstein .  
Die teilweise mit Rinde bedeckte Schlagflache ist nicht facettiert. Der Schlagbuckel 

ist durch einen Abschlag entfernt. Eine sehr scharfe, vielleicht etwas ausgearbeitete 
Spitze befindet sich an del' l inken Kante, die, wie das wHere Ende, Gebrauchsretusche 
aufweist. D iesem Gerat kann man nicht den Namen Handspitze geben, da es ein Ab
schlag mit einer zufalligen Spitze ist. Das gilt auch fUr die zwei folgenden Abschlage . 

Abschlag. / H . D . Q .  504 ; Sch . : Brauner Lehm. / L. 54,9 ; B .  49,S ; D .  1 5 , I ; S .L .  1 5 ,4 ;  'J'aL zz, Abb. 5  

S .B .  5 ,3 ; S .\�T. 97°. / Gest . : Grauer, mittelkorniger J urahornstein. 
Die gl'OJ3e Schlagflache ist nicht facettiert. Del' Schlagbuckel ist groB. An dem un

teren Ende del' l inken Kante befindet sich eine scharfe , nicht ausgearbeitete Spitze . 

Abschlag. / H . A.Q .  242 ; Sch . : Gelber Lehl11 .. / L. 67,6 ; B .  56 ,4 ; D .  1 8 ,8 ; S .L.  27,6 ; TaL 22, Abb. 1 
S.B .  8 .4 ; S .\V. 1 I 3° .  / Gest . : Grauer, mittelkorniger Quarzit der Albuberdeckung. 

D ie Schlagflache ist nicht facettiert . Der Schlagbuckel ist groB, aber ziemJich flach . 
Am untereJ� Ende befindet sich eine scharfe Spitze , die nicht weiter ausgearbeitet ist . 
Die rechte Kante weist Gebrauchsretusche auf. 

Abschlag. / H . D .  Sch . : Brauner Lehm. / L .  68 ,3 ; B .  49,8 ; D :  1 3 ,2 ; S .L .  1 6 ,2 ; S .B .  TaL z l , Abb. J 

6 ,8 ; S .V\'. 99°. / Gest. : Grauer, feinkorniger Jurahornstein mit gelber Rinde . 
Die  Schlagflache ist facettiert, der Schlagbuckel ziemlich groB und gewolbt. Die l inke 

Kante weist eine ausgesprochene Gebrauchsretuscbe au£. 

Abschlag. / H .D . Q .  5 0 1 ; Sch . : Brauner Lehm .  / L. 59 ,2 ; B .  37,7 ; D. 9,9 ; S .L .  20,3 ; TaL 2 1 ,  Abb. ·f 

S . B .  7,9 ; S .W.  9 I o .  / Gest. : Grauer, feinkorniger J urahornstein Ill it weiBer Rinde. 
Die Schlagflache ist facettiert. Der Schlagbuckel ist zielll l ich groB. Sallltliche Kanten 

weisen Gebrauchsretusche auf. 
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Taf. 22, Abb. 4 Breitklinge. / H .D .Q .  569 ; Seh . : Brauner Lehm. / L. 56 ,90 B .  29,0 ; D. 1 3 ,0 ;  S . L .  
23 .4 ; S . B .  1 0 ,9 ; S .';V. I 1 2° .  / Gest. : Grauer, feinkorniger J urahornstein m i t  wei13er Rinde . ·  

D ie gro13e SchlagfHiche ist nicht facettiert. Der Schlagbuckel ist klein . Die Kanten 
und das untere Ende weisen Gebrauchsretusche auf. Es handelt sich hier um eine dicke, 
breite K linge , die zu unserer Stufe gehort und nichts mit Kl ingen der Kl ingenkulturen 
gemein hat .  

Taf. 2 1 ,  Abb. 5 Breitklinge / H .D .Q .  567 ; Sch . : Brauner Lehm. / L.  6 1 ,3 ;  B .  3 1 ,0 ;  D .  9.4 ; S.L.  1 5 , 1 ; 
S . B .  7 ,3 ; S .vV.R9° · / Gest . : Grauer, grobkorniger Jurahornstein . 

Die Schlagflache ist facettiert. Der Schlagbuckel ist klein. Die Kanten, besonders die 
rechte, zeigen Gebrauchsretusehe . Obgleich diese Klinge nur grob abgeschlagen ist, 
nahert sie sich schon den Typen der unteren Aurignacgruppe, da der Schlagbuckel und 
die SchlagfHiehe Idein sind und letztere mit der Unterseite fast einen rechten ''Vinkel 
bildet. 

Taf. 2 2, Abb. 6 Breitk l inge . / H . D .  Sch . : Brauner Lehm. / L. 7 1 ,5 ;  B .  20,6 ; D .  1 0 ,7 ; S .L .  1 0,2 ; S .B . 

4,9 ; S.W. 1 1 1 ° .  / Gest . : Grauer,  feinkorniger J urahornstein mit wei13er Rinde . 
Die Schlagflache ist nicht facettiert. Der Schlagbuckel ist klein und fiach. Die Ober

seite ist stark gewolbt und auf der rechten Halfte mit Rinde bedeckt. 

Taf. 22 ,  Abb. 7 Breitkl inge . / H . A.Q.  3 1 8 ;  Sch . : Gelber Lehm. / L. 64,2 ; B. 29,0 ; D .  1 4,0 ; S . L. I I , 2 ; 
S . B .  1 0,7 ; S.W. 94° .  / Gest . : Grauer, feinkorniger Jurahornstein mit wei13er Rinde. 

Die SchlagfHiche ist ziemlieh gra13 und flaeh und zeigt einige Faeetten. Die hohe 
Kante weist Gebrauehsretllsche lInd zwei seiehte Kerben allf. Die reehte Kante ist noeh 
mit Rinde bedeekt. 

Taf. 22, Abb. 3 Breitldinge. / H .A .  Seh . : Gelber Lehm. / L. 58 ,0 ; B. 20 , 1 ; D. 1 1 ,4 ;  S .L .  4 ,7 ; S . B .  
1 ,9 ;  S .W. 97°. / Gest . : Dunkelgrauer, feinkorniger J urahornstein mit wei13er Rinde. 

Die sehr kleine SehlagfIaehe ist nieht faeettiert. Der Sehlagbllckel ist klein . Man ware 
versueht, dieser Kl inge einen voI l ig jungpaHiolithisehen Charakter zllZllschreiben . Das 
grob geformte lInd mit Rinde bedeekte untere Ende weieht aber von diesen ab .  

CHARAKTERISTIK DER GERATE DER M OUSTIERGRUPPE 

G r u n d t y p e n  

D i e  G r u n  d t Y p e n  der Moustiergruppe bestehen vorwiegend aus Abschhi
gen . Auch bei den nicht retuschierten Geraten uberwiegen d ie  Abschlage be
lrachtlich . Del' Grundtyp Abschlag spielt bei diesel' Gruppe wie bei del' Moustier
gruppe im allgemeinen eine grof3e Rolle. 

Die Form diesel' Ab�chlage wird einerseits durch die Herstellungstechnik ,  
andererseits durch das vorhandene Rohmaterial bestimmt. Das Rohmaterial war 
in Mauern sehr schlecht .  Die im Jurakalk der Umgebung enthaltenen Hornstein
knoll en haben eine Grof3e von hochstens 8-1 0  cm . 
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Tabelle 2 

G e d i t e  d e r  M o u s t i e r g r u p p e  

Sprcng- Clacton-
AbschHige 

Lcvallois-
Klingen 

Plattcn- Unbe- Zu-
stiicke abschHige abschlagc silices stimmbar sa nunc 11 

R e t u s c h i e r t e  G e r a t e :  
I 

Faustkeile - - - - - I - I 
Handspitzen - - 3 - I I - 6 
Faustkei lschaber . - I - - - I I 2 
Spitzschaber 2 - 2 - I - 2 7 
Bogenschaber 6 I 1 0  - 6 - 2 25 
Geradschaber I I 8 - - - - 1 0  
Hohlschaber - - 4 - - - - 4 
Doppelschaber 2 - - - - - - 2 
Kratzer . - - I - 2 - - 3 
Sagen - - I - I - - 2 
Bohrerahnliche Gerate - - 1 - I - - 2 
Gerate 111 . H ohlkerben - - 2 - 1 - - 3 
Breitklingen . - - - - 3 - - 3 
N i c h t  r e t u s c h i e r t e  

G e r a t e  239 3 1 54 5 1 9  + + -

K e r n s t i."t c k e  - - - - - - - 54 

Zusammen 250 6 1 86 5 35 + --L -I 

Die aufgefundenen 54 Kernstucke sind sehr unregelmaJ3ig, klein und atypisch. 
Es wurden 1 54 unretuschierte und 32 retuschiel te Abschlage gefunden 

(Tab . 2) . Von diesen 1 86 Stuck haben nur neun eine facettierte Schlagflache . 
Ein ige Schlagflachen waren z .T.  mit Rinde bedeckt . Diese Zahlen zeigen , daB 
man die Schlagflachen nur ausnahmsweise vorher zugerichtet hat. Die Lange 
diesel' Abschlage liegt ungefahr zwischen 3 und 6 cm (siehe Tab . 3 ;  es 
sind hier die Langen del' Abschlage in Gruppen zusammengefaJ3t) , die B l'eite 
zwischen 2 und 5 cm. Die Abschlage sind also nicht sehr lang und ziemlich 
bl'eit .  Diese lVIaBe sind ebenfalls aus den gel'ingen GrbJ3en del' zul' Verfugung 
stehenden Hornsteinknollen zu erklaren .  Die Abschlage zeigen eine Dicke von 
0,5-2 cm. E inige Abschlage , die aus dem Quarzit del' Albuberdeckung 
hel'gestellt wurden , sind bedeutend gl'bBel' (Taf. 2 1 ,  Abb . 1 und 2). 

Die lVIenschen der lVIoustiergl'uppe begnugten sich mit den in unmittelbarer 
Nahe del' Hbhlen vorkommenden Hornsteinknollen und einigen Donaugerbllen . 
Die lVIenschen del' Altmuhlgruppe ha ben auch scnon den viel besser zu be
arbeitenden Plattenhornstein , del' in einer Entfernung von rund 6 km, z .B .  bei 
\iVellheim , gefunden wird ; die lVIenschen del: alteren lVIadeleinegruppe haben 



In mm 

- 4 
5- 9 

1 0- 1 4  
1 5- 1 9  
20- 24 
25- 29 
30- 34 
3 5- 39 
40- 44 
45- 49 
50- 54 
5 5- 59 
60- 64 
65- 69 
70- 74 
75- 79 
80- 1 03 
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Tabelle 3 

M a B e  d e l' n i c h t  r e t u s c h i e r t e n  A b s c h l a g e  
d e r  M o u s t i e l' g l' u p p e  

L�ingc Rreitc 

Langc Breite Dieke dcr der 

(L.) (Dr.) (D.) I n  0,1  mm Schlag- In 0,1 mm Sehlag- TI1 Graden 
fWehe fHiehc 
(S.L.) (S.B.) 

- - I 25- 49 1 1 0- 1 9  I 70- 74 
- - 26 50- 74 7 20- 29 4 75- 79 
- - 6 1  75- 99 4 30- 39 9 80- 84 
- - 34 1 00-1 24 1 5  40- 49 8 85- 89 

1 9 10  1 25-149 1 8  50- 5 9  I S 90- 94 
5 35  I 1 50-1 74 27 60- 69 24 95- 99 

1 6  26 - 1 7 5-199 26  70- 79 22 1 00- 104 
24 3 1  - 200-224 1 4  80- 89 1 6  1 05-1 09 
27 1 6  - 225-249 9 90- 99 I S 1 1 0-1 1 4 
26 I S - 250-274 8 1 00- 1 09 1 5  1 1 5-1 1 9 
1 4  4 - 275-299 8 1 1 0-1 1 9 9 1 20-1 24 
1 7  6 - 300-324 8 1 20-1 29 6 1 25-1 29 

5 7 - 325-349 3 1 30-1 39 I 1 30-1 34 
6 1 - 350-374 3 1 40-1 49 2 1 35- 1 39 
4 I - 375-399 2 1 50-1 5 9  I 
3 - -- 400-424 1 1 60-1 69 1 
3 - - 1 70-200 8 

Sehlag-
winkel 
(S.W.) 

I 
I 
2 
6 

1 0  
1 4  
26 
54 
1 8  
1 2  
4 
2 
I 
I 

ausschlieJ3iich dieses Plattenhornsteinmaterial und zwar immer die dicken Platten 
bei1utzt .  

D i e  Langen der Schlagflachen de;' Abschlage sind in Tab . 3 i n  Gruppen van 
2 ,5 m m  zusammengefaBt, die Breiten del' Schlagflachen in Gruppen van I mm. 
Hieraus ersieht man , daB die  meisten Schlagtlachenlangen zwischen l a  und 
22 ,5  mm und die meisten Schlagflachenbreiten zwischen 5 und 1 1  mm liegen .  
Die Schlagflachen sind also n icht sehr graB . I n  derselben Tabelle s ind die Schlag
winkel in Gru ppen van 5° zusammengefaBt. Auffallend ist hierbei ein ausge
sprochenes Maximum van 54 Stuck mit 1 05-109° . Die \iVinkel der meisten 
Stiicke befinden si ch zwischen 90 und 1 20° . Dieses Maximum bei 1 05-r09° 

deutet auf die Bevorziehung einer Abschlagmethode oder - richtung hin ,  durch 
die diese Winkel entstanden sind.  Mehrmals weisen bei Gru ppen van Abschlagen 
aus einem Quadrat fast samtliche Stucke diese \iVinkel au£. Es besteht die Mog
l ichkeit , daB an dieser Stelle ein Arbeiter stets nach genau derselben Methode 
seine Abschlage hergestellt hat. Das war u. a. in den Quadraten am Eingang 
der Hohle D der Fal l .  
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Diese im allgemeinen zicmlich groGen Schlagwinkel zeigen zusammen mit den 
oft auch groJ3en und stark gewolbten Schlagbuckeln , dal3 die Abschlage noch 
primitiv hergestel lt  worden sind und daG sie, obwohl man ihnen den amen 
Clactonabschlage nicht geben kann , doch eine Affinitat in dieser Richtung haben . 

Verschiedene dieser Abschlage besitzen eine 5charfe Spitze (Taf. 22 ,  Abb . 1 ,  
2 und 5 ) .  Diese kann zufall ig entstanden sein .  Es ist auch moglich , daG vorher 
das Kernstiick so zugeschlagen wurde, daG der nachste Abschlag eine Spitze 
erhielt. Es wurde in diesem Fall das Ende des Kernstuckes, das gegeniiber der 
Schlagfli:iche gelegen war, durch einige Ideine Abschlage etwas zugespitzt und 
hiernach del' endgultige Abschlag abgetrennt.  Dieser hatte dann an seinem unteren 
Ende eine Spitze. Bedingung fLir die Feststel lun� eines derartigen Verfahrens 
ist, daG die Spitze sich gegenuber der Basisebene befindet. Aber allch wenn dies 
del' Fall ist, kann oft n icht mit S icherheit bestimmt werden , ob man diese lVlethode 
angewendet hat. 

Von den abgebi ldeten Abschlagen mit Spitzen zeigen zwei eine Spitze neben 
del' Schlagflache (Taf. 22, Abb. 2 und 5) und einer eine Spitze gegenuber del' 
Schlagflache (Taf. 22 ,  Abb. 1 ) .  Es muG hier nachdriicklich betont werden , daG 
man jeden annahernd spitzen Abschlag n Icht mit Handspitzen verwechseln dad. 

'iVirkliche Clactonabschlage wurden in Mauern sehr selten gefllnden , und zwar 
nur drei retuschierte und drei n icht retuschierte (Tab. 2) .  

Die Levalloisabschlage waren etwas hallfiger, es wurden 5 nicht retuschierte 
aufgefunden. Doch sind diese Abschlage wegen des schlechten Ausgangs
materials verhaltnismaGig klein . Es wurden 250 Sprengstucke ohne Schlagflache 
od er Schlagbuckel gefunden , von den en 1 I retuschiert sind . Diese hohe Anzahl 
ist vielleicht dadurch zu erklaren , daJ3 die Hornsteinknollen sehr oft in viele 
Splitter zerspringen , wenn man sie zu bearbeiten versllcht. 

Relativ groJ3 ist die Zahl der Kl ingen (Taf. 2 1 ,  Abb . 5 und Taf. 22 ,  Abb . 
3 , 4 , 6  und 7),  von denen 1 6  retuschierte und 1 9  unretuschierte gefllnden wurden.  
Sie s ind nicht mit den Klingen des Jungpalaolithikllms zu vergleichen . Die 
meisten zeigen noch eine ziemlich grol3e und breite Schlagflache, wie z .B .  Taf. 
22 , Abb . 4 und 7, sowie einen grol3en , gewolbten Schlagbuckel . Sie sind oft 
dick und sehr unregelmaGig geformt und manchmal z .T. von Rinde bedeckt 
(Taf. 22 ,  Abb . 6 und 7). Die unretuschierten Klingen wurden wahrscheinl ich 
meist zum Schneiden beniitzt, denn sic zeigen starke Gebrauchsretllsche .  

R e t u s c h i e r t e  G e r a t e  

I n  der Moustiergruppe von lVIallern wurde ein F a  u s  t k  e i 1 gefunden . Dieser 

(Taf. 1 3 ,  Abb . I ) gehort zu dem flachen dreieckigen Typ , del' besonders im  
j ungsten Altpalaolithikum in der j ungeren Acheulgruppe und  auch in  den  Hand-



44 D ie iVIoustiergruppe 

spitzenkulturen anzutreffen ist. Kennzeichnend fur die Faustkeile des j ungeren 
Altpahiolithikums ist, da13 sie meist an del' einen Seite (Unterseite) f1ach gear
beitet sind, wahrend die Oberseite stark gewolbt ist und in del' Mitte in del' 
Regel flache Retusche, nach den Kanten zu aber steilere Stufen- und Fein
retusche aufweist. Somit haben die Gerate einen typischen asymllletrischen D

formigen Querschnitt. ,"le iter ist be i  diesen Faustkeilen eine Kante oft etwas 
sorgfaltiger beal'beitet und dal1I1 bogenforlllig ; wahrscheinlich wurde diese Kante 
als Bogenschaber benutzt (linke Kante des Gerates, Taf. 1 3 , Abb . l a) .  Auch 

verjungt sich manchmal das del' Spitze gegenubel' befindliche Ende, was auf 
eine Art von Schaftung schlie13en la13t . Es ist nicht notwendig, sich diese Schaf

tung als einen Speel'- odeI' Lanzenschaft vol'zustellen ; daWr sind die Gerate 
meist doch zu grob und die Spitze zu wenig schal'f ; man hat eher 'In eine Schaf

tung fur einen kurzen Handgriff zur besseren Handhabe , wie sie bei Geraten del' 
Australiel' bekannt sind , zu denken .  Alle h ier genannten Kennzeichen del' oft 

etwas degenerierten Faustkeile des jungeren Altpalaolithikums zeigt auch del' 
in  Mauern gefundene, del' durch seine schone rege1mal3ige Form und treffliche 
Ausarbeitung zu einem del' schonsten Vertreter dieser Gruppe zu rechnen ist 
und von einem gro13en technischen Konnen des Menschen del' Moustiergruppe 
in dieser Gegend zeugt . 

Fernel' sind als Zweiseiter zwei F a  u s  t k e i 1 s c h  a b e l' zu en,vahnen (Taf. 1 3 , 

Abb . 2 und Taf. 1 4 ,  Abb . I ) .  Beide stellen Ubergangsformen von Faustkeilen 
des jungeren Altpalaolithikums zu Bogenschabern dar. Man konnte sie auch als 
Faustkeile, von denen die eine Kante vollig als Bogenschaber zugerichtet wurde,  
bezeichnen . Die Unterseiten s ind sehr f1ach , die Oberseiten stark 'gewolbt, wobei 
die rechte Kante durch Stufen- und Feinretusche zu einem B ogenschaber um
gearbeitet ist . Die linken Kanten sind vernachlassigt . Die Spitze des gro13en , 
aus p rachtvoll schonelll rotem J aspis hergestellten Gerates ist sehr scharf und 
dunn ausgezogen , wahrend es in del' Mitte sehr dick ist  und noch etwas Rinde 
zeigt. Dadurch erinnert das Geriit etwas an die typischen Faustkeile del' Micoque
stufe ,  die auch eine dunne ,  ausgezogene Spitze und flache Unterseite aufweisen . 

,iVir haben hier in den Faustkeilschabern ein schones Beispie1 del' all lllahlichen 

Differenzierung del' Gerate in del' zweiten Halfte des Altpalaolithikullls. 
Die H a  n d s p i t  z e n  sind nur durch wenige und auch schlecht ausgebildete 

Stucke vertreten . Da J. Andree in letzter Zeit alle Silices Illit einem mehr oder 
weniger ausgebildeten spitzen Ende als Handspitze bezeichnet , ist es notwendig , 
den B egriff Handspitze zu definieren : Eine Handspitze ist ein dreieckiger b is 
langschmaler Abschlag, del' so abgeschlagen ist, daJ3 absichtlich eine Spitze 
entstanden ist ; oder ein beliebiger Abschlag, an den eine deutlichr Spltze retu
schiert ,  und die n icht zweiseitig durch Oberflachenretusche bearbeitet ist. Es 
wurden nul' sechs Stucke gefunden , von denen eines zur dr eieckigen und Wnf 
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zur langschmalen Form gehoren . Verglichen mit del' groBen Zahl von 50 Scha
bern ist die Zahl der Handspitzen sehr gering. vVahl'end untel' den Schabern 
viele schone "klassische" Gel'ate vorliegen , finden wi l' bei den Handspitzen 
kein eiriziges besser geformtes StLick. Die funf dreieckigen Handspitzen (Taf. 

1 4 , Abb. 2 ,  3 ,  4, 5 und 6) sind klein und primitiv ausgebildet . Taf. 1 4 ,  Abb .  3 
zeigt noch das beste Gel'at ; auch ist an diesem die Spitze am scharfsten . Das 
Gerat Taf. 1 4 , Abb . 2 konnte fast ein Dreieckschaber genannt wel'den ; Taf. 14 ,  
Abb .  1 4  zeigt eine Handspitze mi t  einer eigenti.iml ichen , etwas gekrummten 
Spitze. Die 'langschmale Handsp itze Taf. 1 5 ,  Abb .  I zeigt eigentiimliche Hohl
kerb en an den beiden Kanten .  

Es wurden sieben S p i t  z s c h a b e l' gefunden . Be i  dies en  ist die Schaberkante 
die Hauptsache und die Spitze, die mehl' oder wenigel' gut ausgebildet sein 
kann ,  nur Nebensache . 

Spitzschaber von klassischer Auspl'agung mit einem Handgriff und einer da
neben befindlichen gut ausgebildeten Spitze , wie sie von Le Moustier und La 
Quina al lgemein bekannt sind, wurden in Mauern n icht gefunden . 

Die Stucke Taf. 1 5 ,  Abb. 3 und 4 und Taf. I S ,  Abb . 2 zeigen eine starke 
Affinitat zu Bogenschabern . Sie haben eine ausgesprochen, man konnte fast 
sagen klassisch,  entwickelte Bogenschaberkante und eine weniger gut ent
wickelte Spitze . Taf. 1 5 ,  Abb .  5 ist doppelspitzartig, obwohl man dieses Stuck 
nicht als Doppelspitze bezeichnen kann,  da die l inke Kante nicht bearbeitet ist. 
Zwei Spitzschaber (Taf. 1 5 ,  Abb .  3 und 6) konnte man mit dreieckigen Hand
spitzen in Verbindung bl'ingen ; abel' auch diese verdienen noch die Bezeichnung 
Spitzschabel' wegen ihrer einseitigen Anlage del' Bogenschabel'kante und der 
schlecht ausgebildeten Spitze . Das Gerat Taf. 1 5 ,  Abb . 2 zeigt eine Ubergangs
form von einem Spitz- zu einem Faustkeilschaber .  Aus dieser Darlegung geht 
deutlich hel'vor , daB die Spitzschaber eine sehr heterogene Gl'uppe bi lden . 

Die Bogenschabel' zeigen einen viel konstantel'en Typ und bi lden die zahlen
maBig groBte Gruppe in diesel' Kultur .  Man kann auch sagen , daB die Schaber 
mit 50 GedHen gegenubel' den 21 anderen Geraten stark verherrschen, und daf3 
sie eine Art U niversalgerat b ilden , das wieder in  verschiedene Typen zerfallt .  
Mit ihnen konnte man stechen , schaben , schneiden und sagen . Fur diese Arbeiten 
war vorher nur ein Gerat, der Faustkei l ,  geeignet . 

Die 25 B o g e n s  c h a b e r  sind aus fast sam.tlichen Grundtypen hergestellt 
worden .  Es wurden nur zwei zweiseitig bearbeitete Gerate gefunden (Taf. 1 6 , 
Abb. 3 und 4) . Taf. 1 6 ,  Abb .  4 zeigt einen Bogenschaber aus schonem Jaspis, 
del' sich einem Faustkeilschaber nahert. Gegenuber der Schaberkante befindet 
si ch ein guter Handgriff. Taf. 1 6 ,  Abb .  3 zeigt einen zweiseitig bearbeiteten 
Bogenschaber von eigentumlicher langlicher Form mit kratzerartigen Enden .  
Von den anderen Bogenschabern sind d i e  sechs au f  Taf. 1 7 ,  Abb . 1 ,  3 ,  5 und 
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9, und Taf. 1 8 ,  Abb . 7 wiedergegebenen Stijcke am schonsten ausgebildet. Von 
diesen sind drei aus Radiolarit und einer aus Jaspis hergestellt . 1 m  allgemeinen 
wurden aus den schonsten Gesteinsarten auch die schonsten Gerate angefertigt. 
Alle Stucke zeigen eine durch klassische Stufen- und Feinretusche sehr sorg
faltig gearbeitete Schaberkante ; bei dem Gerat Taf. 1 7 ,  Abb . 3 ist, ebenso wie 

oft bei den Schabern von La Quina , del' Schlagkegel durch einige grol3e Ab
schlage entfernt. 

Bei den anderen Bogenschabern ist die Arbeitskante hauptsachlich durch 
kurzere und steilere Kantenretusche hergestellt worden,  z .B .  bei Taf. 1 7 ,  Abb. 
2 , 4 und 7 ,  und Taf. 1 8 ,  Abb .  1 , 3 , 5  und 8 .  Nur Taf. 1 7 ,  Abb. 8 hat noch eine 
unregelmal3ige Stufenretusche.  Bemerkenswert sind die auf Taf. 1 8 ,  Abb. 4 und 
6 dargestellten Gerate. vVahrend bei samtlichen anderen einseitig retuschierten 
Geraten nur die Oberseite retuschiert ist , weist b e  i diesen Bogenschabern 
auch die Unterseite Bearbeitung auf. Dal3 diese Methode nicht sehr erfolgreich 
war,  geht bei diesen Geraten aus del' unregelmal3igen Al'beitskante hervor. Die  
Bogenschaber mit  sehr steiler Retusche hat  man wahrscheinlich hauptsachlich 
zum Schaben , die Gel'ate mit einer f1acheren Retusche vornehmlich zum Schnei
den odeI' sageartigem Schneiden beniitzt. Del' Venvendungszweck lal3t sich also 
n iemals mit Sicherheit feststellen , so elal3 eine Unterteilllng del' Schaber del' 
Moustiel'gruppe in Sageschaber,  Schneideschaber und gewohnliche Schabel' nicht 
angebl'acht ist. Es ist besser, die Schaber nach dem genau bestimmbaren Ver
lauf del' Arbeitskante zu gliedern , sie demnach als Bogen- ,  Gerad- und Hohl
schaber zu bezeichnen. 

Die G e l' a d s  c h a  b e  r haben im G egensatz zu den Bogenschabern eine ge
rade Schaberkante. Es wlIrden von diesem Typ 10 Stuck gefunden . Vier Stuck 
haben gegenuber der Arbeitskante eine Art Handgriff (Taf. 1 8 ,  Abb. 9 und 
1 0  und Taf. 1 9 ,  Abb . I und 2). vVahl'scheinlich wurden sie mehr zum Schneiden 
benutzt als die Bogenschaber. Die Retusche ist dann auch meist sehr stei l .  Es 
wurden vier H o  h i s  c h a  b e r  gefunden , von denen zwei abgebildet werden 
(Taf. 1 9 ,  Abp . 4 und 5) ·  Taf. 1 9 ,  Abb . 5 zeigt ein Gerat mit zv\ ei seichten Hohl
kerben , das Gerat Taf. 1 9 ,  Abb . 4 ist mit einer tiefen Hohlkerbe und einer 
Spitze versehen . 

Die R u n d s c h a b e r  sind nur durch ein eckiges Gerat vertreten , das sehr 
unregelmal3ig bearbeitet ist und das man allch als Vielfachschaber bezeichnen 
konnte (Taf. 1 9 ,  Abb .  8 ) .  

Die  D o  p p e I s c h a b e r sind im Gegensatz zur  Altmuhlgruppe, d ie  sehr viele 
Stucke enthalt, selten .  Taf. 1 9 ,  Abb . 6 gibt ein schones aus Jaspis mit weit uber 
die Oberflache hinausgedehnter Retusche wieder .  Die eine Schaberkante dieses 
Gerates ist stei l ,  die andel'e f1ach l'etuschiert. Taf. 1 9 ,  Abb . 7 zeigt ein Gerat 
aus Feuerstein mit einer stumpfen Spitze . 
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Die k r a t  z e r a  h n I i c h e G e r a t e  sind durch drei atypische Gerate ver
treten ; zwei davon sind auf Taf. 20, Abb. I und 2 wiedergegeben.  Der klingen
kratzerahnlichen Schaber Taf. 20, Abb. 2 ist aus einer kurzen Klinge von alt
palaolitliischem Typ hergestellt .  Die gut ausgebildete Kratzerkappe ist sehr 
steil und etwas schrag angebracht, so daB man fast von einem atypischen Schra
gendkratzer sprechen konnte. Das zweite Gerat ist ein atypischer Schnauzen
kratzer, der sich am unteren Ende einer Breitklinge befindet (Taf. 20, Abb. I ) . 
Es wurden ferner zwei S a g  e n gefunden. Die eine ist aus einer Klinge von 
altpalaolithischem Typ hergestellt und weist sechs Kerben auf (Taf. 20, 
Abb . 9) ; die andere ist aus einem AbspliB mit stumpfem Rucken verfertigt 
und mit vier sehr tiefen Kerben versehen (Taf. 20, Abb . 5 ) .  

Typische B 0 h r e r wurden nicht aufgefunden . Nur zwei Abschlage mit 
schwach ausgearbeiteter langer Spitze konnte man als bohrerahnlich bezeichnen 
(Taf. 20," Abb. 3 und 4) ·  

Die  lVloustiergruppe lieferte auch einige G e r a t e  m i t  H o h l k e r b e n .  Die 
zwei abgebildeten Typen (Taf. 20, Abb .  7 und 8) zeigen ell1e Breitkl inge und 
einen AbspliB mit kurzen , tiefen Hohlkerben . 

Eine Ausnahmeerscheinung in dieser G ruppe bilden drei r e  t u s c h i  e r t e 
B r e i t k l i n g e n . Taf. 20,  Abb . 6 ist eine kurze ,  gebrochene Klinge, die durch 
ihre groBe Schlagflache und dem ziemlich grof3en Schlagkegel zum Typ der 
altpalaolithischen Klingen gehort. Die beiden Kanten sind mit steiler Retusche 
versehen . Taf. 22 ,  Abb . 10 und I I zeigen denselben Typ ,  von denen nur eine 
Kante bearbeitet wurde . Das untere Ende dieser Gerate endet in einer stumpfen 
kratzel'ahnlichen Spitze. ,iVahrend das Gerat von Taf. 20, Abb . 10 ziemlich 
breit ist, ist das Gerat Taf. 20, Abb. I I sehr schmal und hat einen kratzer
artigen Vorsprung, der beim Abschlagen zufall ig entstanden ist. 

Es wurden zwei K n o  c h  e n  a m b 0 s s e aufgefunden . 

VERGLEICH DER GERATE DER lVl OUSTIERGRUPPE VON 

M AUERN MIT GERATEN VON ANDEREN FUNDSTELLEN 

Es werden hier nur jene Fundstellen angefuhrt, die eine grof3ere Anzahl von 
typischen Geraten erbl'acht haben , und die ich selbst studiert habe, da man 
uber Platze , an denen nur vereinzelte Funde zutage kamen , oder die man n icht 
aus eigenem Augenschein kennt,  nicht gut urtei len kann. Diesel' Versuch eines 
Vergleichs lief3 sich n icht erschopfend durchfuhren , da von fast keiner Fund
stelle systematische Beschreibungen und lVlaBe der Gerate vorliegen.  Diese zahlen
maBige El'fassung einer Kultur, wobei eine fur samtliche Fundstellen einheltliche 
Namengebung benutzt wird, muf3 als die Giundlage einer Beschreibung uber-
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haupt betraehtet werden . Ohne eine derartige Grundlage ist es nieht moglieh, die 
weiteren Eigentiimliehkeiten einer Kultur anzugeben, und es konnen dann auen 
keine sicheren Vergleiehe mit neu aufgefundenen Kulturen angestellt werden . 

Die groJ3te Ubereinstimmung mit den Funden von lVIauern zeigen die Fund

stellen des Frankisehen und Sehwabisehen Jura. Diese werden zuerst besproehen . 
Das S e h u l e r l o e h  bei Kelheim (L.  1 6 , 22, 1 28) .  Die lVIoustierfunde aus 

dieser Hohle stimmen weitgehend mit den en von lVIauern iiberein .  Sie sind aueh 
aus Jurahornstein hergestellt und lassen die gleiehe Sehlagteehnik erkennen , 
wobei \veniger gut ausgebildete Absehlage vorherrsehen und selten ein aus
gesproehener Levalloisabsehlag auftritt . Tab. 5, Seite 76 zeigt aueh die groJ3e 
zahlenmaJ3ige Ubereinstimmung der Gerate von beiden Fundstellen . Die auf 
dieser Tabelle angegebenen Zahlen von retusehierten Geraten wurden von mir 
ermittelt. Bei beiden Kulturen sind die Sehaber am zahlreiehsten vertreten, am 
sehonsten ausgebildet und manehmal zweiseitig bearbeitet, wahrend die Hand
spitzen viel seltener und aueh sehleehter gearbeitet sind .  Im Sehulerloeh sind 
Handspitzen , Doppelsehaber und Rundsehaber etwas haufiger .  Typisehe Bohrer 
wie im Sehulerloeh wurden in lauern nieht aufgefunden ; aueh die kennzeieh
n enden Kleingerate dieser Fundstelle fehlen in lVIauern , hingegen kommen im 
Sehulerloeh keine Faustkeile vor. 

D i e  K l a u s e n  b e i  N e u e s s i n g  (L. 1 1 , 1 6 , 22, 95) ,  Zur eigentiimliehen 
mieoqueahnliehen I ndustrie der Klausennisehe hat die lVIoustiergruppe von 
lVIauern fast keine Beziehungen.  Nur der Faustkeil von lVIauern zeigt einige 
Ubereinstimmung mit einem Gerat aus Plattenhornstein, das B irkner (L. 1 6 ,  
Taf. 5 ,  Abb . 5 )  abgebildet hat .  Die Gerate von grobkornigem Jurahornstein del' 
lVIoustiergruppe , die in der Oberen Klause aufgefunden worden sind ,  haben 
viel mit der lVIoustiergruppe von lVIauern gemeinsam, sowohl was die Sehlag
teehnik als aueh die Form betrifft . Es wurde dort aueh ein rohbearbeiteter herz
formiger Faustkeil aufgefunden . 

D e r  H o h l e  F e l s  b e i  H a p p u r g  (L. I l ,  65 , 95) . Der Faustkeilsehaber 
dieser Fundstatte zeigt groJ3e Ahnliehkeit mit dem von lVlauern (Taf. 1 5 ,  Abb. 2) 
wiedergegebenen Gerat. Die Handspitzen vom Hohlen Fels sind etwas besser, 
die Sehaber aber etwas weniger gut gearbeitet als die von lVIauern. 

F i s e h l e i t e n h o h l e  b i e  lVl u h l b a e h  (L. I l ,  1 7 , 22 , 1 04, 1 28) .  Im allge
meinen zeigen die Gerate aus dieser Hohle eine etwas feinere Bearbeitung, ob
wohl die Sehlagteehnik dieselbe ist wie an den Ger:Hen von lVIauern . Der zahlen
maJ3ige Anteil der versehiedenen Gerate zeigt groJ3e Ahnliehkeit mit dem 
Sehulerloeh (Ta b. 5 ) .  Aueh hier treten viele Bohrer und sehone Doppelsehaber 
auf, die manehmal an den Doppelsehaber der Altmii hlgruppe von lVlauern 
ennnern . 

H e i d e n s e h m i e d e b e i  H e i d e n h e i m  (L. I l ,  1 04 ,  1 28) .  Peters hat die 
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Funde von diesel' Fundstelle auf Grund del' Typologie m eme Acheul- und 
eine Moustiel'gl'uppe unterteilt ,  da eine Stratigraphie nicht mehr vorlag. Die 
Gerate beider Gruppen stimmen mit den GeriHen der Moustiergl'uppe von 
Mauern 'weitgehend uberein . Die dreieckigen Faustkeile (L. 1 04 ,  Taf. VI und 
VII) sind genau so ausgebi ldet wie del' Faustkeil von Mauern . Die Schaber, 
die Gel'ate mit Hohlkerben , die schlecht ausgebildeten Bohl'er ,  die Abschlage 
mit Spitzen , die Levalloisabschlage , die Klingen , die Zweiseitel' und im allge
meinen die schlagtechnischen Methoden sind denen von Mauern sehl' ahnlich . 
Nur der langschmale Faustkeil vom Jung-Acheultyp (L. 1 04 ,  Taf. V) ist in 
Mauern nicht vertreten . lVIit Ausnahme dieses Gerates gibt es fast keine Untel'
schiede zwischen den Geraten del' lVIoustiergruppe von Mauern und denen del' 
Heidenschmiede . 

D e l' S i r g e n s t e i n  (L . 1 2S ,  1 36) hat wenig typische Gel'ate erbl'acht. Es 
wel'den von R. R. Schmidt immel' wiedel' einfache Abschlage mit Gebl'auchs
retusche von den beiden lYloustiel'schichten dieser Fundstelle abgebildet und, 
als vollendete Gel'ate bewel'tet . Doch zeigen die Schlagtechnik, die wenigen guten 
Schaber, Handspitzen und Gel'ate mit Hohlkel'ben dieser Schichten grol3e 
Obereinstimmung mit den Funden von lVIauern . 

Von den Geraten del' jungel'en Acheulgruppe und del' Moustie l'gruppe des 
V 0 g e l  h e r  d e s  (L .  1 2S) kann dasselbe gesagt wel'den wie von den Gel'aten 
der Heidenschmiede. lVIit Ausnahme des kleinen Micoquefaustkeils (L. I 2S ,  
Taf. V ,  Abb . 3)  sind samtliche Gel'ate diesel' Gruppen in fast del'selben Aus
bildung wie in del' lVIoustiel'gl'uppe von lVIauern vel'tl'eten . Die Schabel' sind 
wie in lVIauern ausgebi ldet, die dl'eieckigen Handspitzen zum Verwechseln ahn
lich ; die Schlagtechnik ist dieselbe. 

Die Schaber und primitiven Handspitzen del' R a  u b e l'- u n  d I r p f e 1 h 0 h i e  
zeigen viel Ahnlichkeit mit einigen weniger schonen Typen von lVIauern. Die 
Gel'ate del' Hohlen um V e l' i n g s t a d t (Hohenzollern ; L. 1 0S) sind wie die 
Gel'ate del' FischleitenhohJe kleiner und sorgfaltiger gearbeitet . Besonders die 
Handspitzen und die Doppelspitzen des S c h  a f s t a l l  e s zeigen die fUr die 
Fischleitenhohle kennzeichnende Technik . Die Doppelspitze ist besondel's schon 
und erinnel't an ahnliche Typen del' Altmuhlgruppe von lVIauern. 

Im allgemeinen kann man sagen , dal3 die lVloustiel'gl'uppe des Juragebietes 
einen ziemlich einheitlichen Charaktel' aufweist. Samtliche Fundschichten dieser 
Kultur gehoren wahrscheinlich ja auch geologisch in dem ersten Teil des 
letzten Glazials .  Es gibt naturlich typologische Untel'schiede zwischen den ver
schiedenen Fundstellen . Um diese Untel'schiede l'ichtig bewel'ten zu konnen, 
mul3 man bedenken , dal3 diese auf einen odel' mehl'el'e der folgenden Punkte 
zuruckzufuhl'en sind : 

Pnlaeohistorin, Vol. I. -+ 
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I .  Unterschiede, die auf die verschiedene Beschaffenheit des Ausgangs
materiales zurlickgehen . Der Silex kann in grof3en oder kleinen Rohknollen von 
guter oder schlechter Spaltbarkeit vorkommen . Es konnen Feuersteine,  Horn
steine,  Quarzite und Radiolarite ,. Jaspis oder andere Gesteinsarten benlitzt 
worden sein .  

2.  Unterschiede, die durch Vergleiche von Geraten von einer reichen und 
solchen von einer wenig ergiebigeren Fundstelle entstehen . Rei einer reichen 
Fundstelle mit z .B . 1 000 bearbeiteten Silices steht immer besseres Vergleichs
material zur Verfligung als von einer Fundstelle mit z .B .  20 bearbeiteten Silices . 

3 .  Unterschiede , die auf tatsachlicbe Kultur- oder Rasseverschiedenheit der 
Kulturtrager zurLickzuflihren sind. 

1m allgemeinen vergif3t odeI' unterschatzt man bei Beurteilung von mehreren 
Kulturen die ersten zwei Punkte . So ist z . B . die Unterteilung der sog. "Hand
spitzenkultur" von J .  Andree (L. I I ) i n  Typ I rpfelhohle ,  Typ Schulerloch und 
Typ Heidenschmiede vollig verfehlt ; s ie  ist  auf die Unterschatzung der ersten 
zwei oben genannten Punkte und ungenugende Kenntnis der Kulturen und der 
Typologie liberhaupt zurlickzuflihren . Es scheint ,  daf3 die Zahl der Funde noch 
zu gering ist, urn zu einer flir jede Fundstelle durchflihrbaren Unterteilung der 
Sliddeutschen Moustiergruppe zu gelangen . Die Frage, ob eine derartige exakte 
Unterteilung liberhaupt moglich ist, muf3 vorlaufig offengelassen werden . Trotz
dem mochte ich E. Peters (L. 1 08) beistimmen , wenn er in der Moustiergruppe 
des Schafstalles bei Veringstadt eine verfeinerte, vielleicht etwas jlingere Aus
bildung der Schwabisch-Bayerischen Moustiergruppe sieht .  1ch mochte hierzu 
noch die Funde der Fischleitenhohle stellen . Diese verfeinerte Ausbildung der 
Sliddeutschen MOllstiergruppe wurde vielleicht durch die Altmlihlgruppe be
e influf3t .  Hierauf weisen die schonen Doppelspitzen oder Doppelschaber und die 
Feinretusche dieser Fundstellen hin . 

Auf3erhalb des Juragebietes zeigen die Kulturen von ungefahr gleichem Alter 
vom Ende des Ri f3-\iVlirm-1nterglazials oder vom Beginn des Wlirmglazials 
wenig Obereinstimmung mit der Moustiergruppe von Mauern . Die Kulturen 
von T r e i s  a. d. Lumbda und von vVestfalen wie z . B .  H e r n e , aus der F e l d
h 0 f- und B a I v e r Hohle haben ein ganz anderes Aussehen ; die letzteren ge
horen mit ihren schonen Handspitzen , Faustkeilen und Leval loisabschlagen mehr 
in den Kreis del' Nordeuropaischen Mischung von Levallois- und Jung-Acheul
gruppen . Hierher gehoren auch die schonen Faustkeile und Levalloisabschlage 
von D o h  r e n  bei Hannover. Auch die oberschlesischen Funde des Z i n n  t a I e s 
und der L e  p t  i n e  r H o h e n  mit ihren 1-Iandspitzen und Kratzern haben wenig 
Ahnlichkeit mit der Moustiergrll ppe des J uragebietes. Dasselbe kann von den 
groben , atypischen Artefakten des sog . alpinen Palaolithikums gesagt werden . 
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Nur die Funde der G u d e n  u s h 0 h i e  zeigen einige Ubereinstimmung mit den 
Funden der 1VI0ustiergruppe von lVIauern. Besonders die Bogen- und Gerad
schaber, die auch manchmal zweiseitig bearbeitet sind, und die dreieckigen,  

weniger ' gut entwickelten Handspitzen . Die Faustkeile aus diesel' Hohle haben 
aber ein altertumlicheres Geprage als unsere, wodurch die ganze Kultur einen 
alteren Charakter annimmt . Auch die schon gearbeiteten Schaber der 1VI0ustier
gruppe von T a t  a in Ungarn sind unseren nicht sehr unahnlich , obgleich die 
typischen, oft zweiseitig bearbeiteten Handspitzen einen anderen Charakter auf
weisen . Aus Polen sind zwei wichtige Fundstellen der 1VI0ustiergruppe bekannt .  
Die G a l  0 s k a h 0 h i e bei Piekari enthalt ein 1VI0usterien mit Faustkeilen und 
Faustkeilschabern , das, wie die Funde der Gudenushohle,  starken Acheul-Ein
schlag zeigt. Die 1VI0ustiergruppe der 1VI a m m u t  h 6 h i e  und zeigt mehr Uberein- ' 
stimmung mit lVlauern (Spitz- , Bogen- und Faustkeilschaber) . 

Betrachtliche Ahnlichkeit mit der 1VI0ustiergruppe des Schwabischen und 
Frankischen Jura zeigt das fur d iese Gruppe ldassische Gebiet von F r a n  k
r e i  c h . Es ist sehr wahrschein lich , daB zwischen diesen beiden Gebieten eine 
Verbindung bestanden hat. Da es den Rahmen dies er Al'beit sprengen wurde , 
samtliche Fundstellen gesondert zu bespl'echen und mit lVIauern zu vergleichen , 
werden nur einige der wichtigsten behandelt .  

Im allgemeinen ist festzustellen , daB die Schlagtechnik an den Geraten von 
vielen Fundstellen nicht stark von denen des J uragebietes abweicht . K leine 
Unterschiede konnen durch das flil' beide Gebiete verschiedene Ausgangs
material erklart werden . 'iVahrend dem lVIenschen der 1VI0ustiergruppe im Jura
gebiet nur del' vel'haltnismaBig schlechte J urahornstein zur Verfugung stand,  
konnten die Altpalaolithiker in Fl'ankreich den ausgezeichneten Kreidefeuerstein 
benutzen .  Dadurch sind die franzosischen Abschlage del' 1VI0ustiel gruppe immer 
viel groJ3er und schoner ausgebildet. Nur d ie Gerate von La Quina,  die hin
sichtlich der Schlagtechnik der Clactongruppe nahestehen , sind noch primitiv 
hergestellt, mit groJ3en schiefstehenden SChlagflachen und dicken Schlagbuckel .  
Aus den Fundstelien in Deutschland l iegen ahnliche Typen nur vereinzelt vor. 

Es gibt in Frankreich zwei groJ3e Unterabteilungen der 1VI0ustiergruppe : das 

"lVIousterien de tradition acheuleenne" und das "lVIousterien typique" . Die erste 
Unterabteilung enthalt neben typischen Geraten der 1VI0ustiergruppe ziemlich 
viele oder sogar sehr viele Faustkeile. Diese Faustkeile gehoren zu dem jungsten 
Typ . Sie sind u .  a .  von sehr flacher ,  dreieckiger oder degeneriert herzformiger 
Gestalt. Die Erwartung, daB diese Unterabteilung mit einem stark en Einschlag 
von noch an die jungere Acheulgruppe erinnernden Geraten auch stratigraphisch 
in den tiefsten Schichten der 1VI0ustiergruppe anzutreffen ware, wurde n icht 
bestatigt . Nur eine sehr primitive Ausbi ldung dieser Unterabteilung, wle Sle 
z .B .  bei Combe Capelle ,  in der Grotte de ·la Chaire (Charente) und Sergeac 



Die Moustiergruppe 

gefunden wurde, befindet s i  ch auch immer an der Basis der Moustiergruppe. 
Die weit entwickelte schone Ausbildung dieses "Mousterien de tradition acheu
leenne" wurde stratigraphisch in fast allen Schichten del' Moustiergruppe ge
tunden . Bekannte Fundstellen sind : Abri du Moustier, Bois du Rocher, Chelle, 
Pech de I '  Aze, La Ferrassie und "chez Pourez" . 

Bei dem "Mousterien typ ique" kann man eine jungere Abteilung mit schonen 
Doppelspitzen, Handspitzen und verhaltnismaI3ig vielen Klingen , wie sie in  der  
Grotte de Placard und in den obersten Schichten von La Quina gefunden wurden, 
und eine altere Abteilung m it der klassischen Mousterienausbildung von Le 
Moustier (niv .  2) , La Quina (niv .  inf. ) ,  La Chapelle aux Saint , La Ferrassie und 
Petit Puymoyen unterscheiden . 

Die obersten Schichten von Le lVloustiel' und die Schichten von Abri Audi 
mit ihren typischen Audispitzen , die einen Ubergang zur Aurignacgruppe bilden , 
kann man eigentlich nicht mehr zur Moustiergruppe zahlen . 

Die Gerate von Mauern stimmen am besten mit dem "Mousterien typique" 

uberein , obwohl die Handspitzen viel weniger gut entwickelt sind .  Auch die 
typischen Disken und "tranchets" l iegen in Mauern nicht vor. Dasselbe kann 
von fast allen anderen Fundstellen des deutschen Juragebietes gesagt werden . 
Die in Mauern und in der Heidenschmiede gefundenen dreieckigen , flachen 
Faustkeile lass en einen geringen Einschlag des "Mousterien de tradition acheu
leenne" vermuten , wahl'end die bei Veringstadt und in del' Fischleitenhohle ge
fundenen Doppelspitzen odel' Doppelschaber an die jungste Ausbildung des 

"Moustel'ien typique" erinnern . In der suddeutschen Moustiergruppe zeigt sich 
im allgemeinen ein geringer Clactoneinschlag. Dieser ist viel weniger stark als 
in La Quina. 

Mit den Levalloisgruppen von N o r d f r a n k r e i c h , B e l g i e n  u n d  S u d
e n  g I a n d , die manchmal starke Faustkeil- oder Mousterien-einschlage zeigen , 
weist die Moustiergruppe von Mauern keine Ahnlichkeit auf. Auch das 
Mousterien mit starkem Clacton- odeI' Levalloiseinschlag von S y r i e n ist van 
dc:'m unsrigen verschieden . 

Die intel'glaziale Moustiel'gruppe von G r i m  a I d i und die interglaziale 
W e  i m a I' g l' U P P e ,  wie auch die interglaziale Handspitzenkultur von K r a p  i n a 
zeigen im groJ3en und ganzen keine Ubereinstimmung mit Mauern . Typisch 
fUr E h  r i n g s d 0 r f, aber auch fUr Grimaldi, sind die schonen Doppelspitzen , 
die i n  diesel' Form auch wieder in der jungsten Ausbildung del' Moustiergruppe, 
z . B .  in  La Quina und in del' Fischleitenhohle, vorkommen . Auch in del' Alt
muhlgruppe vverden diese typischen Gerate haufig gefunden . 
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BESCHREI BUNG DER GERATE DER ALTlVIUHLGRUPPE 

R e t u s c h i e r t e  G e di t e  

Blattspitze. / H .D . Q .  5 3 2 ; Sch . : Grauer Lehm. / L .  1 23 ,0 ;  B .  40,0 ; D .  9 , 1 ; R .vV. Tor. 23 Abb. l 

meist 35-45° ; an einzelnen Stellen bis 5 5° .  / Gest . : Schoner gelbbrauner, feinkorniger 
Jurajaspis wie das in unmittelbarer Nahe aufgefundene Gerat von Taf. 1 6 ,  Abb. 3 .  

Grundtyp : O b  das Gerat aus Plattensi lex, einer Breitklinge oder einem Abschlag her
gestel lt wurde , ist n icht mehr festzustel len, da die ganze Oberflllche retuschiert wurde 
und gleichlaufende Schichtung fehlt .  Auch bei del' wahrscheinlich aus demselben Stein 
hergestel lten Blattspitze (Taf. 1 6 ,  Abb . 3) ist das nicht mehr festzustel len.  

Dieses Gerat ist das schonste, das liberhaupt in den Hohlen von lVlauern gefunden 
wurde. Die B1attspitze zeigt eine fast ganz flache Unterseite und eine mehr gewolbte 
Oberseite. Die Unterseite hat in del' lVlitte vier grol3e vol l ig flache Ausmuschelungen ; 
um diese befinden sich an den Kanten und besonders in del' Gegend del' Spitze kleinere 
und unregelmal3ige Ausmuschelungen , die mit den grol3en eine FHiche bilden. An den 
Kanten gibt es im Gegensatz zu del' Oberseite keine Feinretusche. 

Auch in del' lVl itte del' Oberseite befinden sich fLmf grol3e flache Ausmuschelungen. 
Diese sind aber umrandet, an del' Spitze, an den Kanten und an dem unteren Ende 
durch eine Art Stufenretusche von ausgesprochen altpalaolithischer Art. Es sind zwei 
Stufen- und eine Feinretusche zu erkennen. Dadurch ist die Oberseite der Blattspitze im 
Gegensatz zu  del' Un cerseite gewolbt ; auf  diese \;Veise entsteht e in  D-fOrmiger Quer
schnitt. Die Retuschierungstechnik ist stark verschieden van del' bei Blattspitzen der 
Solutn\gruppe angewandten. 

Die Spitze ist ziemlich scharf, das untere Ende ist zwar zugespitzt, also nicht abge
rundet wie bei den ungarischen Blattspitzen, aber dennoch nicht scharf. 

B1attspitze. / H .B .Q .  478 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 1 14,8 ; B. 43 ,9 ; D. 9,3 ; R .\'V. Tor. 23.  Abb. 2 
mcistens 35-45° ;  an einigen Stellen bis 65°. / Gest . : Grauer, mittelkorniger J urahornstein. 

Grundtyp : Es ist nicht fastzustel len , ob dieses linsenfOrmige Gerat aus einer Breit
klinge odeI' aus Plattensilex hergestel l t  worden ist. 

Die Unterseite vollig flach und zeigt sechs grol3e und liberall an den Kanten ver
schiedene kleine Ausmuschelungen . Die lVl itte der Oberseite ist ebenfal ls flach und 
wird von flinf grol3en Ausmuschelungen eingenommen .  Die Kanten del' Oberseite 
zeigen eine altpalaol ithische Stufenretusche mit Feinretusche, wodurch eine Wolbung 
dieser Seite entsteht. Besonders stark ist diese vVolbung in del' Nahe del' scharfen Spitze . 
Hierdurch entsteht ein D-formiger Querschnitt. Das untere, gleichfalls spitzenfOrmig 
ausgearbeitete Ende ist stumpf, so dal3 eine Verwechslung zwischen Spitze und Basis 
nicht moglich ist. 

Blattspitze. / H . A .  Sch . : Sch. : Grauer Lehm. / L. 1 20,6 ; B. 40 ,8 ; D. 9 ,8 ; R .V,r.  Tor. 24. Abb. 1 
40-65°. / Gest. : Graugelber, mittelkorniger Jurahornstein. 

Grundtyp : Das Gedit ist aus einem Plattenhornstein hergestel l t .  Teile der weif3en 
Rinde sind an del' Ober- und Unterseite noch erhalten ; del' Hornstein muf3 demnach 
ungefahr 1 cm dick gewesen sein.  

Die Unterseite ist ganz flach und zeigt unregelmal3ige Ausmuschelungen.  Die lVlitte 
del' Oberseite hat dieselben flachen Ausmuschelungen.  Die Kanten zeigen eine aus
gesprochene altpaHiolithische Stufenretusche . Es sind drei Stufen zu erkennen. Hier
durch entsteht eine starke \;Volbung der Oberseite, die mit del' flachen Unterseite einen 
D-fOrmigen Querschnitt ergibt. Die Spitze ist · scharf ausgearbeitet und etwas abge-
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schragt. Auch das untere Ende ist spitzenfOrmig zugeriehtet, aber stumpf. Die linke 
Kante zeigt eine Hohlkerbe u nd ist am unteren Tei l  gekerbt. 

' J 'nf. 24, Abb. 2 B lattspitze . / I-I .A.  Seh . : Grauer Lehm. / L. l O T  ,9 ; B. 40 ,8 ; D. 1 0,4 ; R .W. 55-65° .  / 
Gest. : B laugrauer, feinkorniger J urahornstein mit weiJ3grauer Patina. 

Grundtyp : Das Gerat wurde durch Sprengung eines Felsblockes in Hohle A zer
splittert. Bei del' Zusammensetzung zeigte er s ich,  daf3 das' eine Ende an del' rechten 
Kante in kleine Splitter zerfallen war. Es ist nicht mehr festzustel len, aUS welchem 
Grundtyp das Gerat hergestel lt worden ist. 

D ie flache Unterseite weist unregelmaf3ige Ausmuschelungen auf. Die Oberseite zeigt 
keinen flachen M i ttelte i l ;  sondern ist nach beiden Kanten hin durch altpalaolithische 
Stufenretusche bearbeitet. Es sind drei Stufen und an den Kanten eine Feinretusche 
festzuste llen . Durch diese Stufenretusche entsteht ungefahr in del' iVl itte des Gerates eine 
Rippe , die an del' scharfen Spitze besonders deutl ich ausgepragt ist (siehe Abb . 2f, 
2e und 2d) und durch diesen Kamm noeh etwas verstarkt wird. Das untere Ende, das 
einen alten Bruch zeigt, war wahrscheinlich auch zugespitzt. Auch diese B lattspitze 
gehort zu dem Typ m.it D-fOrmigem Querschnitt. 

Taf. 29, Abb. 2 Blattspitze. / B .D . Q .  538 ; Sch . : Grauer Lehm. / L. 1 46 ,3 ; B .  S I ,S ;  D. 10 ,7 ; R.Vl. 

35-50°. / Gest. : Grauer, grobkorniger Jurahornstein. 
Grundtyp : Das Gerat ist aus einem Plattenhol'l1stein hergestel l t ,  da die gleichlaufende 

Schichtung diesel' Gesteinsart an del' Oberspitze deutlich zu sehen ist. 
Die Unterseite ist durch groJ3e, unregelmaf3ige Ausmuschelungen vollig flach. Die 

M itte del' Oberseite ist clurch dieselbe Art del' Bearbeitung auch flach , aber gegen die 
Kanten zu tritt durch Stufenretusche eine Wolbung auf, wodurch das Gerat einen D
formigen Querschnitt erhalt .  Die obere Halfte ist  leider schon i m  Palaolithikum abge
brochen , denn die Bruchflache ist alt ; von clem abgebrochenen Teil wurde nichts mehr 
gefunden.  Vielleicht wurcle diesel' neuerlich verarbeitet. Daf3 die u ntere Halfte und nicht 
die Spitze vorliegt, ist clurch Vergleich mit vollstandig erhal tenen Blattspitzen von diesel' 
Form (z. B .  von Taf. 1 3 ,  Abb. I ) eindeutig ersichtl ich . Wenn man durch Vergleich mit 
cliesem Typ die fehlende Balfte rekonstruieren wLirde, wLirde man auf eine Lange von 
ungefahr 25 cm kommen. 

TnL 3 1 , Abb. 1 Blattspitze. / H .A .  Sch . : Grauer Lehm. / L. 97,7 ; B. 40,3 ; D .  9,2 ; R.\;V .  25 bis 35° ; 
bei den Hohlkerben aber bis 75°. / Gest. : Grauer, mittelkorniger Jurahornstein.  

Grundtyp : Es ist nicht festzustel len, aus welchem Grundtyp das Gerat hergestel lt 
wurde. 

Die Unterseite wird durch grof3e, flache Ausmuschelungen,  die Oberseite durch grof3e 
unci flache, gegen beicle Kanten ZlI dachfOrmig abfallende Abschlage gebildet, die be
sonclers an del' l inken Balfte sehr regelmaf3ig abgeschlagen word en sind. Von einer 
Stllfenretusche kann man h ier nicht sprechen . Die Kanten sind clurch zahlreiche, steil 
retuschierte Hohlkerben sageartig zllgerichtet. Die stumpfe Spi tze ist durch eine Kerbe 
abgeschragt. Das untere Ende ist anscheinend abgebrochen unci nachtragl ich etwas 
retuschiert worden.  D iese Blattspitze gehort clen, Typ mit D-formigem Querschnitt an.  

TaL 3 1 ,  A b b .  2 Blattspitzfragment. / I-I . D . Q .  534 ; Sch . : Grauer Lehm . / L. 72,2 ; B .  40,5 ; D .  6,8 ; 
R.W. 35-50° ; in den Bohlkerben bis 65°. / Gest . : Dunkelgrauer, feinkorniger Jura
hornstein . 

Grundtyp : Es ist nicht festzustellen, aus welchem Grundtyp clas Gerat hergestcl l t  
worden ist. 

Die Unterseite ist ziemlich flach. Die Oberseite wird durch groJ3ere. nach den Seiten 



Die AlttnCihlgruppe 55 

dachfiirmig abfa llende Ausmuschelungen gebi ldet,  wodllrch der  Querschnitt D -fiirmige 
Gestalt bekommt. An den Kanten sind durcb Steilretusche verschiedene Hoblkerben 
allsgearbeitet worden,  die wie bei Taf. 2 1 ,  Abb . 1 dem Gerat einen sageartigen Cha
rakter verleihen . Auch die Spitze wird durch eine Hohlkerbe abgeschragt .  

Blattspitze. I Graben vor H . A .  Sch . : Grauer Lehtn ( ?) .  / L. 6 1 , 1 ; B .  28,2 ; D .  7,8 ; Taf. 2 6 ,  Abb. 2 

R.W. 30-50°. / Gest . : Grauer, feinkorniger Jllrahornstein . 
Grundtyp : Es kann nicht festgesteJlt werden, aus weJchem Grllndtyp das Gerat her

geste l l t  werden ist .  
Die Unterseite ist fast flach und mit grol3en, unrege lmal3igen Ausmuschelungen be

deckt. Die Oberseite ist gewolbt und wird dllrch regelmal3ige, nach beiden Kanten ab
fal lende Stllfenretusche gebildet. Hierdurch entsteht del' D-formige Querschnitt .  Die 
Spitze ist durch Feinretusche scharf ausgebi ldet. Das untere Ende ist abgeschragt. Die 
grol3te Breite befindet sich i tn Gegensatz zu den bis jetzt beschriebenen Blattspitzen 
oberhalb der M itte . 

Blattspitze . / H . D . Q .  5 3 3 ; Sch . : Grauer Lehm. / L. 56 ,2 ; B. 25 ,8 ; D .  5 ,7 ;  R .W. 'f'af. 29, Abb. 1 

35-55°.  / Gest . : Blaugraller, chalcedonartiger feinkorniger Jurahornstein . 
Grllndtyp : Plattenhornstein . 
Die Unterseite ist vollkommen flach und mit grol3en, unregelmal3igen Ausmusche

lungen versehen . Nur bei del' Spi tze an del' l inken Kante befindet sich etwas Fein
retusche. Auch die Oberseite wird in del' Mitte durch die groI3en, flachen Ausmusche
lungen gebi ldet ,  die nach den Kanten hin in  eine Stufenretusche libergehen, wobei die 
Kanten selber durch steile Feinretusche gebildct werden. Hierdurch entsteht del' D 
formige Querschnitt .  D i e  Spitze befindet sich weit aul3erhalb del' Mittel l inie. Das ist  
zu erklaren, wenn man annimmt, dal3 del' obere Teil des Gedites wahrend der Be
nlitzung abgebrochen ist .  Nachtraglich wurde an del' l inken Kante eine neue Spitze 
ausgearbeitet. An dem unteren Ende befinden si ch fast einander gegenCiber zwei seichte 
Hohlkerben. 

Blattspitze . / H . D . Q .  535 ; Sch . : Grauer Lehm. / L.  66,0 ; B .  3 5 ,3 ; D .  8,5 ; R .W. TaL 2 6 ,  Ab!>. 6 

35-55° ; in den Hohlkerben bis 75° . / Gest . : Graublauer, feinkorniger J urahornstein .  
Grundtyp : Das Gerat ist aus  Plattenbornstein hergestel l t .  
Die  Unterseite ist  wieder sehr flach und durch grol3e, u nregelmal3ige Abschlage er

reicht worden.  Nur an del' rechten Kante , in  del' Nahe del' Spitze, befinden sich einige 
kleinere Ausmuschelungen . Neben del' Spitze ist eine tiefe Hohlkerbe ausgebildet. An 
del' linken Kante befindet si ch etwas unterhalb del' M itte eine Hohlkerbe, ebenso eine 
an del' rechten Kante , ungefahr in gleicher Hohe, ab er an del' Oberseite. Vielleicht haben 
diese Kerben wie bei den Geraten von Taf. J 9 ,  Abb . 1 und Taf. 1 6 ,  Abb . J den Zweck 
gehabt, eine bessere Scbaftungsmoglichkeit zu bieten. Die Oberseite ist in der M itte 
flach. Gegen die Kanten zu gehen die groI3en Ausmuschelungen der lVIitte in feine, steile 
Stufenretusche Uber, wodurch das Gerat einen D-formigen Querscbnitt bekommt. Das 
llntere Ende ist durch zwei Hohlkerben eingeschnCirt. Hierdurch erweckt die Blattspitze 
einen eigenWmlichen stielspitzenartigen Eindruck . 

B lattspitze . / H . D .Q .  388 ; Sch . : Grauer Lehm. / L. 59 ,9 ; B .  26,2 ; D .  8 ,0 ; R .W. TaL ,8, Abb. 3 
40-55°. / Gest . : Graubrauner, feinkorniger Jurajaspis. 

Es ist nicht festzusteJlen, aus weJchem Grundtyp das Gerat hergesteJ l t  wurde . 
Grundtyp : Die viill ige flache Unterseite ist durch grobe, unregelmal3ige Flachen

retusche hergestellt .  Die Oberseite ist besonders' bei der scharfen Spitzen stark gewolbt 
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und nach beiden Kanten abfallend mit altpalaol ithischer Stufenretusche bedeckt. Die 
scharfen Kanten selbst werden durch Feinretusche gebildet. Der Querschnitt des Ge
rates ist D -formig. Das untere Ende zeigt einen alten Bruch. Durch die allseitig starke 
Wolbung der Oberseite , die bei der scharfen Spitze eine Art Kamm bildet, und durch 
die fehlende Unterseite nimmt das Gerat den Charakter einer zweiseitig retuschierten 
langschmalen Handspitze an.  

Tar. 26, Abb. J Blattspitze . / H . D . Q .  532 ; Sch . : Grauer Lehm. / L.  46,9 ; B.  2 1 ,S ;  D. 7 ,2 ; R .Vl. 

40-55° .  / Gest. : Schoner, gelbbrauner, feinkorniger Jurajaspis, wie bei Taf. 1 3 ,  Abb. I ,  
die i n  unmittelbarer Nahe der Hohlen aufgefunden wurde . 

Grundtyp : Es ist nicht mehr festzustel len,  aus welchem Grundtyp das Gerat her
gestellt wurde. 

Die Unterseite ist fast f1ach retuschlert. Die Oberseite ist gewolbt und zeigt nach den 
Kanten abfallende Stufenretusche von altpalaolithischem Charakter. Die scharfen Kanten 
werden durch Feinretusche gebi ldet. Die gro13te Breite des Gerates l iegt etwas unter
halb der l\ll itte . Es ist ab er nicht festzustellen ,  welches das untere Ende ist, da beide 
Spitzen gleich scharf sind. Diese k leinste der in der Altmi."lhJstufe aufgefundenen B1att
spitzen gehort zu dem Typ mit D-fOrmigem Querschnitt. 

Tar. 28, Abb. 2 Blattspitze . / H .D .Q .  45 1 ;  S'.:h. : Grauer Lehm. / L. 63 ,6 ; B .  3 5 ,6 ; D .  1 2 ,0 ;  R .W. 

45-60°. / Gest. : Grauer, feinkorniger Jurajaspis mit  weiJ3er Rinde . 
Grundtyp : Das Gerat ist aus Plattenhornstein von ungefahr 1 2  mm Dicke hergestellt .  
Beide Seiten werden von einer dicken Rindenschicht bedeckt, die vermuten BiJ3t, daJ3 

das Gerat nicht vollig fertig ist. An der Unterseite wurde die Rinde groJ3ten!eils ent
fernt ; die groJ3en, flachen Abschlage zeigen diesel be Technik wie sie bei fertigen B1att
spitzen zu beobachten ist . D ie Kanten sind aber durch StufenretLlsche grob bearbeitet. 
D ie Spitze ist grob zugerichte t ; am unteren,  etwas abgeflachten Ende befinden sich 
wieder zwei undeutliche Einkerbungen. Diese weisen mit der Abflachung des Llnteren 
Endes auf Schaftung der Spitze hin. 

Taf. JO, Abb. I Blattspitzenfragment.  / H .A .  Sch . : Grauer Lehm. / L. 89,2 ; B .  34,6 ; D. I I , I ; R .W. 
40-50° ; in  den Hohlkerben bis 90° . / Gest. : Grauer,  feinkorniger J urahornstein mit 
weiJ3er Rinde.  

Grundtyp : Das Gerat ist aus einem Plattenhornstein von ungefahr I r ,5 mm Dickc 
hergestellt .  

Die am unteren Ende gewolbte Unterseite . ist durch Oberflachenretusche bearbeitet. 
Die Oberseite ist vorwiegend durch Stufenretusche bearbeitet, die gegen die Kanten 
zu zieml ich steil ist. Die Kanten sind auch durch Feinretusche gescharft. Hierdurch 
sind Oberseite und Unterseite gut zu unterscheiden , obgleich der Querschnitt durch 
die etwas gewolbte Unterseite nicht mehr ausgesprochen D-fOrmig ist. Das Gerat kann 
aber doch zu diesem Typ gerechnet werden ,  da es auf dieselbe Weise hergeste l l t  worden 
ist wie die anderen Gerate . An der Spitze und an der rechten Kante befinden sich tiefe 
Hohlkerben. Die Spitze ist voll ig abgestumpft. Der Bruch ist alt .  

Tar. JO, A b b .  2 Blattspitzenfragment. / H .B.  Sch . : Grauer "Lehm. / L. 80,5 ; B .  33 ,4 ; D .  1 0,5 ; R .W. 
40-50° . / Gest . : Grauer, feinkornigcr J urahornstein .  

Grundtyp : Nicht feststel lbar. 
Die leicht gewolbte Unterseite ist nur durch Oberflachenretusche bearbeitet .  Die 

stark gewolbte Oberseite ist gegen beide Kanten zu durch Stufenretusche bearbeitet. 
Das noch vorhandene Ende ist abgestumpft. Der Bruch ist alt. Das Gerat gehort zu 
dem Typ mit D-form.igem Querschnitt .  
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Blattspitzenfragment .  / H .A .Q .  269 ; Seh. : Grauer Lehm, gerade auf dem gel ben Taf. 3 1 ,  Abb. 4 
Lehm aufliegend. / L. 5 3 ,0 ; B .  34,0 ; D .  1 0, 1 ; R .W.  40-50° . Die Steilretusehe der 
Kanten erreieht manehmal einen "\iVinkel von 80°. / Gest . : Dunkelgrauer, fein.korniger 
Jurahornstein mit weil3er Rinde . 

. Grundtyp : Plattenhornstein .  
Die Unterseite ist  dureh OberfHiehenretusehe zugeriehtet und etwas gewolbt . An der 

einen Kante befindet sieh eine tiefe Hohlkerbe . Die Oberseite wird dureh Stufenretusehe 
und sehr steile Feinretusehe an den Kanten gebildet. D ie beiden Bruehstellen sind alto 
Das Gedit gehort zu dem Typ mit D-formigem Quersehnitt. 

Blattspitzenfragment. / H .D .Q .  503 ; Seh . : Grauer Lehm. / L.  50,0 ; B. 28,0 ; D. 8 ,3 ; Taf. 30, Abb. <\ 
R Vif. 40-45"- / Gest . : Grauer, feinkorniger Jurahornstein.  

Grundtyp nieht feststellbar. 
Die Unterseite ist wenig, die Oberseite sHirker gewolbt. D ie Winder der Oberseite 

sind dureh Feinretusehe gescharft, so dal3 man das Gerat noeh zu dem Typ mit D
fOrmigem Querschnitt rechnen kann. Das Spitzenende ist nieht sehr scharf, die Bruch
stelle a lt .  

B lattspitzenfragment. / H . D .  Seh . : Grauer Lehm, 4 cm liber dem braunen Lehm. / Taf. 3 0 ,  Abb. 3 
L. 40,3 ; B .  3 I ,2 ; D .  8,0 ; R .vV. 40-5.0°. / Graubrauner, mittelkorniger Jurahornstein.  

Grundtyp : Das Gerat ist wahrseheinl ieh aus Plattensilex hergestel l t .  
Die Oberseite i s t  s tarker gewolbt als d ie  nur durch Oberflaehenretusehe bearbeitete 

Unterseite. Die Kanten der Oberseite zeigen steile Feinretusehe und eine seiehte Hohl
kerbe. Die Bruchstelle ist alt .  "\Vahrseheinlieh l iegt hier das untere Ende einer B 1att
spitze vor. 

B lattspitzenfragment .  / H .D .  Seh. : Grauer Lehm .  / L. 32 ,0 ; B. 30,6 ; D. 9 ,0 ; R ."\iV. Taf. 3 1 .  Abb. 3 
40-50°. An manchen Stellen erreieht die Steilretusehe einen R ."\iV .  von 80°. / Gest. : 
Dunkelgrauer, feinkorniger J urahornstein .  

Grundtyp : Plattenhornstein . 
Die Oberseite ist sHi rker gewolbt als die nur mit Oberflaehenretusche versehene 

Unterseite. Die Oberseite zeigt an den Kanten eine deutl iehe Stufenretusehe. Das spitze 
Ende ist dureh eine Hohlkerbe abgestumpft. Die Bruehstelle ist a l t .  

Blattspitzenfragment .  / H .A.Q.  250 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 1 9 ,4 ;  B .  27,0 ; D.  3 ,8 ;  Taf. 2 5 ,  Abb. 3 
R."\iV. 30-35°. / Gest. : Gelbbrauner, feinkorniger Jurajaspis . 

Grundtyp : Nieht feststel lbar. 
Die Unterseite ist f1aeh , die Oberseite gewolbt .  Letztere ist dureh Stufen- und Fein

retusehe gebildet. Das spitze Ende mul3 wahrseheinlieh als das untere Ende einer B latt
spitze betrachtet werden. Die BruehsteJle ist alt .  

B lattspitze . / H .D . Q .  4 I 7 ; Seh . : Grauer Lehm .  / L. J 04,7 ; B .  44,5 ; D. 10,  I ;  R.vV. Taf. 25,  A b b  1 
40-45°. / Gest. : Dunkelgrauer, mittelkorniger Jurahornstein .  

Grundtyp : Plattenhornstein .  
Ober- und Unterseite s ind gewolbt, so clal3 der Quersehnitt ungeHihr l insenfOrmig 

ist. In der iVlitte beider Seiten befinden sich grol3e ,  unregelmal3ige Ausmusehelungen , 
die sehr f1ach sind. Gegen die Seiten zu gehen cliese in kleinere , regelmal3igere unci 
etwas weniger flache liber. An einigen Stellen kommt noeh eine Feinretusehe vor. Das 
Gerat zeigt einige Ubereinstimmung mit clen ungarischen Blattspitzen cler Solutregruppe. 
Beide Enden weisen eine Spitze auf und sincl ziemlich scharf. Das eine Ende ist etwas 
abgeschragt. Die grol3te Breite l iegt ein wenig von der iVlitte abgerlickt. 
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T.I. 25. Abb. 2 Blattspitze . / H .A .Q .  254 ; Sch . : Grauer Lehm. / L. 9 1 ,3 ;  B .  39,5 ; D .  I 1 ,9 ;  R .W.  
35-50°. / Gest. : Grauer, mittelkorniger Jurahornstein .  

Grundtyp : Das Gerat wurde wahrseheinl ieh aus einem Plattenhornstein hergestel lt .  
Beide Seiten sind ziemlieh stark gewolbt. Die Obermiehenretusehe an beiden Seiten 

fal l t  regelma13ig gegen die Kanten zu ab. In der Mitte befinden 
·
sieh die gro13ten Aus

musehelungen, wahrend die an den Kanten kleiner und regelma13iger sind .  An einer 
Kante (Taf. I S ,  Abb . 2a) s ind die Kanten dureh Feinretusehe geseharft. Der Quer
sehnitt des Gerates ist l insenfOrmig. Die Spitze ist seharf ausgebildet. Ihr gegenilber 
befindet si eh eine alte Bruehstelle.  

Taf. 2 6 .  Abb. 1 B lattspitze . / H .D . Q .  506 ; Seh . : Gral\er Lehm. / L .  79,0 ; B .  32 ,2 ; D .  9 , 1 ;  R .W. 
35-45°. / Gest. : Grauer, mittelkorniger J urahornstein.  
Grundtyp : Nieht bestimmbar. 

Die beiden Seiten sind ziemlieh gewolbt, vvodureh das Gerat einen l insenfOrmigen 
Quersehnitt erhalt .  Die Oberflaehenretusehe der Mitte der beiden Seiten besteht aus 
gro13en Ausmllsehelingen und ist ziemlieh unregelma13ig. D ie Kanten dagegen sind z.T. 
sehr scharf und sehr regelma13ig bearbeitet. Die Spitze ist abgeschnigt. Das untere Ende 
ist etwas zugespitzt. Etwas entfernt davon befinden sich an  beiden Kanten je  eine tiefe 
und eine seichte Hohlkerbe.  

Taf. 3 5. Abb. 2 Blattspitzenfragment. / H . B .  Seh . : Grauer Lehm. / L. 74,4 ; B .  33 ,3 ; D. 1 0,3 ; R .W .  
40-50°. / Gest. : Dunkelgrauel', feinkorniger Jurahornstein. 

Grundtyp : Das Gerat ist aus einem. Plattenhornstein hergestel lt .  
Die beiden Seiten sind gewolbt und bi lden einen l insenfOrmigen Querschnitt. D ie 

eine Seite ist weniger gut, die andere aul3erol'dentlieh regelmal3ig retuschiert .  D iese 
Seite ist mit einer der besseren B lattspitzen der mittlel'en franzosischen Solutregruppe zu 
vergleiehen. Die Spitze ist abgesehragt. Ihr gegenober befindet si ch eine a lte BruchsteI le .  

Taf. 2 6 .  Abb. 4 Blattspitzenfragment. / Sch. : Grauer Lehm. / L .  44,0 ; B .  27,0 ; D .  7 ,5 ; R .W .  35-45°· / 
Gest . : Dunkelgrauer, feinkorniger Jurahornstein.  

Grundtyp : Nieht bestimmbar. 
Das beiderseits gewolbte, mit regelma13iger Oberflaehenretusche bearbeitete Gedit 

hat einen l insenformigen Quersehnitt. Die Kanten sind scharf. Die Spitze und das 
untere Ende sind abgebroehen. Die Bruehstellen sind alt .  

Tar. 2 6 .  Abb. 5 Blattspitzenfragment. / H .D .Q .  478 ; Seh . : Grauer Lehm .  / L.  52 ,0 ;  B.  29,8 ; D .  7 ,7 ; 
R .W .  40-50°. / Gest . : Grauer, mittelkorniger J urahornstein . 

Grundtyp : Nieht bestimmbar. 
Beide Seiten sind regelmal3ig gewolbt. Nur die eine Seite zeigt eine steile Feinretusehe. 

Die Spitze ist sehr seharf. Die Bruehstelle ist alt o  

Taf. 2 7 .  Abl>. 5 B lattspitzenfragment. / H .D .Q .  477 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 40 ,5 ; B.  32,7 ; D .  1 0,9 ; 
R .vV . 35-45° .  / Gest . : vVei13grauer, feinkorniger Jurahornstein . 

Grundtyp : Nieht bestimmbar. 
Beide Seiten sind unregelma13ig bearbeitet und gewolbt. Die Bruchstellen sind alt o  

Taf. 25. Abb· 4 Blattspitzenfragment. / H . D .  Scb . : Grauer Lehm. / L.  27,3 ; B.  22,0 ; D. 7 ,0 ;  R .W.  
30-45°. / Gest. : Grauer, mittelkorniger Jurajaspis . 

Grundtyp : Nieht bestimmbar. 
Das kleine Fragment zeigt einen linsenfOrmigen Quersehnitt. Die Spitze ist ziemlieh 

seharf. Die BruehstelIe ist alt. 
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Bla ttspitzenfragment .  i H .D .Q .  477 ; Seh . : Grauer Lehm. / L .  42,0 ; n .  34,0 ; D. 6,0 ; Taf. 27. Al>u. 4 
R.W .  35-45°. / Gest . : Leberroter, feinkiirniger Racliolarit von einem Donaugerii l l .  

Gruncltyp : Nieht bestimmbar. 
Die beiclen Seiten sin cl etwas gewiilbt unci regelmaBig clureh Oberflaehenretusche be

arbeitet. Wahrscheinlich l iegt clas untere Encle einer Blattspi tze vor.  Die Bruchstelle ist alt. 

Blattspitze. / .H D.Q.  502 ; Sch . : Grauer Lehm. / L. 74,7 ; B. 34,0 ; D. 5 ,4 ;  R.W. 'I'"f. 27. Abu. 2 

35-55° .  / Gest. : Grauer, mittelkiirniger Jurahornstein. 
Gruncltyp : Abschlag. 
Die Unterseite ist vollkommen flach . Am unteren Encle befinclet sich 110eh ein Teil 

cles flachen Sehlagkegels .  An cler reehtel1 Kante ist clie Unterseite etwas flach retu
schiert. D ie Oberseite ist gewiilbt unci zeigt in cler M itte groBe, flaehe Abschlage
bahnen,  wahrencl clie Kanten clurch steilere Stufen- unci Feinretusche bearbeitet sincl. 
Das Gerat gehort zum D-fiirmigen Typ. Die Spitze ist ziemlich scharf ; am. unteren 
Encle befinclet sich eine tiefe Hohlkerbe. Daclurch, claB hier ausnahmsweise clie Unter
seite nicht weiter bearbeitet wurcle , konnte mit Sicherheit  festfestel l t  werclen, claB man 
Blattspitzen aueh aus Abschlagen hergeste l l t  hat. 

Blattspitze. / H .D .Q .  602 ; Seh. : Grauer Lehm. / L. 5 2 ,3 ; B. 1 9 ,9 ;  D. 8,3 ; R.\iV .  Taf. 27. Al>b· 3 

50-60°. / Gest . : Gelber, feinkiirniger Jurajaspis. 
Gruncltyp : Breitkl inge . 
Das Gerat ist eine unfertige B lattspitze. Die Unterseite ist ZlIm Teil  unbearbeitet 

unci zeigt einen Teil eines flachen Schlagkegels am unteren Encle . An cliesem Encle 
unci bei cler Spitze ist clie B lattspitze mit flacher Oberflachenretusche versehen. Die 
Oberseite ist nur an clen Kanten etwas unregelmaBig bearbeitet .  Die Spitze ist scharf. 

Blattspitze. / H .D . Q .  45 1 ;  Sch. : Grauer Lehm. / L .  60,0 ; B. 22,8 ; D. 8 ,2 ; R .'N. Tal'. 28. Abb. 4 
40-70°. / Gest. : Wei!3grauer, feinkiirniger Jurahornstein.  

Gruncltyp : Nicht zu bestimmen.  
Die Unterseite ist schwach gewiilbt. In  cler lVl itte befinclen s ich groBe, unregelmaBige 

Abschlage, clie gegen clie Kanten zu mit kleineren abweehseln . Die Oberseite ist stark 
gewiilbt unci wircl clurch naeh beiclen Kanten abfal lencle ,  unregelmaBige Stufenretusche 
von altpalaolithischer Art gebilclet. Die Spitze ist ziemlich scharf, clie · Unterseite viel
leieht zur Schaftung versehmalert. Die B lattspitze gehiirt ZlI clem Typ mit D-fiirmigem 
Querschnitt .  

Unfertige Blattspitze . / H .D .Q .  596 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 1 1 3 ,9 ;  B .  3 2 ,9 ; D. 'I'"f. 28 • .'\ub. 1 

I 1 ,6 ;  R.\iV. 40-60°. / Gest. : Grauer, feinkiirniger Jurahornstein.  
Gruncltyp : Plattenhornstein von ungefahr 12 mm Dicke . 
An cliesem StClck laBt si ch feststel len,  wie vermutlich eine Blattspitze hergestel lt  

wurcle. Zuerst wurcle ein StUck von langl icher Form aus einem Plattenhornstein ge
schlagen.  Ein solches Stlkk stel l t  clas vorliegencle vor. Dann wurcle, wie an cliesem fest
zustel len ist,  von clen Kanten clurch groBe f1ache Absch.lage clie Rincle an beiclen Seiten 
soviel wie miiglich entfernt. An cler einen Seite (Taf. 1 8 ,  Abb. l e) ist clieser Vorgang 
fast abgeschlossen,  an cler ancleren noch nicht, weil bei clieser Arbeit wahrscheinlich 
ein Bruch entstancl ; h ierauf wurcle cler eine Teil (cler untere Teil von Abb. I) wegge
worfen.  Wir fanclen cliesen ungeHihr 80 cm von clem oberen Tei l  entfernt auf. . Die 
Brllchstelle ist alt .  Del' anclere Tei l  wurcle weiter bearbeitet ,  hiichstwahrseheinlich, lIm 
eine k leinere Blattspitze zu erhalten. Zu cliesem Zweck wurcle clem Plattenhornstein 
clurch kUrzere unci stei lere Retusche, nur an einer Seite, clie Rohform einer Blattspitze 
gegeben. Diese Arbeit ist nicht vollenclet worclen ,  cia nur clie Spitze ausgebilclet ist .  Durch 
110ch kUrzere unci steilere unci encllieh clurch Feinretusehe hatte man clie Form cler Blatt
spitze herausarbeiten unci clurch Seharfung cler Kanten clie Arbei t  vollenclen kiinnen. 
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Taf. 27. Abb. I Breitkl inge . / H B .Q .  390. / L .  77,6 ; B. 47,5 ; D. 1 3 ,0 ;  R.W. 55-65°. Gest. : Grauer, 

Tat'. 35.  Abb. I 1I. 
Taf. 36. Abb. I 

Taf. 37. Abb. I 

Taf. 32.  Abb. I 

grobkorniger Jurahornstein. 

D ie Unterseite ist unbearbeitet und zeigt den unteren Teil eines Schlagkegels .  Die 
Kanten del' Oberseite sind unregelmaJ3ig ste i l  retuschiert. An dem oberen Ende be
findet sich eine leichte Hohlkerbe . D iese Breitklinge ist von blattspitzenahnlicher Form. 

Dreieckiger flacher Faustkei l .  / H .B .Q .  390 ; Sch . : Grauer Lehm. / L . 1 63 ,4 ;  B. 98,8 ; 
D .  1 7 ,0 ;  R.vV. 35-55°. / Gest. : Gelbgrauer, feinkorniger J urahornstein mit gelber Rinde. 

Grundtyp : Plattenhornstein von ungefahr 1 7 ,0 nm1 Dicke. 
Das Gerat ist ungefahr in  del' Mitte gebrochen.  Die Bruchstelle ist a lt .  Beide Teile 

wurden etwa 40 cm voneinander entfernt aufgefunden. Die untere Halfte ist aber no ch 
einmal gebrochen ; auch diesel' Bruch ist alt. Del' fehlende Tei l  wurde nicht gefunden. 
\Veiter z'eigt diesel' Tei l  eine Art von Bearbeitung, die nach dem Bruch erfolgte . \�Tahrend 
del' untere Teil oben in del' grauen Schicht lag, befand si ch der obere Teil in  der Unter
seite der LoJ3schicht zwischen Geraten del' Unteren lVladeleinegruppe. Die lVlenschen 
del' lVladeleinegruppe haben an diesel' Stelle die graue Schicht, die si ch damals an der 
Fundstelle des Gerates unmittelbar unter del' OberfHiche befand, etwas aufgewUhlt und 
einen Tei l  des Gel'ates aufgefunden . Sie haben es aber,  da es fUr sie anscheinend keinen 
�Tert hatte, gleich wieder fortgeworfen,  da die beiden Teile in unmittelbarer Nahe von

einander aufgefunden wurden. 
Der grof3te Tei l  del' Unterseite ist noch mit Rinde bedeckt. An den Kanten ist die 

Rinde durch groJ3e , sehr flache und regelmaf3ige Ausmuschelungen entfernt ; die Unter
seite ganz flach und fast ohne \�Tolbung geblieben. Auf der Oberseite ist viel Rinde 
erhalten geblieben. Sie ist auch starker gewolbt, da die Kanten durch ziemlich steile 
Stufenrerusche von altpalaolithischer Art bearbeitet sind. Man kann hier deutlich drei 
Stufen unterscheiden, wobei die Kanten noch durch Feinretusche gescharft sind. Die 
Retusche der Oberseite ist sehr regelmaJ3ig und schon. D ie Spitze ist scharf und etwas 
von unten her abgeschragt. Das untere Ende ist abgeflacht und abgerundet. Das Gerat  
het  einen D-fiirmigen Querschnitt und gehort zu  den flachen dreieckigen Faustkei len,  
\Vie man sie oft i m. j ClIlgsten Altpalaol ithiJwm antrifft. D ie Technik der Retusche ist  
diesel be wie bei den Blattspitzen dieser Gruppe. 

Faustkeilschaber. / H .D . Q .  53 1 ;  Sch. : Grauer Lehm. / L.  74,4 ; B. 45 ,9 ; D. 1 3 ,0 ; 
R . W. 40-60°. / Gest . : Braungrauer, feinkorniger Jurahornstein . 

Grundtyp : Nicht bestimmbar. 
D ie flache Unterseite \Vurde an del' rechten Halfte durch einige groJ3e, an der l inken 

Halfte durch kleinere Ausmuschelungen zugerichtet' D ie Oberseite ist starker gewolbt. 
Sie zeigt nach beiden Seiten abfallende Stufenretusche und in der lVlitte flache Ober
flachenretusche. Die l inke Halfte fa l l t  sehr ab, die rechte flacher. Die rechte Halfte ist 
besser bearbeitet und bildet einen schonen , typischen Bogenschaber, dessen Kante durch 
Feinretusche gescharft ist. Das Gerat gehort zu den kleinen, herzfiirmigen Faustkei l 
typen mit Schaberkante des jClIlgeren Altpalaolithikums, d ie  Ubergange zu den Bogen° 
schabern oder Faustkeilschabern darste l len.  

Langschmale Handspitze . / H .D . Q .  602 ; Sch. : Grauer Lehm. / L .  44,0 ; B .  2 1 ,5 ; D .  
9 , 1 ; R .\�T. 55-60°. / Gest. : Leberroter, feinkorniger Radiolarit von einem Donaugerol l . 

Grundtyp : Abschlag. 
Die Schlagflache ist nicht zugerichtet und mit Rinde bedeckt. Der Schlagkegel ist 

ziemlich klein. Die etwas konkave Unterseite ist unbearbeitet. Die stark gewolbte Ober
seite ist an beiden Kanten steil retuschiert. D ie Spitze ist scharf. Die Handspitze gehort 
zum langschmalen Typ . 
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Abschlag mit handspitzenahnlicher Retusche . / Sch . : Grauer Lehm. / L.  5 3 ,7 ; B .  TaL 3 2 ,  Abb. 3 

3 3 ,Z ;  D .  1 6 , z ; R .vV. SO-70°. / Gest . : Grauer, grobkorniger Jurahornstein .  
Grundtyp : Nicht bestimmbar. 
Die Untersei te  ist flach unci zeigt einige Abschlage , clie Obersei te  ist dachfOrmig. Die 

linke Kante ist steil retuschiert unci clie scharfe Spitze an beiclen Seiten etwas aus
gearbeitet. 

Abschlag mit hanclspitzenahnlicher Retusche. / H . D . Q .  501 ; Sch . : Grauer Lehm. / TaL 3 2 ,  Abb. 4 
L. 6 3 ,7 ; B .  3 7 ,S ; D .  1 4,5 ; R.W. 65-75° ; S . L. z6,5 ; S . B .  1 2 ,7 ;  S .\"" 1 1 0°. / Gest. : 
Grauer, feinkorniger J urahornstein .  

Grundtyp : Abschlag. 
Die Schlagflache ist nicht facettiert, der Schlagkegel graJ3 unci gewolbt. An der Unter

seite ist die rechte , an der Oberseite die l inke Kante etwas retuschiert. Die Retusche 
ist kurz und ste i l .  Die Spitze ist scharf ausgearbeitet. Die Handspitze gehort zum lang
schmalen Typ . 

D reieckige atypische Handspitze . / H .A . Q .  340 ; Sch. : Grauer Lehm. / L .  47,7 ; B .  TaL 3 2 ,  Abb. 2 
52,3 ; D .  9,8 ; R .W. 50-70°. / Gest. : WeiJ3gI'auer, mittelkorniger Jurahornstein mit gelber 
Rinde. 

Grundtype : Nicht bestilllmbar.  
Beicle Seiten sind an cler Spitze clurch f1ache Oberfltichenretusche bearbeitet. Diese 

Retusche ist del' Stufenretusche cler Blattspitzen einigermaJ3en ahnlich. Die rechte unci 
l inke untere Ecke sincl abgeschlagen. Die Handspitze gehort zum clreieckigen Typ . 

. Abschlag mit handspitzenahnlicher Retusche . / H . A.Q .  596 ; Sch . : Grauer Lehm. / TaL :1 2 ,  Abb. 7 
L. 40,8 ; B .  40,0 ; D .  1 9 ,9 ; R .vV. 60-80° . / Gest. : Grauer, feinkorniger Hornstein .  

Gruncltyp : Nicht bestimmbar. 
Das vorliegende Artefakt ist wahrscheinlich die abgebrachene Spitze eines groJ3eren 

Gerates. D ie Unterseite ist flach, die Oberseite durch Oberflachenretusche ste i l  zu
gerichtet. D iese Oberfllichenretusche ist so grab ausgefUhrt, daJ3 dadurch sageartige 
Auszackungen entstanclen sincl . Die  Bruchflache cles unteren Encles ist hochkratzer
ahnlich nachretuschiert. 

Spitzschaber. / H .D . Q .  355 ; Sch . : Grauer Lehm. / L.  67,8 ; B. 28 ,0 ; D. 1 7 ,8 ; S .L. TaL 3 2 ,  Abb. 6 
I Z ,O ; S .B .  6,6 ; S .VV. 1 07° ; R\;V. 70°. / Gest. : Brauner, mittelkorniger Jurajaspis. 

Grundtyp : Abschlag. 
Die SchlagfHiche ist etwas facettiert und nachretuschiert ; clabei wurcle cler Schlag

buckel elltfernt. iVl i t  Ausnahme del' Retusche auf clem Schlagbuckel ist clie Unterseite 
unbearbeitet . Die l inke Halfte del' stark gewolbten Oberseite ist durch Stufen- und 
Feinretusche an del' Kante zu einem schonen Bogenschaber ausgebildet. D ie scharfe 
Spitze ist etwas zugerichtet. 

Spitzschaber.  / H .D . Q .  565 ; Sch . : Grauer Lehlll. / L.  64,9 ; B. 39,6 ; D. 1 8 ,3 ; R .W. TaL 3 2 ,  Abb. 5 
60-75°. / Gest. : \;VeiJ3er, Ill ittelkorniger Hornstein Illit weiJ3er Rincle . 

Grundtyp : Nicht bestillllll.bar. 
Del' Schlagbuckel ist, wenn Uberhaupt einer vorhanden war, durch e1l1en groJ3en 

Abschlag entfernt worclen . Die flache Unterseite ist nicht weiter bearbeitet. Die eine 
Kante der gewolbten Oberseite ist clurch schone Stufen- unci Feinretusche zur Arbeits
kante eines Bogenschabers umgebildet. Etwas unterhalb der Spitze zeigt cliese Arbeits
kante eine groJ3ere , ziemlich stei le Hohlkerbe . Das cler Spitze gegenUberl iegencle Encle 
ist clllrch einen Abschlag abgeflacht, vielleicht iu Schaftungszwecken .  
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Tof. 33. Abb. J Bogensehaber. / H .D .Q .  568 ; Seh . : Grauer Lehm. / L .  1 09 ,8 ; B .  56,8 ; D .  30,7 ; S .L .  
42,0 ; S . B .  22,3 ; S .\V .  89° ; R .W. 50-65°. / Gest . : Sehoner hellbrauner, mittelkorniger 
J urahorns tein .  

Grundtyp : Absehlag. 
Die grol3e Sehlagflaehe ist auf der Unterseite etwas faeettiert. Der Sehlagbuekel fehlt 

teilweise ; der noeh vorhandene Tei l ist grol3 und stark gewolbt. Die Unterseite ist un
bearbeitet. Die reehte Halfte del' Oberseite des Gerates ist dureh typisehe Stufen- und 
Feinretusehe zu einelll sehonen Bogensehaber ulllgebildet worden. Das Gerat ist sehr 
grol3 und sehwer. 

Tof. 1:], Abb. 2 Bogensehaber. / H .D .Q .  538 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 85 ,0 ; B .  56 ,9 ; D. 28,9 ; R .W. 

Tar. 3 3 ,  Abh.  ] 

70-75°. / Gest . : \Veil3grauer, grobkorniger Jurahornsteinmit brauner Rinde. 
Grundtyp : Nieht bestimmbar. 
Ein Teil der Unterseite , gegenUber der Sehaberkante, wo vermutlieh der Sehlag

buckel sal3, ist dureh grol3e flaehe Absehlage entfernt. Die Oberseite ist stark gewolbt ; 
eine Kante ist dureh sehr steile Stufenretusehe (70-75° !) zu einem Bogensehaber um
gebi ldet. Aueh clieses Gerat ist, wie clas Gerat Taf. 23 ,  Abb. 1 ,  clureh seine Grol3e uncl 
Sehwere bemerkenswert. 

Bogensehaber. / H . D .Q .  4 1 8 ;  Seh . : Grauer Lehm. / L. 56 ,0 ; B. 3 [ ,S ;  D. 1 9 ,4 ;  R.W. 
60-70°. / Gest. : Grauer, feinkorniger Jurahornstein mit weil3er Rincle. 

Gruncltyp : Absehlag. 
Die Sehlagflache uncl ein Tei l  cles Sehlagbuekels sincl dureh einige Absehlage ent

fernt. Die Unterseite ist unbearbeitet. Die reehte Kante cler Oberseite ist dureh regel
mal3ige Stuf�nretusehe zur Arbeitskante eines Bogensehabers umgebilclert. 

GegenUber der Arbeitskante ist wahrseheinlieh zur besseren H andhabung clie linke 
Kante dureh versehieclene Ausmusehelungen verj ungt. 

Die sehr steile linke Kante zeigt Gebrauehsretusehe . vVahrseheinlich ist das Gerat 
aueh wie einc Hanclspitze benutzt worden.  

Tor. 3 3 ,  Abb. Bogensehaber. / H . D .Q .  388 : Seh . : Grauer Lehm. / L. 65 ,0 ; B .  44,0 ; D .  20 ,2 ; S .L.  
1 4,3 ; S .B .  7,5 ; S .VV. 1 1 80 ; R .W. 65-90°. / Gest. : Grauer, Illittelkorniger Jurahornstein .  

Gruncltyp : Absehlag. 
Die Sehlagflaehe ist nieht faeettiert. Der Sehlagbuekel ist ziemlieh klein uncl sehwach 

gewolbt. GegenUber cler Schaberkante ist clie Unterseite clureh einige grol3e flaehe Ab
sehlage wie bei clen Geraten Taf. 23, Abb . I uncl 2 verjCmgt. Die linke Kante cler Ober
seite wurde clureh steile Stufenretusehe zur sehwach gebogenen Arbeitskante eines Bogen
schabers ulllgebilclet. Das Gerat gehort mit clen oben genannten Geraten zu einem. sehwe
ren , clieken Bogensehabertyp mit sehr steiler Stufenretusche . 

·1"0f. 3 3 ,  Abb. 4 Bogensehaber. / H . D .  Seh . : Grauer Lehm. / L. 5 1 ,4 ;  B. 22 ,7 ; D. 1 2 ,7 ; S L. 7 ,3 ; 
S .B .  9 ,9 ;  S.W. 97° ; R.\'\' .  60-65° . / Gest. : Grauer, feinkorniger Jurahornstein Illit weil3er 
Rinde. 

Grundtyp : Absehlag . 
Die Sehlagflaehe ist facettiert. Der Schlagbuekel ist zielll l ieh grol3 unci gewolbt. Die 

Unterseite ist nieht bearbeitet. Die l inke Kante der Oberseite . ist clureh kurze regel
mal3ige Retusehe zur Arbeitskante eines Bogenschabers ausgebildet. Das untere Ende 
ist kratzerartig etwas retusehiert. 
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Bogensehaber. / H . D .  Seh . : Grauer Lehm. / L. 77,2 ; B. 45,8 ; D .  1 5 ,6 ;  S .L .  59 ,6 ; Taf. H . Abb. I 

S . B .  1 5 ,6 ;  S .W .  96° ; R .vV . 40-50°. / Gest . : Graubrauner, feinkorniger Jurahornstein .  
Grundtyp : Absehlag. 
D ie grof3e SehlagfHiehe ist etwas faeettiert. Del' Schlagbuekel ist gra!3 und gewolbt. 

pie Unterseite ist unbearbeitet .  Die Kante der Oberseite, die sieh der SehlagfHiehe 
gegenLiber befindet, ist durch kul'ze , flaehe Retusehe zugeriehtet. Der mittlere Teil 
dieser Kante ist etwas hohl ausgearbei tet ,  die beiden Enden sind gebogen.  Das Gedit 
ist also ein Bogensehaher, der in einen Hohlsehaber ubergeht. Das obere Ende ist hand
griffal'tig geformt. 

Bogensehaber. / H . D .  Seh . :  Grauer Lehm. / L.  67,9 ; B. 43 ,7 ; D .  1 5 ,4 ;  S .L.  26,7 ; Taf. 34. Abb . •  

S . B .  10 ,8 ; S .W. 1 14° ; R .vV. 40-70°. / Gest . : Braungelber, mittelkorniger Jurahornstein 
mit bl'auner Rinde . 

Grundtyp : Absehlag. 
Die SehlagfHiche ist nieht faeettiert. Del' Sehlagbuekcl ist ziemlieh gro!3 und ziemlich 

gew61bt. Die Unterseite ist dureh kurze Retusehe und Feinretusche zur sehwaeh ge
krLimmten Arbeitskante eines Bogensehabers ausgebildet ; dieser gegenUber befindet 
sieh ein dureh lange AbsehH:ige veljClI1gter Handgl'iff. 

Bogensehaber. / H .D . Q .  50 1 ;  Seh . : Grauer Lehm. / L .  56 ,5 ; B. 3 3 ,5 ; D .  1 1 ,3 ;  S .L .  Taf. H .  Abl>. 3 
22,0 ; S .B .  6 ,9 ; S.W. 95° ; R.'V .  50-55°. / Gest . : Blaugrauer, mittelkornigel' J urahornstein . 

Grundtyp : Absehlag. 
Die Sehlagflaehe ist nieht faeettiert. Der Sehlagbuekel ist ziemlieh graf3 und gewolbt. 

D ie Unterseite ist unbearbeitet. Die  linke Kante der Oberseite ist dureh kurze Retusehe 
und Feinretusehe zur sehwaeh gekrLimmten Arbeitskante eines Bogensehabers umge
bildet. 

Bogensehaber. / H .D .Q .  438 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 65 ,0 ; B .  39,8 ; D. 1 5 ,3 ; S . L. Taf. H. Abb. 4 
20,5 ; S . B .  7 ,8 ; S .'0,7. 102° ; R.W. 50-60°. / Gest . : Gl'auer, grobkorniger Jurahornstein 
mit wei!3er Rinde. 

Grundtyp : Absehlag. 
Die Sehlagflaehe ist mit Rinde becleekt. Der Schlagbuekel ist klein unci ziemlieh f1ach. 

Die Unterseite ist unbearbeitet. Die I inke Kante clel' Oberseite ist clureh Stufen- unci 
Feinretusehe zu einer sehwaeh gebogenen Arbeitskante eines Bogensehabers ausge
arbeitet. 

Bogensehaber. / H . D .  Seh . : Grauel' Lehm. / L. 36,7 ; B. 30,0 ; D. I 1 ,0 ;  R .'V. 55-70°. / Taf. 34.  Abb. 5 
Gest . : Grauer, feinkorniger Jurahornstein . 

Gruncltyp : Nieht bestimmbar. 
Das Gerat weist eine a l te Bruchstel le auf. Die Unterseite ist flaeh unci oh ne Sehlag

buekel . Eine Kante der Oberseite ist clureh ziemlieh steile Retusehe zu einer sehwaeh 
gekrLimmten Bogensehaberkante umgearbeitet. 

Bogensehaber. / H .D . Q .  355 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 59 ,3 ; B. 37,8 ; D. 1 7 , 1 ; R .vV. Taf. 34. Abb. 7 

65-70°. / Gest. : Dunkelgrauer, mittelkorniger Qual'zit, wahrscheinlieh von einem Donau-
gerol l  herrLihrencl. 

Gruncltyp : Nieht bestimmbar. 
Ein gro!3er Teil cler Unterseite gegenLiber cler Bogensehaberkante ist clureh grabe 

AbsehHige entfernt. Eine Kante cler Oberseite ist clureh reg�lmaf3ige Stufenretusehe 
zu einer sehwaeh gekrummten Bogensehaberkante ausgebi lclet .  Die Stufenl'etusehe ist 
\Vie bei clen meisten Sehabern del' AltmLihlgruppe sehl' steil und l'egelmaf3ig. 
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Taf. 34, Abb. 6 Bogenschaber. / H .D .Q . 4 1 8 ;  Sch . : Grauer Lehm. / L. 5 5 ,8 ; B. 34,7 ; D. 14 ,4 ; S .L. 
2 1 ,9 ;  S.B.  9 , 5 ; S.W. 1 04° ; R .vV. 5 5-75° .  / Gest. : Graubrauner, gl'obkorniger Jura
hornstein mit  braunel' Rinde . 

Grundtyp : Abschlag. 
Die SchlagfHiche ist facettiel't .  Der Schlagbuckel ist ziemlich klein und flach .  D ie 

Unterseite ist unbearbeitet. Die I inke Kante der Obel'seite ist die Schaberkante . 

Taf. J7, Abb. 2 Bogenschaber. / H .D .Q .  4 1 9 ; Sch . : Grauer Lehm. / L .  60,6 ; B .  50,8 ; D .  I S ,S ; S.L. 
3 2 ,4 ;  S . B .  1 0,8 ; S.V\'. 1 1 8° ; R.\�'. 50-65°. / Gest. : Grauer, feinkorniger Jurahornstein 
mit weil3er Rinde. 

Grundtyp : AbschJag. 
Die SchlagfHiche ist facettiert. Der Schlagbuckel ist grol3 und flach . Die Unterseite 

ist unbearbeitet. Die l'echte Kante der Oberseite ist durch kurze Retusche zur schwach 
gekrummten Arbeitskante eines Bogenschaber umgebildet worden. Das dieser gegenUber
liegende Ende ist handgl'iffartig ausgebildet.  

Taf. 37. Abb. 2 Bogenschaber. / H .D .Q .  4 1 9 ;  Sch . : Grauer Lehm. / L. 66,5 ; B. 26,0 ; D. 10 ,6 ; S . L .  
1 3 ,2 ; S . B .  5 ,9 ;  S.W. 1 04° ; R.vV.  40-55° .  / Gest . : Brauner, feinkorniger Jurajaspis . 

Grundtyp : Abschlag. 
Die SchlagfHiche ist nicht facettiert. Der Schlagbuckel ist klein und flach . Die Unter

seite ist unbearbeitet .  Die rechte scharfe Kante del' Oberseite ist durch kurze Retusche 
zu einel' gebogenen Schneide-Schabel'kante umgebildet. Das Gerat hat eine apfelsinen
scheibenfOrmige Gesta l t .  

Taf. 3 4 ,  Abb. 8 Bogenschaber. / H .D .Q .  4 1 8 ;  Sch . : Grauel' Lehm. / L. 48,7 ; B .  3 2 ,4 ; D .  1 6 , 1 ; R .vV. 
65-80°. / Gest . : Leberl'otel', feinkorniger Radiolarit von einem Donaugero l l .  

Grundtyp : Sprengstuck. 
Die Unterseite ist unbearbeitet und fast flach .  D ie eine Kante der stark gewolbten 

Oberseite ist durch steile Stufenretusche zu einer gebogenen Schabel'kante ausgebildet. 

Taf. 38, Abb . I Bogenschaber. / H .D .Q .  5 3 6 ; Sch . : Grauer Lehm. / L .  5 5 ,6 ; B .  5 2 ,2 ; D .  1 5 ,6 ; R .W. 
50-60°. / Gest. : Grauel', mittelkorniger J urahornstein mit  weil3er Rinde . 

Grundtyp : Plattenhol'nstein von ungefahr 1 6  111.m Dicke. 
Beide Seiten sind bearbeitet. Die eine Seite zeigt aber nul' grol3e flache Abschlag

bahnen , wahrend die andere (Oberseite) starker gewolbt ist und die Arbeitskante, die 
schwach gebogen, aber sehr scharf ist, auch unregelmal3ige Stufenretusche zeigt. Diese 
Kante konnte auch zum Schneiden beniHzt werden. Das Gerat ist in derselben vVeise 
wie die Blattspitzen bearbeitet. 

Tar. 38. Abb. 4 Geradschaber. / H .D . Q .  5 3 8 ; Sch . : Grauer Lehm. / L. 52 , 3 ; B. 56 ,5 ; D .  23 ,2 ; R.W. 
60-70°. / Gest . : Brauner, feinkorniger Quarzit ,  wahrscheinlich von einem Donaugeroll 
stammend. 

Grundtyp : Nicht bestimmbar. 
Ein Teil der ursprungl ichen Unterseite ist durch grol3e Abschlage entfernt. Die Ober

seite ist stark gewolbt und zeigt eine dul'ch Stufenretusche erzielte gel'ade Schaberkante . 

Tar. 1 8 ,  Abb. 7 Gel'adschaber. / H . D .  \'Vch. : Grauel' Lehm. / L .  5 3 ,3 ; B. 32 ,2 ; D .  20,4 ; R.W. 65-80°. / 
Gest. : Leberroter, feinkorniger RadioJarit, von einem Donaugeroll stammend. 

Grundtyp : Abschlag. 
Die Schlagflache und ein TeiJ des Schlagbuckels sind retuschiel't. Die konkave Untel'

seite ist unbearbeitet. Die Oberseite ist stark gewolbt und grol3tenteils mit Rinde be
deckt. Eine Kante ist dul'ch steile Stufenretusche zur Al'beitskante eines Geradschabers 
umgebildet. 



Die AltmLilhgruppe 

Geradschaber. / H .D .  Sch . : Grauer Lehm. / L. 5 5 ,0 ;  B. 26,7 ; D .  1 8 ,2 ; S . L .  1 9 ,4 ; Taf. 40, Abb. 3 

S .B .  10,7 ; S .YV . 96° ; R .YV. 60-70°. / Brauner bis grlll1er Radiolarit, von einem Donau-
gerol l  stammend. 

Grundtyp : Abschlag . 
Die grof3e Schlagfhiche ist nicht facettiert. Del' Schlagbuckel ist graf3 und ziemlich 

stark gewolbt . Die Unterseite ist unbearbeitet .  Die rechte Halfte del' Oberseite wird 
von unregelmaf3igen Stufenretusche eingenommen.  Die Arbeitskante, die von vorne ge
sehen S-formige Gestalt hat, ist durch Feinretusche gescharft. 

Geradschaber. / H .D . Q .  570. / L. 29,7 ; B. 30,6 ; D .  14 ,6 ; R .W. 60-65° .  Gest. : Taf. 38, Abb. 3 

Grauer, feinkorniger Jurahornste in .  
Grundtyp : SprengtLick. 
Die Unterseite ist n icht bearbeitet .  Die eme Kante del' Oberseite ist unregelmaf3ig 

retuschiert. Das Gerat ist typisch trapezfiirmig. 

Geradschaber. / H .D .Q .  355 ; Sch . : Grauer Lehm. / L. 1 1 5 ,9 ; B. 79,9 ; D. 23 ,2 ; R.W. Taf. 40, Abb. I 
45-80°. / Gest . : Grauer, grabkorniger Jurahornstein mit  gelber Rinde . 

Grundtyp : Nicht bestimmbar. 
Die eine Seite des Gerates ist flacher, die andere starker gewolbt. Die flachere Seite 

(Abb . la) weist fast liberal l  eine weit libel' die Kanten hinaufreichende flache Retusche 
auf. Zwei einander gegen(1ber befindliche Kanten sind zu schwach gebogenen Arbeits
kanten umgebildet. 

D ie l inke, sehr gerade Kante ist  grof3er und ganz flach retuschiert ; die rechte, klirzere 
und mehr gebogenere Kante ist steiler bearbeitet. Vielleicht wurde die Kante auch als 
Handgriff benutzt. An del' sHirker gewolbten Seite (Abb. I b) ist nur diese Kante bear 
beitet. Die l inke Kante (Abb. la) wurde vielleicht als Schneideschaber, vielleicht auch 
wegen del' Grof3e des Gerates als eine Art Hacke beni.itzt. 

Hohlschaber.  / H . D . Q .  448 ; Sch. : Grauer Lehm. / L. 72,9 ; B. 67,8 ; D. 28 ,2 ; S .L .  Taf. 38, Abb. 8 

1 8 ,9 ; S .B .  4,5 ; S.W. 97° ; R .W .  50-65° .  / Gest . : Leberrater bis gri.iner Radiolari t ,  von 
einem Donaugeroll stamn1end. 

Grundtyp : Abschlag. 
Die Schlagflache i st mit Rinde bedeckt .  Del' Schlagbuckel ist grof3 und stark gewolbt. 

Die  Unterseite ist u nbearbeitet. Die Oberseite ist teils mit  Rinde bedeckt, teils durch 
f1ache Stufenretusche zu einem halbmondformigen Hohlschaber ausgebi ldet.  Die Schaber
kante ist durch Feinretusche gescharft. 

Hohlschaber.  / H .D .Q .  53  I ;  Sch . : Grauer Lehm. / L. 84,5 ; B. 5 3 ,0 ;  D .  28 ,2 ; S .L .  Taf. 38, Abb. 5 
1 2 ,9 ;  S .B . 4,9 ; S .vV . 1 05° ; R .\;V. 55-65° . / Gest . : Grauei·, mittelkorniger Jurahornstein 
mit weif3er Rinde. 

Grundtyp : Abschlag. 
Die Schlagflache und die Obel'seite sind grof3tenteils mit Rinde bedeckt. Del' Schlag

buckel ist z iemlich graf3. Die Unterseite ist unbearbeitet. Die l inke Kante ist unregel
maf3ig hohl zugerichtet. 

Hohlschaber .  / H .D .Q .  633 ; Sch. : Grauer Lehm. / L. 83 ,0 ; B. 32, 1 ; D. 1 2 ,6 ; R .YV. Tar. 40, Abb. 

60-65°. / Gest . : Grauer, feinkorniger Jurahornstein mit weif3er Rinde. 
Grundtyp : Sprengsti.ick . 
Die Innenkante des sichelfiirmigen Gerates ist durch kurze Steilretusche zu ell1em 

schonen Hohlschaber zugerichtet. 

Palaeohistoria, Vol. 1 .  
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Tar. 38, Abb. 6 Hohlschaber. / H . D .Q .  355 ; Sch . : Grauer Lehm. / L. 42,0 ; B. 27,7 ; D .  9 , 1 ; S .L .  
I t , I ; S .B .  7 , 1 ; S .W. 1 05° ; R .W .  50-60d. / Gest . : Grauer, grobkorniger Jurahornstein.  

Grundtyp : Abschlag. 
D ie SchlagfHiche ist nicht facettiert. Der Schlagbuckel ist ziemlich groB und gewolbt. 

D i e  Unterseite ist unbearbeitet. D ie l inke Kante der Oberseite ist durch kurze Retusche 
schwach konkav ausgearbeitet. Das untere Ende ist etwas zugespitzt. 

Tar. 4 ' ,  Abb. 1 Doppelschaber .  / H . D .  Sch . : Grauer Lehm .  / L .  6 3 ,6 ; B .  25 ,7 ; D .  ID, 1  ; R .'iV. 40-80° . / 
Gest . : Graublauer, durchscheinender Kreidefeuerstein mit weiBer Patina. D as Gestein 
war vielleicht als Geroll in den Donauschottern aufgefunden oder aus einer Kreide
gegend mitgebracht worden.  

Grundtyp : Nicht bestimmbar. 
Oberseite und Unterseite konnen nicht unterschieden werden .  Beide Seiten bestehen 

zur Halfte aus einem flachen,  durch Oberflachenretusche bearbeiteten und einen durch 
Stufenretusche zugerichteten abfallenden Tei l .  Letztere bi ldet die Arbeitskante . D iese 
beiden Arbeitskanten, von denen die eine etwas mehr gebogen ist als die andere, be
finden sich einander gegenuber. Einem derartigen Gedit hat man allch den Namen 
Wechselschaber gegeben. Das vorliegende Gerat ist sehr fein und regelmaBig bearbeitet. 

Tar. 4 ' ,  Abb. 2 Doppelschaber. / H . D . Q .  4 1 8 ;  Sch . :  Grauer Lehm. / L. 79,0 ; B .  37,7 ; D .  1 9 , 2 ; R .W. 
50-85°. / Gest. : Grauer Jurahornstein mit brallner Rinde. 

Grundtyp : Nicht bestimmbar. 

Die Unterseite ist mit Ausnahme einiger kleinen Retuschen nicht facettiert. Der 
Schlagbuckel fehlt .  Am mlttleren Teil der stark gewolbten Oberseite ist die Rinde no ch 
erhalten. Die beiden Kanten sind dllrch sehr ste i le Stufen- und Feinretusche zu Arbeits
kanen von Bogenschabern umgebildet. Die eine Kante ist etwas starker gebogen als die 
andere ; an  dem einen Ende befindet sich ein schmaler Kratzer. 

Tar. 41, Abb. 3 Doppelschaber. / Sch . : Grauer Lehm. / L. 62,8 ; B. 23 ,0 ; D. 1 7,0 ; S.L 7,4 ; S.B. 3 ,6 ; 
S .W .  1 09° ; R .W 60-85°. / Gest . : Leberroter Radiolarit, von e inem Donaugeroll her
stammend. 

Grundtyp : Abschlag. 
Die unfacettierte Schlagflache und der Schlagbuckel sind klein. Die Unterseite ist 

unbearbeitet. Die Oberseite ist allI3erordentl ich stark gewolbt und kielfOrmig. Die  
Stufenretusche, d ie  zwei schwach gebogene Bogenschaberkanten herausbi ldet, fallt 
nach beiden Seiten ste i l  ab. Die  Enden sind aber weder kratzerahnlich ausgebildet ,  noch 
spitz, so daB von einem Kielkratzer oder einer Doppelspitze nicht gesprochen werden 
kann .  Das Gerat ist sehr schon und regelmaBig bearbeitet. 

Tar. 4', Abb. 4 Doppelschaber. / H .D .Q .  564 ; Sch . : Grauer Lehm. / L.  54,8 ; B. 24,3 ; D. 10 ,5 ; S .L .  
1 3 ,4 ;  S .B .  5 ,5 ; S .W. I I 20 ; R .W. 5 5-75°. / Gest. : Leberroter Radiolarit, von einem 
Donaugeroll stammend. 

Grundtyp : Abschlag. 
Die Schlagflache ist nicht facettiert. Der Schlagbuckel ist k le in .  Die Unterseite ist 

nicht bearbeitet. D ie ziemlich gewolbte Oberseite ist an beiden Kanten durch Imrze 
Stufenretusche zugerichtet. 

Tar. -p, Abb. 5 Doppelschabel' .  / H .D .  Sch . : Grauer Lehm. / L. 5 5 ,5 ; B. 28,5 ; D. 1 9 , 1 ; S .L .  1 7 ,8 ; 
S .B .  9,3 ; S .W .  1 08° ; R .W. 55-80°. / Gest. : Schwarzer Lydit, von einem Geroll der 
alteren Donauterrassen aus dem nordlichen �Tel lheimer Trockental .  

Grundtyp : Abs�hlag. 
D ie Schlagflache ist nicht facettiert. Der Schlagbllckel ist ziemlich groB. D ie Unter

seite ist u nbearbeitet. Die beiden Kanten der Oberseite sind durch ul1l'egelmal3ige 
Stufenretusche zu schwach gehogenen Bogenschaberkanten umgebi ldet .  
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Doppelsehaber. / H .D .Q .  506 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 52,3 ; B. 22,4 ; D .  9,0 ; S.L.  Taf. 4 I .  Abb. 6 

1 2,7 ;  S .B .  3 ,4 ;  S .W.  1 09° ; R .W. 5 0-70". / Gest. : Sehwarzer Lydit ,  von einer alteren 
Terrasse aus dem nordliehen Troekental 

Grundtyp : Absehlag. 
D ie Schlagfloehe ist noeh mit Rinde bedeekt. Der Sehlagkegel ist ldein .  Die Unter

seite ist unbearbeitet . Die beiden Kanten der Oberseite sind dureh kurze Retusehe zu 
sehwaeh gebogenen Arbeitskanten von Bogensehabern umgebildet. 

Doppelsehaber. / H .D . Q .  602 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 6 1 ,5 ;  B. 3 5 , 1 ; D. 1 2 ,9 ; Taf. 39, Abb. 5 

R .W. 65-70°. / Gest . : Gelbgrauer, feinkorniger Jurahornstein mit gelber Rinde. 
Grundtyp : Nieht bestimmbar. 
Die Unterseite ist unbearbeitet .  Die beiden Kanten der Oberseite sind zu Arbeits

kanten von Bogensehabern umgebildet, die eine Kante dureh regelma/3ige, kurze Re
tusehe , die andere dureh sehr unrgelma/3ige Absehlage und Feinretusehe. 

Doppelsehaber. / H . D . Q .  568 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 60,0 ; B. 3 1 ,0 ;  D. 1 2,0 ; Taf. 39. Abb. (, 

R .W. 60-75°.  / Gest . : Gelbgrauer, mittelkorniger J urahornstein mit gelber RincIe . 
Grundtyp : Nieht bestimmbar. 
Die Unterseite zeigt au/3er einigen Absehlagen keine Bearbeitung. Die Oberseite ist 

mit Rinde bedeekt. Die Kanten sind llnregelmaf3ig retusehiert. 

Doppelsehaber. / H . D .  Seh . : Graller Lehm .  / L. 78 ,0 ; B. 3 1 ,9 ;  D .  1 9 ,4 ; S . L. 28,6 ; Taf. 39, Abb. I 

S.B .  9,7 ; S .W .  1 07° ; R ."\;Y . 45-75°. / Gest. : Graller, grobkorniger Jurahornstein.  
Grllndtyp : Absehlag. 
Die SehlagWiehe ist nieht faeettiert. Del' Sehlagbllekel ist klein. Die Unterseite ist 

unbearbeitet. Die Oberseite ist stark gewolbt und dureh Stufenretusehe zugeriehtet. 
Die reehte Kante ist als Hohlsehaber, die linke als Bogensehaber ausgebildet. 

Doppelsehaber. / H .D .Seh . : Graller Lehm. / Gest . : Gri.'mer Jaspis mit brauner Rinde, Tar. 39. Abb.  3 

von einem Donaugeroll herstammend. 
Grundtyp : Absehlag . 
Dureh zwei Absehlage ist die Sehlagflaehe und ein Teil des Sehlagbuekels entfernt 

worden. Au/3er diesen Absehlagen zeigt die Unterseite keine Bearbeitung. Die reehte 
Kante del' z.T. mit Rinde bedeekten Oberseite ist zu einem von der Seite gesehen S
fiirmig gekri.'unmten Bogensehaber stufig retusehiert . 

Doppelsehaber. / H . D .  Seh . : Graller Lehm. / L. 48,2 ; B .  46,4 ; D. 1 8 ,0 ; R.W. 60-70°. / Taf. 39, Abb. 2 

Gest. : Grauer, mittelkorniger Jurahornstein mit weif3er Rinde . 
Grundtyp : Absehlag. 
Die Sehlagflaehe und ein Teil des Sehlagbuekels sind durch drei Abschlage entfernt 

worden. Die Unterseite ist llnbearbeitet. Die reehte Kante der Oberseite ist zu einem 
Bogensehaber, die l inke zu einem Hohlsehaber gearbeitet. Die Mitte der Oberseite ist 
noeh mit Rinde bedeekt. 

Doppelsehaber. / H . D . Q .  323 ; Seh . : Grauer Lehm. / L.  57,4 ; B. 34,0 ; D. I I  ,6 ; R .W. Taf. 39, Abb. 4 
6 5-80°. / Gest . : Gelbgraller, feinkorniger Jl lrahornstein mit weif3er Rinde . 

Grundtyp : Breitklinge. 
Sehlagflaehe und Sehlagkegel sind z.T. entfernt worden. Die Oberseite wird dureh 

eine Rippe in zwei fast gleiehe Flaehen getei lt .  Die beiden Kanten sind mit kurzer, 
unregelma/3iger Retusehe, die manehmal aueh auf die Unterseite ubergreift, sehaber
ahnlieh bearbeitet .  Das Gerat ist dem Taf. 1 7 ,  Abb. I abgebildeten StUek sehr ahnlieh. 
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Taf. 42, Abb. I Retusehierte Breitklinge . / H . D . Q .  5 0 1 ; Seh . : Grauer Lehm. / L.  80,8 ; B. 34,4 ; 
D. I 1 ,2 ;  S .L .  29,2 ; S . B .  8 ,7 ; S .W .  97° ; R .W. 65-75°.  / Gest . :  Grauer , feinkorniger 
Jurahornstein mit wei13er Rinde. Die SehlagfHiehe ist n ieht faeettiert. Del' Sehlagbuekel 
ist klein und stark gewolbt. Die reehte Kante del' Oberseite ist steil retusehiert. Die 
l inke Kante weist Gebrauehsretusehe auf. 

Taf. 42, Abb. 5 Retusehierte Breitkl inge . / H . D .Q .  4 1 8 ;  Seh . : Grauer Lehm. / L. 67,0 ; B. 22,3 ; 
D .  7 , 1 ; R .\V. 70-80°. / Gest . : Braungrauer, feinkorniger Jurahornstein.  Die Sehlag
fHiehe und del' Sehlagbuekel sind entfernt. D ie Kanten del' Oberseite sind unregelma13ig 
steil  l'etusehiert. Die Oberseite selbst weist eine eigenWmliehe, viel leieht sehon am 
Kernstliek vorhandene Oberflaehenbearbeitung auf. 

U n r e t u s c h i e r t e  G e r a t e  

Taf. 42,  Abb. 2 Breitkl inge. / H . D . Q .  532 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 68,7 ; B .  27 ,0 ; D .  10,0 ; S .L.  
1 9 ,5 ; S .B .  8 ,2 ; S.W. 1 02°. / Gest. : Grauer, grobkorniger J urahornstein.  Die Kanten 
weisen fast keine Gebrauehsretusehe auf. 

T:lf. 42,  Abb. 3 Breitkl inge . / H .D .Q .  449 ; Seh. : Grauer Lehm. / L. 6 3 ,9 ; B. 2 1 ,6 ;  D. 7,5 . / G est. : 
Grauer, feinkorniger Jurahornstein mit wei13er Rinde. Sehlagflaehe und Sehlagbuekel 
s ind entfernt. Beide Kanten zeigen eine starke, sageartige Gebrauehsretusehe. Aueh das 
spitze Ende ist abgestumpft. 

Taf. 42,  Abb. 4 Breitk l inge . / H .D . Q .  533 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 56 ,9 ; B .  1 5 ,0 ;  D .  9 ,2 ; S .L.  7 ,9 ; 
S . B .  5 ,9 ;  S .W. 1 08°. / Gest . : Grauer, rnittelkorniger J urahornstein.  Die Sehlagflaehe 
ist etwas faeettiert. Del' Sehlagbuekel ist klei n .  Die reehte Kante zeigt starke Gebrauehs
retusehe, die l inke Kante ist sehr steil und flir die Fingerauflage geeignet. vVahrsehein
l ieh ist das Gerat als lVlesser benutzt worden.  

Tnf. 42, Abb. 6 Breitkl inge . / H . D .  Seh . : Grauer Lehm. / L. 62,8 ; B. 24,4 ; D. 7 ,0 ; S .L .  6,0 ; S . B .  
3 ,8 ; S .W .  85°. / Gest . : Graubrauner, feinkorniger Jurahornstein .  D i e  Sehlagflaehe ist 
n ieht faeettiert. Der Sehlagbuekel ist klein und stark gewolbt. Die seharfen Kanten 
zeigen Gebrauehsretusehe. 

Taf. 42, Abb. 8 Breitkl i nge. / H . D . Q .  5 3 1 ;  Seh . : Grauer Lehm. / L .  46 ,0 ; B .  1 8 ,4 ; D .  5 ,9 .  / Gest . : 
Dunkelgrauer, feinkorniger J urahornstein .  Die  Sehlagflaehe und del' Sehlagbuekel sind 
entfernt. Die Kanten zeigen Gebrauehsretusehe. 

Taf. 42, Abb. 7 Breitkl inge . / H . D .Q .  4 1 5 ; Seh . : Grauer Lehm. / L.  27,6 ; B. 1 3 ,5 ; D. 3 ,7 ;  S .L.  9 ,3 ; 
S . B .  2 ,3 ;  S .W. 90°. / Gest. : Graller, feinkorniger J urahornstein.  D ie Sehlagflaehe ist 
unfaeettiert, der Sehlagbuekel ist  klein . 

TaL 4 2 .  Abb. 9 Breitklinge. / H . D . Q .  474 ; Seh . : Grauer Lehm. / L. 34,8 ; B .  1 8 ,6 ; D. 7 ,8 ; S . L .  1 7 ,5 ; 
S . B .  7 . 1 ; S .\V. 1 02°. / Gest . : Grauer, feinkorniger J urahornstein .  Die Sehlagflaehe ist 
faeettiert. Der Sehlagbuekel ist klein und ziemlieh stark gewolbt. 
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CHARAKTERISTIK DER GERATE DER ALTlVIUHLGRUPPE 

FLir die Altmuhlgruppe sind die B I a t t s p i t  z e n  die typischen GedHe. Von 
diesen wurden insgesamt 33 Stuck gefunden ; I 4 vollstandigen , 5 last vollstan
dige und I 4 in Bruchstucken erhaltene .  Sie sind mit den Schabern , von denen 
52 Stuck vorliegen ,  die wichtigsten Gel'ate dieser Kultur .  I 2  Blattspitzen sind 
aus Plattensilex , I aus einem Abschlag und I aus einer Kl inge hergestellt . Bei 
2I  Stlicken konnte in Anbetracht der zweiseitigen Bearbeitung der Grundtyp 
I1 icht festgestellt wel'den . Die meisten von diesen sind ,  wie aus der Beschaffen
heit des Silex hervol'geht ,  wahl'scheinlich nicht aus Plattensilex hel'gestel l t ,  sondern 
aus einem Abschlag. 

Die bearbeiteten Pal'tien del' Blattspitzen diesel' Kultur sind sehl' eigentumlich 
und vollig verschieden von der Bearbeitungsweise der Blattspitzen der Solutre
gruppe. 

Typisch fUr unsere Blattspitzen ist, daB die Ober- und Unterseite ganzlich 
vel'schieden bearbeitet sind. Die Untel'seite zeigt eine sehr flache Schuppen
oder Oberflachenretusche ; dadurcf-) ist die Seite schwach gewolbt oder fast 
ganz flach.  Die Oberseite dagegen ist nur in del' lVIitte durch Schuppenretusche 
flach bearbeitet und fal lt  nach den beiden Kanten durch eine Steil- oder Stufen
l'etusche schrag ab. Auf diese Weise erhalt die Obel'seite eine starke Wolbung. 

Tabelle 4 

G e l' a t e  d e l' A l t m u h l g r u p p e  v o n  lVI a u e r n  

Spreng- Clacton-
Abschliige 

Levallois-
Klingen Platten- Unbe- Zu-

shicke abschlage abschlage silex stimmhar sammcn 

R e t u s c h i e r t e  G e d i t e :  
Faustkei le - - - - - I I 2 
B lattspitzen - - 1 - I 1 3 1 8  33 
Handspitzen (atypisch) - - 2 - - - 3 5 
Faustkeilschaber . - - - - - - - -

Spitzschaber 3 - I - - - I 5 
Bogenschaber 4 - 1 3  - - - 3 20 I Geradschaber 2 - 3 - - - 2 7 
Hohlschaber 1 - 3 - - - 2 6 
Doppelscha ber - - 7 - 3 - 4 1 4  
Breitklingen . - - - - 2 - - 2 
N i c h t  r e t u s c h i e r t e  

G e r a t e  + I 1 96 2 1 1  + + -

K e r n s t U c k e  - - - - - - - I S 

Zusamnlen + 1 226. 2 1 7  + -L -I 
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Del' Quel'schn itt des Gel'ates wil'd dul'ch die gewblbte Oberseite und flache 
Unterseite D-fbrmig . Weshalb palaolithische Menschen diese Bearbeitungsweise 
benutzt haben , erklart sich durch genauere Betrachtung del' halb vollendeten 
Gerate, die auf Taf. 28 , Abb .  I und 2 wiedergegeben sind. Wir erkennen,  da/3 
von einem groBen Abschlag oder Plattensilex durch grobe Ausmuschelungen 
zuel'st zwei Flachen bearbeitet wurden . Dadurch wurde zugleich die grobe Form 
einer B lattspitze gebildet . Darauf wurde dem 'Werkstuck durch kurze Aus
muschelungen , die nur von einer Seite entfernt wurden , seine endgultige Form 
gegeben . D iese kurzen Ausmuschelungen wurden nach Art der Steilretusche oder 
del' Stufenretusche angebracht. Es gelangte eine gewblbte Oberseite mit Flachen 
und Stufen- oder Steilretusche und eine flache Unterseite nur mit Flachen
retusche zur Ausbildung. 

Nicht nur die Blattspitzen del' Mauerner Kultur ,  sondern auch die Faustkeile 
der Micoque- , der j ungeren Acheulgruppe und auch der Moustiergruppe sind 
meist auf diese Weise bearbeitet. lm allgemeinen kann man diese Bearbeitung 
als typische Retusche des jungeren Altpalaolithikums bezeichnen . lm Jungpalao
lithikum wurde sie n icht mehr angewandt_ Die Blattspitze del' Solutregl'uppe 
sowohI in  Ungarn wie auch in Frankreich zeigt diese Bearbeitungsweise n icht . 
Beide Seiten dieser BIattspitzen sind stets nur durch Flachenretusche bearbeitet 
und nur schwa ch gewbIbt. H ierdurch erhalt die Solutreblattspitze stets einen 
l insenfbrmigen Querschnitt. 

1 5  BIattspitzen von Mauern weisen einen meist ausgesprochenen D-fbrmigen 
Querschnitt auf. BeispieIe s in d : Taf. 2 3 ,  Abb. I und 2 ;  Taf. 24, Abb . I und 2 ;  
Taf. 26 ,  Abb . 2 ,  3 und 6 ;  Taf. 27 , Abb . 2 ;  Taf. 28 ,  Abb . 2 und 3 und Taf. 29 ,  

Abb_  I und 2 .  9 Stucke zeigen einen Ubergang Zll dem Blattspitzentyp mit 
l insenfbrrnigem Querschnitt. Bei diesen Geraten sind die beiden Seiten schwach 
gewbIbt ; sie zeigen keine ausgesprochene SteiI- oder Stufenretusche (Taf. 25 ,  
Abb .  I und 2 ;  Taf. 26 ,  Abb . I und 4 ;  Taf. 30 ,  Abb . I und 2 ;  Taf. 3 I ,  Abb. 4) . 
Blattspitzen beider Typen fanden sich regellos verstreut in  der ganzen Fund
schicht ,  die eine Machtigkeit von ungefahr 50 cm erreichte , so da/3 von einer 
Entwicklung der Blattspitze wahl'end del' Besiedlungsdauer der Mauerner Hbhlen 
nicht die Rede sein kann . 

Die Blattspitzen ha ben zwei Spitzen . Eine diesel' Spitzen ist s�ets weniger 
scharf als die andere . Die Kanten des Gerates sind bei del' stumpfen Spitze haufig 
etwas starker gebogen , j edoch kommt ein abgerundetes unteres Ende, wie bei 
manchen ungarischen Blattspitzen , n iemals vor . Das Gerat Taf. 23 ,  Abb . I 

zeigt diese Eigenart am deutlichsten . Die scharfe Spi tze ist oft etwas abgeschragt . 
Vielleicht war sie gebrochen und wurde dann spater nachretuschiert .  B eispiele 
hierfur findet man auf Taf. 23 ,  Abb. 2, Taf. 24, Abb. I und Taf. 26, Abb . 1 .  
Von dem Taf. 29,  Abb . I dargestellten Gerat war wahrscheinlich die ganze obere 
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Halfte abgebrochen ; es wul'de dadurch wieder brauchbar gemacht, daB mall es 
schrag nachretuschiel'te und aut' diese 'Weise eine neue Spitze herstellte. 

Etwas abweichende Typen zeigen drei Blattspitzen.  Das Gerat Taf. 27 , Abb . 
3 ist mir an der U nterseite an del' Spitze bearbeitet ; es stimmt einigermaBen 
mit Blattspitzen der poln ischen Solutregruppe ubel'ein .  Taf. 28 , Abb. 3 und 4 
geben B lattspitzen wieder,  die man als Ubergang zu den handspitzartigen Faust
keilen der Micoquegruppe auffassen kann. 

Manche B lattspitzen sind sehr schon und regelmaBig beal'beitet und in dieser 
Hinsicht mit den besten Stucken del' u ngarischen oder den mittelmaBigen Stucken 
del' franzosischen Solutregruppe zu vergleichen . Beisp iele hierfur sind die Ge
rate Taf. 23 , Abb . 1 ;  Taf. 24, Abb. 2 ;  Taf. 25 , Abb .  1 und 2 ;  Taf. 26 , Abb .  
2 und 3 und Taf. 29 ,  Abb. 2 .  Einige sind weniger gut, andere zweifellos nur 
grob bearbeitet . 

Wie man die B lattspitzen benutzt hat, ist nicht mit Sicherheit zu  bestimmen. 
Es besteht groBe Wahrscheinlichkeit, daB sie geschaftet waren .  Darauf weisen 
Einkerbungen hin , die etwa dreizehn Stucke deutlich zeigen . .  Die Gerate 
Taf. 26, Abb . 1 und 6 haben z .B .  je zwei in gleicher Hohe befindliche Einker
bungen .  Man kann sich eine Art von Schaftung zur Verwendung a ls lVlesser 
oder Dolch , 'i\Turfspeerspitze oder Lanzenspitze denken . Mit Lanze ist eine 
Waffe gemeint,  die ausschlief31ich als Stichwaffe dient. Welche von diesen 
Schaftungsarten in Betracht kame, laBt si ch n icht ermitteln .  Man kann nur sagen , 
daB die B lattspitzen Taf. 1 6 , Abb . 2 ,  3 und 4 oder Taf. 29 , Abb .  r fur einen 
V/urfspeer oder eine Lanze zu klein waren , so daB anzunehmen ist , daB diese 
wahrscheinlich als lVIesser geschaftet waren.  

In  lVIauern wurden zwei F a u s t k e i l e  gefunden (Taf. 3 5 , 36  und 37,  Abb. I ) . 

Der groBte ist del' schonste dl'eieckige Faustkeil , del' bisher in  Deutschland zu
tage kam. Die Unterseite des Gel'ates ist flach , die Oberseite durch schone,  
regelmaBige Stufenretusche stark gewolbt . Der Querschnitt ist D-fol'mig. D ieses 
Gel'at zeigt diesel be Form wie die schonsten dreieckigen flachen Faustkeile del' 
jungeren Acheulgruppen oder des "lVIousterien de tradition acheuleenne" aus 
Frankreich . 

Das degenerierte faustkeilahnliche Gerat Taf. 37 , Abb. r ven'at deutliche Be
'ziehungen zu den flachovalen Faustkeilen des jungeren Altpalaolithikums. 

Die Schaber dieser Kultur sind auBerol'dentlich zahlreich . Fast samtliche 

Typen,  mit Ausnahme des Rundschabel's , sind durch schone ,  typische Stucke 
vertreten . 

Sehr schOn sind auch die S p i t z s c h a b e l' (Taf. 3 2 ,  Abb. 5 und 6) ausgebildet. 
Die Spitzen diesel' Gerate sind scharf ; die rechte Kante ist durch typische 
Stufenretusche zu Bogenschabern gearbeitet . Eigentumlich ist die gerade unter 
der Spitze befindliche Hohlkerbe des Gerafes (Taf. 32 ,  Abb . 5). 
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Am zahlreichsten sind die B o g e n s  c h a b e r  mit 20 Stuck vertreten .  Es be
finden sich darunter Gerate von geradezu klassischer Ausbildung, Stucke , die 
durch die Abbildungen auf Taf. 33  und 34 wiedergegeben sind.  Die gebogene 
Schaberkante ist bei fast allen Typen durch regelma!3ige Stufen- oder Steil
retusche sehr schan ausgebildet . Manche Artefakte sind hoch und nur zum Schaben 
geeignet wie die Gerate Taf. 3 3 ,  Abb. I ,  2 ,  3 und 5 ;  manche sind flacher und 
daher auch zum Schneiden oder sageartigen Schneiden geeignet wie die Gerate 
Tat .  34 und 37 ·  Ein ige haben einen deutlichen Handgriff (Taf. 34, Abb . I ,  2 

und 3 ;  Taf. 37 ,  AbD. 4) · Die G e r a d s t h a b e r  bilden den Ubergang vom 

Bogen- zum HohIschaber.  'iVie bei den Bogenschabern gibt es hohe und flache 

Formen . 
Die H o  h I s  c h  a b e r diesel' Kultur sind schan entwickelt , aber n icht zahl

reich . Taf. 38 ,  Abb. 8, zeigt ein Gerat allS Radiolarit. 
Die D o  p p e 1 s c h a b e l' sind nach den Bogenschabern mit I4 Stuck am stark

sten vertreten und fur diese Kultur besonders kennzeichnend .  Das schanste 
Gerat ist Taf. 41 ,  Abb . I .  Dieses aus Feuerstein llnbekannter Herkunft verfer
tigte Gerat ist zweiseitig und auBerordentlich regelmaf3ig bearbeitet .  Die Schaber
kanten sind wechselseitig. Man kann es aIs Ubergangsform von del' B lattspitze 
zum Doppelschaber betrachten .  Das aus Radiolarit hergestellte Gerat Taf. 4I ,  
Abb . 3 ist eine Ubergangsform von del' DoppeIspitze Zllm Doppelscbaber. Das 

obere Ende ist ahnlich einem Spitzenkratzer entwickelt. Taf. 4 I ,  Abb . 2 zeigt 
einen Doppelschaber klassischer Ausbildung mit gebogenen Schaberkanten . Auch 
die Gerate Taf. 39 ,  Abb.  4, 5 und 6 weisen gebogene Schaberkanten auf. Da

gegen haben die Gerate Taf. 4I ,  Abb. 4, 5 und 6 gerade oder fast gerade Schaber
kanten , die Gerate Taf. 39 ,  Abb. I ,  2 und 3 eine hohle und eine gebogene Schaber
kante. lm allgemeinen kann man sagen , daf3 die zahlreich vertretenen Doppel
schaber sehr schan entwickelt s ind .  

lm Gegensatz zu  den Schabern sind die H a  n d s p i t z e n  weniger zahlreich , 
wie die Tab .  4 zeigt und schlecht ausgebildet. 

Nur eine hohe Iangschmale Handspitze aus Radiolarit (Taf. 32, Abb . I ) ,die, 
wie del' Doppelschaber aus demselben Material (Taf. lP , Abb. 3), eine kratzer
ahnliche Spitze aufweist, zeigt eine atypische Gestalt .  Die einzige Handspitze 
von dreieckigem Typ (TaL 32 ,  Abb. 2) ist sehr grob hergestellt, was auch von 
den Abschlagen mit handspitzenahn licher Retllsche (Taf. 32 ,  Abb. 3 und 4) 
gesagt werden kann .  

Die  G r u n d t y p e n  diesel' Kultur bestehen nicht \Vie bei del' Moustiergruppe 
vorwiegend aus Abschlagen . Es wurden vielmehr auch sehr viele aus Platten
horn stein hel'gestellte Gerate gefunden (Tab . 4.). Besonders die Blattspitzen hat 
man afters allS diesel' Gesteinsart hergestellt . Bei I3 der 33 Blattspitzen konnte 
Plattenhornstein festgestellt werden . Die anderen Blattspitzen zeigen die fur 
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Plattenhornstein so typische Parallelschichtung n icht und sind hochstwahr
scheinlich aus einem Abschlag oder einer Breitklinge verfertigt. Das ist ab er , 
mit Ausnahme von zwei Geraten , die zweiseitig bearbeitet sind ,  nicht mit Sicher
heit nachzuweisen . Diese zwei Blattspitzen sind nur teilweise retuschiert ; aul' 
diese 'iVeise konnte bestimmt werden , da!3 man als Grundtyp eine B reitklinge 
und einen Abschlag beni.itzt hat. Auch der groBe Faustkeil und eine Hand
spitze sind aus Plattenhornstein hergestellt . Fi.ir die anderen Gerate diesel' 
Gruppe wurde meistens ein Abschlag, ein Sprengstuck odeI' ausnahmsweise 
eine Klinge beni.itzt . Diese Grundtypen sind aus den kleinen , schwer zu bear
beitenden Hornsteinknollen aus dem lVIalmkalk der Umgebung hergestellt . 
E in ige k leine Hufkerne (Taf. 42, Abb . 10) zeigen , daB man die fUr das jungere 
Altpalaolithikum so typische Technik bei dem Herstellen del' Abschlage ange
wandt hat .  

Einen del' schonsten Abschlage zeigt Taf. 39 ,  Abb . 8 .  TaL 39,  Abb .  7 stellt 
einen del' zwei Abschlage vom Levalloistypus dar .  

Die 1 4  Breitklingen diesel' Kultur sind ausnahmslos altpalaolithischen Cha
rakters (Taf. 42) . Sie sind grob geformt , zeigen gro!3e Schlagbuckel und Schlag
flachen und sind sehr oft zum Teil noch mit Rinde bedeckt .  Die Menschen 
dieser Kultur beherrschten noch keine Technik ,  die ihnen gestattet hatte, Klingen 
herzustellen ; diese K lingen sind demnach auch durchweg als Zufallsprodukte , 
die beim Anfertigen von Abschlagen entstanden sind, zu bewerten . Zwei diesel' 
Gerate zeigen eine facettierte Schlagflache. 

Au!3er Jurahornstein wurde als lVIaterial leberroter , alpiner Radiolarit aus 
dem G erolle del' Donauschottern , braUller Jurajaspis und schwarzer Lydit von 
tertiaren Schottern aus del' Umgebung von Mauern beni.itzt. Besonders Radio
larit und Jaspis waren fLir die Herstellung der schoneren Vlerkzeuge sehr gesucht. 
Ein einziges Mal wurde ein Gerat aus Kreidefeuerstein unbestimmter I-Ierkunft 
angefertigt. 

Absicntlich aus Knochen hergestelle Gerate liegen nicht vor ; do ch wurde eine 
gro!3e Menge gerundeter und manchmal einigerma!3en geglatteter Knochen
fragmente angetroffen . Diese weisen al le Nagespuren auf und haben wahr
scheinl ich durch Abnagen durch Raubtiere, besonders durch I-Iyanen, ihre 
eigen tumliche Form erhalten . Die Glattung, die an verschiedenen Knochen auf
tritt, kann man ungezwungen durch Reibung an den schmutzigen Pelsen der 
hin und herkriechenden Hohlenbaren erklaren . Auch viele Teile der Felsen der 
I-Iohlen zeigen ja dies en obengenannten Barenschliff. Der Gedanke , da!3 diese 
Abrundung durch menschliche Arbeit entstanden sein kann ,  muB meistens von 
der Hand gewiesen werden . Dafur konnen, fur die Schichten del' Mauerner 
I-Iohlen , folgende Grunde angefi.ihrt werden : 

I .  Die Knochen zeigen sehr haufig deutJj'che Nagespuren und unterscheiden 
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si ch vollkommen von den durch M enschen bearbeiteten oder durch menschliche 

Arbeit abgerundeten Knochen des j i.ingeren Palaolithikums . I m  Zusammenhang 

hiermit sei auf eine Arbeit von H .  Z a p  f e h ingewiesen, der im Tiergarten 
\ 

Versuche mit Hyanen und GroBtierknochen gemacht hat, wobei dieselben Na-

gespuren und auch dieselben sogenannten "Knochentypen" entstanden (L. I44) ' 
2 .  Die abgerundeten Knochen wurden nur i n  Schichten aufgefunden , in denen 

auch besonders viele Reste von Hyanen und Hohlenbaren festgestellt wurden . 
In  den Schichten mit der Unteren Madeleinegruppe und liber diesen waren die 
Knochen durchwegs nicht gerundet und benagt ; es wur den dort auch fast keine 
Uberreste von Hyanen und Hohlenbaren gefunden. 

3. Auch in den Schichten zwischen der Madeleine- und Altmlihlgruppe, die 
vollkommen steri l  an Geraten und Feuerstellen waren , wurden dlese abgenagten 
Knochen bezeichnenderweise zusammen mit Resten von Hyanen sehr zahlreich 
angetroffen . 

H ierbei muG aber bemerkt werden , daB es sehr gut moglich ist, daB der Mensch 
der Altmlihl- und Moustiergruppe derartige Knochen , ohne sie weiter zu 
bearbeiten,  zum Schaben , Fellabtrennen oder Stechen benutzt hat und daB 
diese dadurch eine etwas starkere Rundung oder Glattung bekommen haben . 
DaB Knochen als Unterlage oder Retuschegerate bei der Silexverarbeitung 
afters benlitzt wurden , zeigen drei Knochenambosse. 

VERGLEICH DER GERATE DER ALTMUHLGRUPPE VON M AUERN 

lVUT GERATEN VON ANDEREN FUNDSTELLEN 

l m  Jahre I 929 erschien eine zusammenfassende Arbeit von H. Obermaier und 
P .  Wernert liber das Vorkommen von Blattspitzen im alteren Palaolithikum 
(L. 99) . 1 939 beschrieb J. Andree samtliche Fundstellen mit Blattspitzen in 
Deutschland ; er flihrte bei dieser Gelegenheit den Begriff "Blattspitzenkultur" 

ein (L. I I ) .  

D i e  Probleme, die s i  ch  an  das Vorkommen von B lattspitzen im Altpalaoli
thikum knlipfen , wurden hierdurch in den Mittelpunkt des lnteresses gerlickt. 

Im Altpalaolithikum Deutschlands sind, auBer Mauern ,  folgende drei wich
tige Fundstellen mit Blattspitzen zu verzeichnen : Kosten bei Lichtenfels, die 
Klausen bei Neuessing und die I lsenhohle bei Ranis . AuGer in diesen drei wich
tigen Stationen liegen wahrscheirilich aus einer Hohle bei Altendorf und aus der 
Lindenthaler HyanenhOhle bei Gera B lattspitzen aus dem Altpalaolithikum vor. 

K o s t e n  b e i  L i c h t e n f e l s  (L. I l ,  1 9 , 95 , 99 , 1 3 1 , 1 42) . Die geologischen 
Verhaltnisse dies er Fundstelle sind leider n icht hinreichend geklart ; typologisch 
gehoren die Funde jedoch sichtlich in das altere Palaolithikum.  Leider konnte 
ich nicht das gesamte Material ,  sondern nur die wichtigsten Typen studieren . 

. , 
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Von diesen ist in Tab . 5 das zahlenmaf3ige Verhaltnis dargestel lt .  Die Gerate 
sind aus einem Material ,  meistens Lydit, hergestellt , das sehr schwer zu bearbeiten 
ist. Unter diesen befinden sich zwei Faustkeile vom Micoquetyp und sieben , 
weniger ' gut bearbeitete, dreieckige handspitzenartige Faustkeile. Ein gro13es 
Exemplar erinnert an den Faustkeil von Mauern. Die meisten Faustkeile haben 
einen D-formigen Querschnitt und sind wie die Gerate von lV1auern mit Ober
flachen- und Stufenretusche versehen . Neben diesen Faustkeilen befinden sich 
unter dem Material funf schone fertige und sechs unvollendete B lattspitzen . 1m 
allgemeinen sind d ie  Blattspitzen von Kosten infolge des schwer zu  bearbeitenden 
Materials weniger schon und regelma13ig als die von Mauern geraten. Sie zeigen 
Oberflachen- und oft Stufenretusche wie auch . dieselbe Herstellungstechnik 
und mehr oder weniger deutliche Kerben am unteren Ende. Auffa llend sind 
sehr schone Doppelschaber , von denen funf zweiseitig und einer einseitig 
retuschiert sind. Diese sind den Doppelschabern von Mauern sehr ahnlich , 
besonders ein hohes Gerat (L. 95 ,  Abb . 1 2) ,  das fast genau so geformt ist 
wie der Doppelschaber (Taf. 3 1 ,  Abb . 3 ) .  Weiter sind verschiedene, n icht 
besonderes schon ausgebildete Handspitzen von dreieckigem und langschmalem 
Typ , acht Bogenschaber , zwei Spitzschaber, ein Hohlschaber, ein Geradschaber 
und ein Rundschaber zu verzeichnen . Neunzehn Gerate sind zweiseitig bear
beitet. Diese Typen sind alle fast unmittelbar aus rohen Lyditgerollen her
gestell t ; eine Bearbeitungsweise, die hochstwahrscheinlich dadurch zu erklaren 
ist, da13 an diesem stark zerklUfteten , ungleichma13igen Material n icht zuerst Ab
schlage hergestellt werden konnen . D ie U nterschiede entstehen gro13tenteils 
durch die gro13en Unterschiede in der Beschaffenheit des Ausgangsmaterials. 
Im allgemeinen ist zu sagen , da13 die Gerate von Kosten und Mauern einander 
sehr ahnlich sind ; dasselbe gilt fiir die zahlenma13ige Verteilung der Typen . 

D i e  K l a u s e n  b e i  N e u e s s i n g  (L. 1 6 , 22, 95 , 99) . In der Mittleren und 
besonders in de Oberen K lause wurde unter einer grobgeratigen Kultur der 
Moustiergruppe eine Kultur mit Faustkeilen und B lattspitzen nachgewiesen. 
Die Schicht gehort zeitlich wahrscheinlich dem Ausgang des Ri13-Wurm-Inter
glazials oder W'lirm I an. Von mir wurde das vornehmlich in Munchen und 
Paris verwahrte lV1aterial studiert und so weit wie moglich zahlenma13ig erfa13t 
(Tab. 5) .  

Fast samtliche Gerate s ind aus Plattenhornstein von fast gleicher Beschaffen
heit wie der Plattenhornstein ,  aus dem die Gerate von Mauern bestehen , her
gestellt. Es wurden nur 33  Abschlage gezahlt. Das am haufigsten vertretene 
Gerat ist der Faustkeil  vom Micoquetyp mit einer meist dunnen , langgezogenen 
Spitze und n icht bearbeiteter, dicker Basis mit Rinde. D iese Gerate sind, wie 
samtliche Gerate dieser Fundstelle, sehr flach, da das Ausgangsmaterial immer 
nur eine geringe Dicke aufweist. M anche Faustkeile sind  breiter und gehen 
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Tabelle 5 

lVloustiergruppe lVlicoque- Altmllhlgruppe 
Retuschierte Gerate 

gruppe 

Schuler Fischlei-
i\' Iaucrn 

Klausen-
Kbsten lVIaucrn 

loch tenhohle nische 

Langschmale Faustkeile - - - 8 - -

Dreieckige Faustkeile - - I 22 7 2 
lVlicoque-Faustkeile - - - 5 6 2 -

Blattspitzen - - - 5 5 35 
Langschmale Handspitzen 1 3 I I 3 3 2 
Dreieckige Handspitzen 27 4 5 1 9  4 3 
Faustkeilschaber 4 - 2 1 1  - -

Spitzschaber 1 4 8 7 34 2 5 
Bogenschaber 5 5  22 25 24 8 20 
Geradschaber I I 4 1 0  1 6  I 7 
Hohlschaber 1 2  5 4 7 I 6 I 
Doppelscha ber 1 2  9 2 1 3 6 1 4 
Vielfachtschaber 3 - - - - -

Rundschaber . 9 2 - 2 I -

Kratzerahnliche Gerate 4 - 3 - - -

Bohrer 1 3 9 2 - - -

Sageahnliche Gerate - - 2 - - -

Gerate mit  Hohlkerben 1 1  8 3 - I -

Zweiseiter 30 3 6 1 5 6 1 9  36 

dann in flache, dreieckige , handspitzartige Faustkeile uber, die dem Typ von 
lVIauern sehr ahnlich sind. Auch liegen Ubergange zwischen lVIicoque-Faust
keilen und B lattspitzen vor. Diese kann man sich aus einem Nlicoque-Faustkeil 
entstanden denken , wenn man annimmt, da13 der "HandgriH" des Faustkeiles 
durch Oberflachen- und Stufenretusche blattspitzenartig wird. Eine sehr schone 
Blattspitze gibt L. 95 ,  Abb . 22, wieder. Fast samtliche Blattspitzen und Faust
keile zeigen dieselbe Retuschentechnik wie die Ger�ite von IVlauern ; sie haben 
einen D-formigen Querschn itt. Auch liegen viele Handspitzen von meist 
dreieckiger Form und sehl' viele Schaber aIler Typen VOI' . Zahlreiche Gerate 
sind zweiseitig bearheitet. 

Im Gegensatz zu lVIauern i.ibenviegen in der Klausennische die Faustkeile 
bei weitem gegenuber den blattspitzenahnlichen Gel'aten . Andere Untel'schiede, 
wie das Uberwiegen von Geraten aus Plattenhornstein , sind auf die sehl' schlechtf 
Beschaffenheit der Hornsteinknollen in diesel' Gegend zuruckzufuhl'en , die del' 
Hel'stellung von Abschlagen hinderlich ist . 

I l s e n h o h l e  b e i  R a n i s  (L .  9 , 1 0 , 1 1 , 67 , 68 , 69, 70) . Es ist bedauerlich , 
da13 uber diese wichtige Fundstelle bereits soviel geschrieben und weittl'agende 
Theol'ien aufgebaut wurden , ohne da13 eine l'estlose Klarung der Fundvel'halt
n isse vorliegt. 
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Die Blattspitzen dieser Fundstelle wurden in emer dunkelbraunen Lehm
schicht gefunden , in del' man angeblich auch verkohltes Eichenholz und Ab
drucke von Buchenblattern festgestellt hat .  Diese Beobachtungen gaben Ver
anlassung, diese Schicht in ein I nterglazial einzureihen . Die pollenanalytische 
Untersuchung durch R. Schutrumpf konnte ab er diese Annahme nicht bestatigen . 
I n  del' genannten Schicht fanden sich keine Pollen warmeliebender Arten , die 
auf eine warme Klimaphase des Interglazials hindeuten konnten . Fur diese An
sicht spricht auch die Fauna mit lVIammut und wollhaarigem Nashorn . Das Vor
kommen von Rhinoceros lVlerckii uber dieser Schicht wird neuerdings bezweifelt. 
Die Geologie del' Ablagerungen ist also vollig ungeklart. 

Auch die Stratigraphie del' Kulturschichten ist vollkommen unsicher. J .  Andree 
macht eine scharfe Trennung zwischen den Kulturschichten Ranis 2 mit Blatt
spitzenkultur und Ranis 3 mit Klingenkultur . 'vV . von Stokar, del' diese Gra
bungen einige Zeit geleitet hat, teilte mir aber mit, daB Ranis 2 und Ranis 3 
zur selben Kultur gehoren . Auch P. ,iVoldstedt ist del' Ansicht , daf3 eine Unter
teilung, \Vie sie Andree vornimmt, nicht richtig ist ; er gab ll1ir bekannt, daf3 
das Vorkoll1men von Rhinoceros lVIerckii  in Ranis nicht gesichert sei .  

Die Theorie der bodenstandigen Entwicklung der diluvialen Kulturen mit 
Thuringen als lVIittelpunkt, die besonders auf den Ergebnissen von Ranis auf
baut, entbehrt also auch dieser Stiitze. 

Wenn man die Kultur von Ranis 2 und 3 mit ,"-,T . von Stokar zusammenfaf3t , 
kann man im allgemeinen sagen , daf3 diese Kultur zu del' Altmuhlgruppe gehort. 
Die Blattspitzen dieser Kultur zeigen dieselbe Gestalt und dieselbe altpalaoli
thische Retuschiertechnik wie die von lVIauern . Auch die faustkeilartigen Hand
spitzen (L. I I ,  Taf. 1 80 ,  Abb .  2 und Taf. 2 1 0 ,  Abb .  1 )  zeigen Oberein
sti ll1mung mit dem Faustkeil und mit dem Faustkeilschaber von lVIauern . Die 
vielen Doppelschaber oder Doppelspitzen von Ranis (L. I l ,  Taf. 1 8 1 ,  Abb. 2 
und Taf. 2 I l ,  Abb. 3 ,  4 und 8) stimmen weitgehend mit den Doppelschabern 
von lVIauern uberein. In Ranis treten aber weniger oft mousteroide Typen , wie 
Bogenschaber, Geradschaber usw. auf als in lVIauern . Die Klingen sind in Ra.nis 
viel starker vertreten . Es ist wahrschein lich, daf3 Ranis durch irgendeine letzt
interglaziale Klingenkultur beeinfluf3t worden ist. 

Auf3er diesen drei grof3en Fundstellen gibt es noch einige Fundstellen , aus 
denen ausnahmsweise Blattspitzen im Altpalaolithikum vorliegen . In einer Ent
fernung von ungefahr 30 km von lVIauern befindet si ch im Altmiihltal eine 
kleine Hohle bei A l t e n d o r f  (L. 85) .  Die Stratigraphie del' Schichten diesel' 
Hohle ist n icht geklart. Es wurden hier auf3er einer kleinen Blattspitze, die 
typologisch den Spitzen von lVIauern sehr ahnlich ist, noch einige dreieckige 
Handspitzen , Bogenschaber, Klingen und ein Bohrer gefunden . lVlit Ausnahme 
einer Klinge sind die anderen Gerate von altpalaolithischem Typ .  Es ist sehr 
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wahrscheinlich, dal3 die Blattspitze zusammen mit den altpalaolithischen Geraten 
zur selben Kultur wie die Blattspitzen von Mauern gehort, wie auch die anderen 
Gerate mit denen von Mauern ubereinstimmen . 

I n  del' B o c k s t e i n s c h m i e d e  CL .  I 4 1) im Lonetal wurde durch R .  Wetzel 
eine altpalaolithische Kultur entdeckt, die von grol3ter Wichtigkeit ist. Sie be
findet sich in einer Steinschicht von brauner Farbe, die unter einer Lol3schicht 
lagert und eine "kalte" Fauna mit Mammut und wollhaarigem Nashorn ent
halt .  Die Hauptmasse der Kultur besteht aus vielen Hunderten schonen M icoque
Faustkeile mit dicken mit Rinde bedeckten Handgriffen und fein ausgearbeiteten 
langausgezogenen scharfen Spitzen 1) . Aul3erdem liegen ein ige dreieckige Faust
keile, mehrere typische Handspitzen,  Faustkeil- und Bogenschaber vor . Typisch 
<;ind sechs B lattspitzen , die, wie samtliche Gerate dieser Kultur , dieselbe Retu
schiertechnik aufweisen , wie die B lattspitzen von Mauern ; sie zeigen an der 
Oberseite eine starke Wolbung, die durch Oberflachen- und Stufenretusche erzielt 

ist ,  die Unterseite hingegen ist fast flach gearbeitet. Auf diese Weise ist wieder 
del' typische D-formige Quel'schnitt entstanden . Als Ausnahmeerscheinungen sind 
verschiedene Faustkeile mit dreieckigem Querschnitt zu betl'achten . Fast samt
liche Gerate sind unmittelbar aus Rohknollen von grobkornigem, braunem Jura

horn stein hergestellt .  Manchmal sind diese Rohknollen halbiert ; Abschlage 
wurden aber fast keine aufgefunden . Diese Kultur gehort zu del' Micoquegruppe.  
Sie weist abel' e inen Einschlag del' Altmuhlgruppe auf .  Ausser den oben ge

nannten Blattspitzen der Altmuhl- und Micoquegruppe gibt es in Sud-Deutsch
land eine Anzahl Blattspitzen , die angeblich zu del' Solutregruppe gehoren . An 
erster Stelle mussen in dies em Zusammenhang die  Funde del' 0 b e l'  e n und 
lVl i t t l e l' e n  K l a u s e  bei  Neuessing genannt wel'den , die von O b e l' m a i e r  
und W e  l' n e r t beschl'ieben worden sind (Lit. 99) . 

Die Solutreschicht diesel' Hohlen befindet sich oberhalb einer Schicht mit 
Moustel'ien und untel'halb einel' Schicht mit M agdalenien . Die h iel' in aufge
fundenen B lattspitzen eines ziemlich primitiven Types wurden zusammen mit 
Klingen , Kl'atzern und Sticheln einel' jungpalaolith ischen Klingenkultur ange
troffen . Sie sind denen von Mauern sehr ahnlich , weil sie manchmal Stufen
l'etusche und Schaftungskerben am untel'en Ende zeigen . Uberdies sind sie 
ziemlich roh gestaltet und erinnern typologisch an altpalaolithische Blattspitzen . 

Dasselbe kann von den Blattspitzen del' G r o s s e n  und K l e i n e n  O f  n e t , 
die si ch in  der Umgebung von Nordlingen befinden, gesagt werclen . Auch aus 
diesen Hohlen stammen roh ausgebildete Blattspitzen, welche von R. R .  Schmidt 
und F .  Birkner beschrieben wurden (Lit . 22 ,  I 36) , die manchmal einen D-

I )  Es wird demnachst eiile Beschreibung del' Geriite del' Bocksteinschmiede "om 
Verfasser publiziert werden .  
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formigen Querschnitt aufweisen und die zusammen mit Klingen , Sticheln ,  
Kratzern und Bohrern aufgefunden wurden . Diese Schicht befindet sich 
oberhalb einer Aurignaciengruppe. R .  R. Schmidt war auch von dem alter
tiimlichen Charakter diesel' Blattspitzen uberrascht und spricht von einem Fruh
Solutreen . 

Auch eine von ihm im S i r  g e n s  t e i n bei Blaubeuren gefu ndene Schicht mit 
Klingen enthalt ein blattspitzenahnliches Gerat von primitiveI' Gestallt. 

Zum SchluB muBen in diesem Zusammenhang zvvei B lattspitzen mit D-for
migen Querschnitt und Schaftungskerben erwahnt werden, die von Riek zu
sammen mit einer Klinge in  einer Hohle bei U r s p r i n g im Lonetal unter 
einem Magdalenien entdeckt worden sind (Lit. 1 30) .  

All  diese Funde zeigen kein typisches Solutreen ,  wie es aus 'iV'esteuropa be
kannt ist. Mussen wir die primitive Gestalt diesel' B lattspitzen durch einen Ein
fluB del' Altmuhlgruppe erklaren , odeI' l iegt ein ganz anderer Fall vor ? 

J eder, del' in  einer Hohle gegraben hat, ist sich del' Schwierigkeiten bewuBt 
die er zu uberwinden hatte, wenn er versuchte , besonders bei geringer Machtig
keit del' Hohlensedimente , die Schichten , die gebogen sind und dicht auf ein
ander folgen , auseinanderzuhalten . Es ist meistens notwendig, die Arbeiter den 
ganzen Tag zu beaufsichtigen und wenn moglich , selber mit zu graben . 'iV'enn 
man weiB ,  auf welche Weise man vor einem halben Jahrhundert Hohlen aus
gegraben hat, dann ist man manchmal etwas skeptisch. 

Viel leicht auch hat in den Klausen , im Sirgenstein und in del' Of net ein rich
tiges Altmuhlniveau vorgelegen , das damals n icht erkannt wurde, wei l  man si  ch 
immer an die klassische Folge : Mousterien-Aurignacien-Solutreen-Magdalenien 
hielt. 

J. Andree verzeichnet aus der L i n d e n t h a l e r  H y a n e n h o h l e  bei Gera 
ein B lattspitzfragment (L . I I ) .  Aus derselben Schicht stammt del' bekannte 
Faustkeil vom selben Typus wie die Micoquefaustkeile del' Bocksteinschmiede 
und der Klausennische sowie einige Schaber. Aus dem Z w e  I' g 1 0  c h bei Potten
steir stammt ein blattspitzenahnliches Artefakt. 

Von J. A n d I' e e wird ferner ein Blattspitzenfund vom Schwarzen Berg bei 
Dirschel , Oberschlesien (L. I I ) , angegeben . Es wurde hier im LoB unter 
einer Verlehmungszone eine Blattspitze zusammen mit Schabern und Klingelt
geraten gefunden . Es steht n icht fest ,  ob hier wirklich alteres Palaolithikum 
vorliegt. 

In W e  s t e u I' 0 P a wurden im Altpalaolithikum �Eters B lattspitzen gefunden . 
Sie treten in  den betreffenden Kulturen meist als Einzelstlicke auf und sind fur 
deren Gesamtcharakter wenig wichtig. Del' Vollstandigkeit halber sollen h ier 
einige Beispiele angefUhrt werden . 

I n  der jungeren Acheulgruppe gibt es mancllmal Ubergangsformen von dunnen , 
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langsehmalen Faustkeilen und Blattspitzen . Derartige blattspitzenahnliehe Gerate 
finden sieh vereinzelt in den Sammlungen in Paris und in Brussel ; sie stanunen 
von versehiedenen Fundstellen aus J ordfrankreieh und Belgien . Blattspitzen
artige Faustkeile und Handspitzen l iegen 'manehmal in den jungeren Stufen der 
Levalloisgruppe von Nordfrankreieh und Sudbelgien vor. Beispiele hierfi.ir aus 
Strepy, Spiennes, lVIontieres und St.  Aeheul .  H. Obermeier bildet von diesen 
einen Typ ab CL. 99, Abb. 4)· Die Gedite von Spiennes bilden manehmal Uber
gangsformen zwisehen Doppelspitzen und Doppelsehabern . 

Aueh in der lVIoustiergruppe von Sud- und lVIittelfrankreieh , besonders in  
dem " 1 0usterien typique" , sind vereinzelt blattspitzenartige Gerate zu  be
merken , z .B .  in La Ferrassie CL. I I S ) und La Quina. H ier haben sie sieh meist 
aus zweiseitig bearbeiteten Doppelspitzen oder Doppelsehabern entwiekelt . 

Samtliehe blattspitzenartige Gerate dieser Kulturen aus IiVesteuropa zeigen die 
a ltpalaolithisehe Herstellungsweise mit Stufen- und Feinretusehe an den Kanten 

del' Oberseite. 
In Spanien und Nordafrika findet si ch eine wiehtige Blattspitzenkultur ,  der 

11 . Reygasse den Namen S b a i k i e n gegeben hat. Die Blattspitzen diesel' 
Gruppe kommen in Spanien nach I-I . Obermaier in einer alteren lVIoustiergruppe 
in einem "lVIousterien de tradition acheuleenne" , in einer mittleren lVloustier
gruppe C "lVIousterien typique") oder im sog. "Ibero-lVIauretanisehen lVIousterien" 

VOl'. Letzteres wird dureh ein capsienartiges Kleininventar gekennzeiehnet. Naeh 
H. Obermaier und M. Reygasse haben die Blattspitzen sich hier aus Faustkeilen 
entwickelt. Da ieh leider diese Funde nicht eingehend studieren kopnte , war 

es mir n ieht moglieh , typologische Vergleiche mit den mitteleuropaischen Blatt
sp itzenkulturen anzustellen . Es wird vermutet, daB diese Blattspitzen sieh z .T.  
auf ahnliehe vVeise wie die aus Suddeutschland selbstandig aus Kulturen mit 
Faustkeilen ent'vvickelt baben. 

ALLGEMEINE BElVIERKUNGEN UBER DIE 

BLATTSPITZE JKULTU R VON lVIAUERN 

Da sowohl in der Altmi.ihl- , wie in der Solutregruppe Gerate von annahernd 
der gleiehen Form vorkommen , ist es hier am Platz, die Unterschiede zwischen 
den genannten Gruppen kurz zusammenzufassen : 

I .  Die Blattspitzenkultur von Mauern ist bedeutend a lter a ls die Solutre
gruppe. Erstere gehort namlich wahrseheinlich dem ersten. Teil del' liVurm
vereisung an ,  wahrend die Solutregruppe, wie auch die Proto-Solutregruppe von 
Ungarn , erst am Ende der Aurignacschwankung zwisehen dem ersten und 

zweiten Teil der IiVi.i rmvereisung beginnt .  
2 .  In der Blattspitzenkultur von Mauern kommen neben Blattspitzen nur alt-
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palaolithische Gerate , wie Faustkeile ,  Handspitzen und Schaber vor , wahrend 
sich die Begleitformen del' Solutregruppe aus Kratzern , Sticheln ,  Bohrern usw. 
zusammensetzen , die aus jungpalaolithischen Klingen hergestellt sind. 

'3 .  Die Blattspitzen von lVIauern sind i n  altpalaolithiseher Retuschiertechnik 
hergestel lt .  Die Kanten sind an einer Seite dureh Stufen- und Feinretusche be
arbeitet ; auf diese Weise erhalt die Blattspitze eine gewolbte OberfJaehe. Die 
U nterseite ist dagegen dureh OberfJaehenretusche bearbeitet und sehr fJaeh . 
Auf diese Weise wird dem Gerat ein D-formiger Quersehnitt verliehen . Die 
Blattspitzen der Solutregruppe sind nur durch OberfJaehenretusche bearbeitet 
sie erhalten dadurch einen l insenformigen Querschnitt. 

4.  Die Blattspitzen von lVIauern zeigen ziemlieh oft Sehaftungskerben an 
einer odeI' zwei Kanten des unteren Endes. Ahnliehe Kerben treten bei den 
Gerate nder Solutregruppe nicht auf. 

Aus diesel' Feststellung geht einwandfrei hervor, daB wir diese Blattspitzen
kultur n ieht zur Solutregruppe rechnen konnen . Auch zur Handspitzenkultur 
vermag man diese Kultur n ieht zu stellen, da in  einer Handspitzenkultur , wie 
z . B .  in del' lVIoustiergruppe, n iemals als wichtigstes Gerat die Blattspitze her
vorragt. Aueh zur Faustkeilkultur kann die lVIauerner Kultur nicht gerechnet 
werden . In einer Faustkeilkultur , z . B .  in del' Acheul- , Chelles- oder lVIicoque
gruppe ist stets das wichtigste Gerat der Faustkeil ; in diesen Kulturen wurden 
Blattspitzen niemals in gro13erer Anzahl angetroffen . 

Die Absehlagkulturen , wie die LevaJlois- oder die Claetongruppe, kommen 
uberhaupt nieht in Frage . lVIit Sicherheit kann man abet sagen , daB die Kultur 
von lVlauern eine B lattspitzenkultur ist, wenn man als B lattspitzenkultur eine 
Kultur auffaBt, deren auffalligstes Gerat die Blattspitze ist. Die Blattspitzen
kultur ist damit auf gleiche \iV eise definiert wie die Klingen- , Absehlag- , Hand
spitzen- und Faustkeilkulturen .  Zwischen den verschiedenen Stufen , in die diese 
Kulturen zerfallen , mlissen keine zeitlichen oder genetischen Zusammenhange 
bestehen . Es ware namlieh unmoglich, im voraus bei del' Namengebung zu 
berucksichtigen , \Vie sieh in del' Zukunft die Auffassungen uber diese Verbin
dungen noch entwiekeln konnen . 

lVIan darf die Blattspitzenkllltur von lVIauern auch nicht als eine Zufalls
erseheinllng betrachten , da , wie oben gezeigt wurde ,  versehiedene Kulturen an 
weit voneinander entfernten Gebieten sehr gro13e Ahnlichkeit zeigen . Dazu muB 
noch bemerkt werden , daB, \Vie oben auseinander gesetzt wurde ,  viele bis j etzt 
als Solutreen betraehtete Kulturen aus Suddeutschen Hohlen , wie z .B .  die del' 
O fn e t , del' K l a u s e n , des S i r g e n s t e i n s  und vom U r s p r u n g  aueh zu 
dieser Gruppe gerechnet \Verden mussen. Eine derartige altpalaolithische, weit 
verbreitete Kultur muG besonders

' 
benannt werden, denn sie kann in keine 

Gruppe eingereiht werden . Ieh habe dahel: den Namen A l t m u h l g r u p p e  
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vorgeschlagen . Es erschien nicht zweckma/3ig, dieser Grllppe den Namen 

"lVlallerner Gruppe" ZlI geben , da sonst leicht eine Verwechslung mit del' 
Fundstelle Mauer bei Heidelberg entstehen konnte. Ich habe zur Benennung 
den Namen des allgemein bekannten Altmuhlflusses benLitzt, del' nicht weit von 
Mauern entfernt ist ; an diesem Flu13 sind auch die Fundstellen Altendorf und 
Klausennische mit altpabolithischen B lattspitzen geJegen . 

vVie aus den ob en stehenden Ausfuhrungen deutl ich hervorgeht, zeigt die 
Altmuhlgruppe starke Beziehungen zur Kultur del' Klausennische. Die flachen 
Faustkeile vom II icoqlletypus diesel' Kultur zeigen alle Oberg�inge zu altpalaoli
thischen B lattspitzen von derselben Form wie in 1auern , die auch hier berelts 
vertreten sind ; do ch sind diese Blattspitzen zahlenma13ig den Faustkeilen weit 
unterlegen . Man kann sich aber sehr wohl vorstellen , da13 aus diesel' Kultur 
nur durch Zunahme del' B lattspitzen und Abnahme del' Faustkeile eine neue 
entsteht, die del' Kultur von Mauern selu' ahnlich ist. Typisch fur leztere 
ist aber ein ziemlich gro13er Hundertsatz von Geraten , die fur die Moustier
gruppe kennzeichnend sind,  wie Schaber und Handspitzen .  D iese Gerate sind 
in del' Kultur del' Klausennische noch nicht vorhanden . Es ist also sehr gut 
moglich , da13 si ch die Altmuhl- aus del' Klausennischenkultur entwickeJt hat ; 

es mu13 ab er dabei eine Beeinflussung von seiten del' lVloustiergruppe an

genommen werden . 
Auch die stratigraphische Lage beider Kulturen unterstLitzt eine derartige 

Entwicklungshypothese. Die KuJtur del' Klausennische befindet sich un ter einer 
Moustiergruppe, wahrend die Mauerner Kultur oberhaJb  del' Moustiergruppe 
gelagert ist . Ich will damit nicht sagen , da13 diesel' Umstand beweisend ist , denn 
die beiden Moustiergruppen mussen nicht vollkommen gleichaltrig sein ; aber 
cliese Tatsache ist dennoch geeignet, die hier ausgesprochene Hypothese zu 
stutzen . Von den geologischen Verhaltnissen del' Klausennischenkultur ist nul' 
die Fauna bekann t ;  diese ist dieselb� wie die von lVIauern .  Die Kultur der Klau
sennische selbst war als Dbergang von einer reinen lVIicoquegruppe zur Alt
mLihlgruppe zu betrachten . Hiel'her konnte man auch die Kultur del' Bockstein
schmiede rechnen . Zwischen beiden Kulturen bestehen keine wesentlichen Unter
schiede. Die Micoque-Faustkeile beider Kulturen sind in derselben Weise her
gestel lt .  Den Menschen del' Bocksteinschmiecle standen aber grobe, bnglich.e 
Hornsteinknollen zur Verfugung, w�ihrend die lVIenschen del' Klausennische 
feinen, dunnen Plattenhornstein venvendet haben ; daher sind die Faustkeile del' 
Bocksteinschmiede grob und weisen einen dicken , knollenformigen Handgriff 
auf, wahrend die Faustkeile del' Klausennische fein , diinn und mit einem flachen 
Hanclgriff versehen sind .  Beide Faustkeiltypen sind aber fast nur aus Rohknollen 
hergestel lt ,  weisen dieselbe Retuschiertechnik,  eine dunne, scharfe ,  langgezogene 
Spitze und einen breiten , fast unbearbeiteten , noch mit Rinde bedeckten Hand
griff auf. 
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Auch in der Kultur del' Bocksteinschmiede treten schon verschiedene Blatt
spitzen und Dbergangsformen zwischen B lattspitzen und Faustkeilen auf, die 
aber durch die verschiedene Beschaffenheit des Ausgangsmateriales viel plumper 
und dicker als die der Klausennische sind. Fast samtliche Gerate beider Kul
turen sind demnach noch nicht von der Moustiergruppe beeinflul3t .  

Auch die Kultur von Kosten zeigt meist unmittelbar aus Rohknollen herge
stellte Gerate . Das Ausgangsmaterial ,  der Lydit ,  ist fiir die Herausbildung von 
Typen sehr wenig geeignet ; dadurch sind a l le Gerate n icht sehr schon entwickelt. 
In dies er Kultur iiberwiegen bereits die Blattspitzen zusamm.en mit den Micoque
Faustkeilen ; auch ist ein iger Einflul3 seitens der Moustiergruppe zu bemerken . 
Schaber, besonders Bogen- und Doppelschaber ,  sind viel al lgemeiner als in den 
Kulturen der Klausennische oder Bocksteinschmiede. fan konnte auch deshalb 
diese Kultur als eine \iVeiterentwicklung in der Richtung der Kultur von Mauern 
betrachten . Sie gehort schon zur Ganze in  die Altmiihlgruppe. 

\iVir konnen uns a lso vorstellen , dal3 die besonders iiber West- ,  und Mittel
europa verbreitete Micoquegruppe sich im vViirmglazial zur Altmiihlgruppe 
weiterentwickelt hat. I-Ii e rbei macht sich ein gewisser Einflul3 von der gleichzeitig 
iiber diese'3 Gebiet verbreiteten Moustiergruppe bemerkbar. Die Blattspitzen
kultur von Ranis dagegen ist v�n einer altpalaolithischen Klingen- oder Ab
schlagkultur beeinflul3t .  

BESCHREI BUNG UND CHARAKTERISTIK DER GERATE 

DER UNTEREN M ADELEINEGRUPPE 

Die Gerate dieser Gruppe sind vorwiegend aus Klingen angefertigt . . Man hat 
fiir die Herstellung dieser Klingen hauptsachlich dicke Plattenhornsteine beniitzt , 
die nordlich Mauern stellenweise auf del' Albiiberdeckung angetroffen werden . 
Unter den 1 0 1  aufgefundenen K e r n s t ii c k e n  (Tab.  7) sind zwei Typen , ein 
rechteckiger (Taf. 5 5 ,  Abb. I und 2) und ein kegelformiger (Taf. 5 5 ,  Abb . 3) ,  
besonders haufig. Sehr selten ist ein doppelkegelformiger oder spindelformiger 
Typ . Bei beiden Typen wechselt der Winkel ; die Negative der Klingenabschlage 
bilden mit der Schlagflache Winkel zwischen 80 und 90° . Aber auch spitze 
Winkel zwischen 70 und 80° sind zu beobachten . Die kegelformigen Kernstiicke 
sind man ch mal so schon und regelmal3ig geformt , da!3 sie gro!3en Kegelkratzern 
ahnlich sind. Besonders das Gerat Taf. 5 5 ,  Abb . 3 darf als gutes Beispiel gelten . 
Sehr wahrscheinlich wurden sie auch als Hochkratzer beniitzt . An dem Stiick 
Taf. 5 5 ,  Abb . 3b ist auch deutlich eine Art von Gebrauchsretusche am Rande 
der Schlagflache zu sehen. Die rechteckigen Kernstiicke weisen manchmal eine 
Ahnlichkeit mit grol3en Hochkratzern auf. Die Schlagflachen sind , entsprechend 
der in den Klingenkulturen eigentiimlicheJ! Technik,  n iemals facettiert . Die 
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schonen ,  regelma/3igen Negative der Klingen zeigen ,  da/3 man die Kernstucke 

mit gro/3er technischel' Fertigkeit beal'beitet hat (Taf. 5 5 ,  Abb. I und 2) .  Dasselbe 

bezeugen die schonen ,  gro/3en und dunnen Klingen dieser Gruppe (siehe z. B .  

Taf. 54, Abb . I-7) ·  Die rechteckigen Kernstucke sind vornehmlich dadurch 

entstanden , da/3 man in zwei senkl'echt aufeinander stehenden Richtungen' van 

dem Rohknollen Klingen entfernt hat. Dies konnte auch mehrfach an Klingen 
beobachtet werden , die den Schlagflachenrand zeigen (Taf. 44 , Abb . I 4 ;  Taf. 45 ,  

Abb. I und 2 ;  Taf. S I ,  Abb .  3 ) .  D ie  kegelfOrmigen Kernstucke sind dadurch 
entstanden , da/3 man Klingen in einer Richtung von einem Kernstlick abschlug 
und stets dieselbe Schlagflache benutzte. Die Schlagflache wurde dann allmahlich 
rundlich und das Kernstiick kegelformig, da die Klingennegative immer mit del' 
Schlagflache einen spitzen Winkel bilden . Neben dies en Typen wurde noch 
eine gro/3e Menge unregelma/3iger Kernstucke gefunden . 

Die K I i n g e n sind sehr schon und regelma/3ig ; sie haben stets eine kleine 
Schlagflache und einen sehr flachen Schlagbuckel . Die Flachheit der Schlagbuckel 
weist darauf hin , da/3 man die Klingen mit Schlagsteinen aus ziemlich weichem 
Material abgeschlagen hat. Es wurden auch ein ige gro/3e runde Schlagsteine aus 
Kalkstein aufgefunden . Die Abschlage del' Alt)�uhl- und Moustiergruppe wurden 
hingegen mit einem Schlagstein aus hartem Quarzit der Albuberdeckung vom 
Kernstuck abgetrennt ; sie zeigen daher auch stets gro/3e, gevvolbte Schlagbuckel .  
Auffallend ist  d ie  gro/3e Zahl del' n icht retuschierten Klingen (siehe Tab 7) ; es 
wurden insgesamt I 522 Stuck gefunden . Die Lange diesel' K lingen wechselt 
zwischen 3 und I 60 mm. (Siehe Tab . 6). Die meisten sind zwischen 25 und 40 mm 
lang. Es wurden ab er auch zahlreiche Klingen von einer Lange bis 85 mm aufge
funden . Sie sind durchschnittlich ziemlich gro/3. Die gro/3te Breite liegt zwischen 
8 und I 6  mm, die gro/3te Dicke zwischen 3 und 7 mm.  Sie sind also von mittlerer 
B reite und D icke . Um gute Vel'gleichsmoglichkeiten zu gewinnen, wul'de auch 
das Verhaltnis del' Lange zur Breite und der Lange zur Dicke berechnet.  Um 
besser auswertbare Zahlen zu bekommen , wurde fUr die Berechnung des Ver-

haltnisses der Lange zur Breite, die Lange mit 3 multipliziert, also 3� . Die so 

erhaltenen Zahlen ,vurden in  Gruppen von I -2 ,  2-3 , 3-4, usw. zusammen
gefa/3t .  Die Anzahl der zu diesen Gruppen gehorenden Quotienten,  wurde in 

der Spalte under 3� dargestellt ; ebenso fur �. Wir sehen hier, da/3 die meisten 

Quotienten zwischen 5 und 9 l iegen. Diese Verhaltnisse sind mehr van del' 
Schlagtechnik,  weniger von der Beschaffenheit des Materials abhangig , wie 
Lange, B reite oder D icke an sich . Diese Zahlen lassen sich aber erst vollig aus
werten ,  wenn auch genugend Klingen von anderen Fundstf'Uen gemessen sind. 
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Tabelle 6 

M a B e d e r u n r e t u c h i  e r t e n  10 i n g e n d e r M a d e l  e i n e g r u p p e 

Lange · (L) Breite (B) D
.
icke (D) I 3L L 

- -
In n1m In !Tun 111 111111 B D 

5- 1 0  3 2- 4 I I 1 - 2 5 I 1 - 2 
1 0- I S 26 4- 6 1 7  2- 3 64 2- 3 6 
1 5- 20 75 6- 8 87 3- 4 1 47 3- 4 2 1  42 
20- 25 98 8- 1 0  1 3 2 4- 5 1 47 4- 5 69 1 1 9 
25- 30 1 32 1 0- 1 2  1 2 1  5- 6 1 64 5- 6 1 02 1 5 3 
30- 35 1 43 1 2- 1 4  1 34 6- 7 1 2 1  6- 7 1 35 1 67 
35- 40 1 08 1 4- 1 6  1 0 1  7- 8 98 7- 8 1 4 1  1 68 
40- 45 8 1  1 6- 1 8  87 8- 9 8 1  8- 9 1 32 1 30 
45- 50 86 1 8-20 8 1  9-1 0  60 9- 1 0  93 99 
50- 5 5  68 20-22 76 1 0- 1 1 42 1 0- 1 1 89 59 
5 5- 60 49 22-24 6 1  1 1 - 1 2  1 9  1 1 - 1 2  80 40 
60- 65 58 24-26 5 1  1 2- 1 3 25 1 2-1 3 44 24 
65- 70 27 26-28 2 1  1 3- [ 4  2 1  [ 3- 1 4  3 5  1 2  
70- 75 23 28-30 22 1 4- 1 5  I [ 1 4- 1 5  28 8 
75- 80 23 30-32 9 1 5- 1 6  7 1 5- 1 6  1 9 4 
80- 85 1 6  32-34 1 2  1 6- 1 7  8 1 6- 1 7  1 6 2 
85- 90 3 34-36 6 1 7- 1 8  5 1 7-1 8 1 0 
90- 95 7 36-38 5 1 8- 1 9  2 1 8- 1 9  8 
95-1 00 2 38-40 I 1 9-20 4 [ 9-20 4 

1 00-1 05 2 40-42 20-2 1 I 20-2 1 [ 
1 05-l I O  2 42-44 2 2 1 -22 J 2 1 -22 3 
I I o- I I 5 3 44-46 3 22-23 3 22-23 1 
1 1 5- 1 20 2 46-48 I 23-24 I 23-24 3 1 
1 20- 1 25 1 I 48-50 I 27-28 

I 
1 24-25 I 1 5 5- 1 60 1 56-58 1 28-29 1 25-26 

Die einzige bis j etzt auf diese \iVeise bearteitete und veroffentlichte Fundstelle 
1St Ureterp in Friesland (L. 1 47) .  Von diesel' Fundstelle , die zu der Nordwest
europaischen Hamburggruppe gehort, l iegt ein groBes Material vor. Die Arte
fakten sind aus Silices des Geschiebetones hergestel l t .  Diesel' Feuerstein ,  der von 
den Kreideschichten des Ostseegebiets herstammt, ist von vollig anderer Be
schaffenheit als der kornige hornstein�lhnliche Silex del' Malmkalke aus der 
Umgebung del' Mauerner Hohlen . 

Auffallend ist, d aB die MaBe der Klingen von Ureterp fast vollig mit denen 
von Mauern i.ibereinstimmen . Die meisten Sti.icke haben eine Lange zwischen 
20 und 60 mm, eine Breite zwischen 8 und 1 6  mm und eine Dicke zwischen 
2 und 6 mm. Die Dicke ist also etwas geringer als diejen ige del' Klingen von 
Mauern . 

Die Klingen eines vom Verfasser vermessenen holIandischen Magdalen iens 
aus der Umgebung von Zeyen , Prov. Drente , d ie aus demselben Material her-



86 D i e  lVIadeleinegruppe 

gestellt sind WIe die Klingen van Ureterp , stimmen ebenso i m  groBen und 
ganzen mit denen van lVIauern iibere in .  Eine Ahrensburggruppe aus der 

Umgebung van Vessem, Prov. Brabant ,  die wahrscheinl ich etwas junger ist als 
das oben genannte lVIagdalenien , aber noch zum Palaolithikum gehort , enthalt 
Klingen van anderen GroBenverhaltnissen . I-Eel' l iegt fUr die meisten Stiicke 
die Lange zwischen la und 50 mm, die Breite zwischen la und 20 mm und die 

D icke zwischen 2 und 6 mm. Diese Klingen , die aus einem Kreidefeuerstein der 
sudlichen Jiederlande hergestellt sind, sind also deutlich kurzer und breiter 
als die genannten Gerate van IIauern. . Auch die Gerate einer mittleren Tal'
denoisiengruppe van Haule in del' Prov. Friesland wurden gemessen. Sie zeigen 
eine Lange , Breite und D icke, die zwischen resp .  1 0  und 40 mm, s und I S  mm 
und I und 5 mm l iegen sind also in jeder Hinsicht kleiner . 

Tabelle 7 

Z u s a m m e n f a s s u n g  d e l' F u n d e d e l' u n t e r e n  lVI a d e l e i n e g l' u p p e  

S i  l e x g e r a t e , r e t u s c h i e r t  

Gravettespitzen 
Ruckenmesser . . . 
Zinken . . . . .  . 
Zinkenahnliche Spitzen 
lVIittelstichel . . . . . 
Einschlag-Eckstichel . 
Zweischlag-Eckstichel . 
Kantenstichel 
Kernstichel . . . . 
Doppelstichel . . . 
Kratzer mit Stichel . 
Klingenkratzer . . . 
K lingen mit Hohlkerben 
Klingen nut Spitze . . . 
Schragendldingen . . . . 
Klingen, etwas retuschiert 

Zusamn1en 

1 2  
20 

4 
9 

1 4 
1 3 
I S 

3 
I S  

7 
3 

1 2  
9 
5 
6 

46 

. 1 93 

S i l e x g e r a t e  o h n e  R e t u s c h e  

Klingen . .  
Abschlage . . .  

K e r n s t ll c k e . 

G e di t e  a u s  K n o c h e n  u n d  
E l f e n b e i n  

Harpune 
Knochenspitze 
Pfriemen . .  
Speerschleuderer 
Glatter . 
Stabchen 

S c h m u c k  

Anhanger . 

1 5 22 
39 

I o r  

3 

2 
4 

25 

Es vvurden 1 93 retuschierte und 1 56 1  n icht retuschierte vVerkzeuge aufgefunden 
(Tab. 7). Etwas mehl' als ein Zehntel del' Gedite ist also bearbeitet. Das ist 
verhaltnismaf3ig wenig im Vergleich zu den Geraten del' Kulturen des Aurignacien .  

Bearbeitete Knochen- oder Elfenbeinartefakte sind no ch seltener. Hiervon 
wurden nul' 1 2  Stucke entdeckt. 

Van den retuschierten Geraten sind die G I' a v e t  t e s p i t z e n  am charak
teristischen . Die 1 2  Stucke dieses Typs sind auf Taf. 43 dargestellt .  Das Stuck 

Taf. 43 , Abb. l ist sehr schOn ausgebi ldet. Es ist schlank und hat eine etwas 
geknickte oder winklige Ruckenkante. Ubereinstimmende geknickte Rucken 
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Tabelle 8 

G r a v e t t e s p i t z e n  

Numn1er Lange in mm Breite In mn1 Dicke in mm 

1 1 2 43 ·5 1 0·3 3 .2 
2559 5 9· 3  8 ·4 3 · 3 

649 37 .8  9 .8  3 .0 
1 42 4 1 .0 1 0·7 4. 1 

85 )7 .8  9 .8  2 . 1  
1 63 36.6 6 ·5 2 . 8  
3 1 2  28.0 5 ·2 2 ·7 

57 34·4 6 ·5 2 ·3  
1 6 1  46.9 1 2 .8 4,7 
53 3  46.8 1 0 . 8  2 . 8  

treten gerade afters bei den immel' seltenen Gravettespitzen del' lVIadeleinegruppe 
auf. Im Gegensatz hiel'zu zeigen die Gravettespitzen des oberen Aurignaciens 
meistens einem gel'aden oder leicht gebogenen Rucken.  Ich mochte in diesem 
Zusammenhang auch an die Gravettespitzen del' nordwesteuropaischen lVIade
leinegruppe oder Tjongergruppe erinnern , die auch einen vvinldigen oder gelmickten 
Rucken zeigen . Auch die weniger schon gestalteten Typen , Taf. 43 , Abb. 2-4 
haben deutlich einen Knick. Bei den zuletzt genannten Stucken , wie bei dem 
Gerat Taf. 43 , Abb. 1 2 ,  ist die Spitze abgebl'ochen . Es ist in diesem Fall manchmal 
etwas schwierig, festzustellen , ob man mit einer Gravettespitze oder mit einem 
Ruckenmesser zu tun hat. Die Vermessung der Gravettespitzen wird i n  der 
Tabelle 8 dargestellt . Einige Stucke zeigen manchmal an der Unterseite etwas 
Retusche (Taf. 43 , Abb. 6, 8 und IQ) .  

Tabel le 9 

R u c k e n m e s s e r  

Nummer Lange in  mm Breite 111 n1m Dicke i n  mm 

305 43 ·4 1 4·0 4.0 
86 42.8 1 0 . 8  4·3 

643 34·3 1 3 ·4 4 .0 
1 08 3 3 .6 1 2 . 2  3 .6 
593 1 9 ·3 7 . 1  2 ,3 
1 38 2 1 .0 9 ·7 2 .0 
6 1 5  4 1 .0 8 .2 2 ·4 
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Tabelle 10  

R u c k e n m e s s e r  m i t  s c h r a g  r e t u s c h i e r t e m  E n d e  

Nummer Uinge In mnl Breite 111 111111 Dicke 111 111111 

88 67·4 9 ·9 5 · 5  
94 5 2-4 8 ·3 4-9 

1 2 1  32 .4  7 .8  2 .0 
1 3 1 3 3 ·3 8 .0 2 . 8  
1 08 29 .2 6 ·9 3 ·7 
1 1 3 27·7 5 ·4  2 .  I 

80 24·2 6 .8  1 .9 
93 32 .2  1 1 . 8  3 .0 
54 1 7. I 5 .0 2 ·5 

107 34. 1 5 . 1  1 .9 
1 034 22.8 4·4 2 ·5 

Es wurden 20 R ii c k e n  m e s s e r , Me::serchen mit abgedriicktem Rucken , 
oder auch Gravettemesser genannt, gefunden (Taf. 43 , Abb . 1 3-23 ; Taf. 44, 
1 - 1 0  und Tab .  9 und 1 0) .  Diese Gerate sind wegen ihrer geringen GroBe sehr 
typisch. Man konnte 8 dieser Stiicke, die eine Lange von weniger als 30 mm 
haben , zu den Mikrolithen rechnen (z .B .  Taf. 44 , Abb . 3, 4 und 9). Sie sind 
meistens sehr schmal und weisen alle einen steil retuschierten Rucken auf. Elf 
Ruckenmesser zeigen eine eigentiimliche schrage Retusche an der Unterseite 
gegeniiber der steil retuschierten Kante. (Taf. 43 , Abb. 1 3-19 , 2 1 , 23) . Vielleicht 
ist diese Retusche angebracht, nachdem eine Spitze abgebrochen war,  und 
vielleicht hat n1'1n dabei den Zweck gehabt, eine neue Spitze herzustellen . Meistens 
ist namlich die so entstandene neue Spitze sehr scharf. An den Geraten Taf. 44, 
Abb. 6 und 7 hat man eine zinkenahnliche Spitze retuschiert. 

AIs dritte Gruppe der fiir das Mauerner Magdalenien charakteristiscben 
Gerate miissen die Z i n k  e n genannt werden . Es wurden 4 gut ausgebildete 
Zinken und 9 zinkenahnliche oder bohrerahnliche Spitzen gefunden . Taf. 45 ,  
Abb. I zeigt einen typischen Zinken nut einem groBen deutlich gebogenen 
Stichelkorper. Auch das Gerat Taf. 45 ,  Abb . 2 ist sehr groB und dabei auch 
grob . Die Stiicke Taf. 45 ,  Abb . 3 und 4 sind feiner ausgebildet, sie sind aber 
do ch im Gegensatz zu den kleineren und zarteren Zinken des oberen Magda
lenien noch groB und kraftig. 

Auf Taf. 44, Abb . 6, 7, I I- r 6  sind verschiedene zinkenahnliche Gerate 
abgebildet. Das Stiick Taf. 45 ,  Abb. 5 zeigt eine Spitze , die nachtraglich von 
del' Stichelkante eines Kernstichels aus gearbeitet wurde.  
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K ratze r k a p p e  

Kratzer_ 
win ke l 

A B 

Stiehel
w i n k e l  

D 

Gebrallchsrctuschc 

Stie helabsehliige 

. �  altere 
. . . .  ,. Stiehelabsehlage 

\ 
\ , \ 

E F 
Sticheltypen nach d e r  Gestalt  d e s  oberen E n d es 

G H 
Sticheltypen naeh d e r  Gestalt des 

Se iehelabseh lages 

Abb . 5 

K L M 
Stich e l t y p e n  nach d e r  Gestalt d e s  

Stiehe labsehlages 

Es wurden 69 S t i c  h e 1 gefunden . Dieser Typ ist von den Typen der retu
schierten Gerate am zahlreichsten vertreten .  'Wenn man die Zahlen miteinander 
vergleicht , kann man feststellen, dal3 etwa fi.infmal soviel Stichel \-vie Kratzer 
angetroffen wurden.  Auch diese Tatsache spricht fur ein verhaltnismal3ig hohes 
Alter dieser Kultur innerhalb der Unterabteilungen der lVIadeleinegruppe. I m  
allgemeinen uberwiegen namlich bei den jungeren Unterabteilungen die Kratzer .  
Fur die Erklarung der von mir beni.itzte Bezeichnung der Sticheltypen siehe 
(L. 1 47) und Abb . 5 .  

Die 1 4  1: i t t  e 1 s t i c  h e 1 sind grof3 und kraftig gestaltet (Taf 46 ; Taf 47, 
Abb, 1 -3 ,  6 ;  Tab . I I ) .  Das Stuck Taf. 46, Abb . I ,  ist aus einer besonders grof3en 
Klinge hergestellt ; das Stuck Taf. 46, Abb. 2 bildet einen Ubergang zu einem 
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84 1 5 8 .9 46 .0 1 8 .2 
3634 86.6 25 .0 8 . 8  

1 4  76 .2  35 . 1  1 4 ·3  
1 4a 69.8 1 8 . 8  9 .0  

6 49.0 20.2 1 0 . 8  
1 65 64.8 25 .6  9 ·4 
527 57 ·3  1 6 ·4 I 1 .0 

4 4 1 . 2 30. I 8 ·7 
478 52 . 3 2 1 . 8 5 . 8 
1 35 45 ·5  1 9 ·7 8 ·5 
I 65a 39 .2 27 ·7 5 ·7 

2414 35 ·3  29 ·9 9 .2  
357 45 . 1  26 ·4 9. I 
484 I 1 3 .6  22.0 1 9 ·9 
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Tabelle I I 

lVI i  t t e l s t i c h e l  
� B  C I... l g .g � E -i :  5 � ] :2  ,, - E .o " -C � � U ,.!:d  ('Il - u u  ·E � .E � . �t5 ���  P'1 �  m 

3 ·9 75° 2-1 
4.0 75° 2-2 
9 . 1 90° 4-1 
6 .2 80° 1 -2 
6.0 90° 1-3 
5 . 0  65° 1 -2 
4·5 65° 2-1 
8 .0 75° I - I  
2 ·3  90° I - I  
5 .0 75° 2-1 
3 ·5 90° I - I  
2 .0 60° I - I  
5 . 2  85° 2-1 
2 ·4 95° I-I 

..! � '" .0 
C!.J :«l U 

��  
� 

Grund t),p � .0 m oD  " � C) 

0-1 2 X  Kl inge 
0-0 1 X " 

1 -0 2 X  " 

0-0 2 X  " 

1 -0 2 X  " 

0-0 r X " 

1 -0 I X " 

0-0 I X Abschlag 
0-0 I X SprengstCtck 
2-0 2 X  Klinge 
I - I  I X " 

0-1 I X SprengstCtck 
2-0 1 X " 

0-0 2 X  Klinge 

Kantenstichel . Die meisten lVIittelstichel sind vom Typus del' zweischlag-lVIittel
stiche l ; nur von dem Artefakt Taf. 46 , Abb. 4 ist eine Stichelkante z .T.  retuschiel't .  
Die  lVIittelstichel zeigen afters mehl'ere Stichelabschhige an einel' Kante ; ziemlich 
haufig sind  sie auch nachgescharft ,  was aus den Zahlen del' l'esp . Stichelabschlage . 
und alteren Stichelabschlage von Tab . I I hervorgeht . Vergleiche hiermit auch 
die Zahlen der weniger oft nachgescharften Eckstichel (Tab.  1 2  und 1 3 ) ' 

� 
" " E B E 8 E E ,� E ''; E ] E  E � .E � ....l ." C ." 
Z 

554 89 ·9 35 ·7 9 · 8 
1 84 92.8 26 ·7 22.0 
522 90.0 28 ·7 1 3 ·9 
5 6 1  7 1 .8 34 .8  1 5 ·2 
263 67 ·3 22·4 4 . 1  
6 1 4  62.2 1 9 . I 6 ·3  
304 5 7 ·9 28 .2  8 ·3  

86 3 1 . 1  24. 1 1 0 .0 I 78 50.5 20.2 1 0.6 
I I 5 1 . 3 1 7 · 3  6 ·5 

560 40.9 1 4 4 5 . 0  
553  35 ·4 20 ·4 5 .8 

84 32 .9 1 1 .8 3 .8 

Tabelle 1 2  

E i n s  c h i  a g-E c k  s t i c  h e 1 
� B  I .S d � � G ]"i).g  " i5  E � " O .!l:  « 

·E� .E .- c """ 
P'1 � U5 '� t:> m 

5 . 2  90° 
3 .8 75° 
7.0 70° 
4·3 80° 
2 . 8  90° 
3 .2 65° 
5 .0 80° 
5 · 3  70° 
3 .8 95° 
2 .2  75° 
2 ·4 65° 
3 · 5  7 5 °  
2 .0 65° 

� -i; :� .0 -
� .� �  
� ci5 �  

I 
I 
I 
I 
1 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

� " V c ....!. tLl 
"O f:! ] �  
��.� � N :"' Cfl -g  

I 
0 
2 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

I 

, if. .0 " u .o  � u 
Stichelt),p Grundt),p M '"  � � .o �  

� �  
1 X D . G . K .  K linge 
2 X  B .J ,L .  " 

I X D .H .K .  " 

2 X  F.J . L .  " 

I X E . H . M .  " 

1 X E . H . L .  " 

2 X  D . H .M.  " 

2 X  A . H . lVI . " 

2 X  D .J . M .  " 

I X  F . H . M .  " 

I X B .G . M .  " 

I X  I A.H.K.  Abschlag 
I X B . G . L .  " 
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604 70. 3 27.0 7 ·9 
1 22 64· 5  I 7 . 8  8 .  I 
257 66.2 24·9 9 · 3  

S I 5 1 .8 1 8 . 2  4 ·7 
6 1 0  49 . 8  24·3 7 . 8  
6 3 4  5 2 . 9  26 .  I 6 · 3  
42 1 . 44·3 1 7 ·9 1 0 . 2  

5 I a 50.9 1 0 .  I 4 - 9 
(1 72 47· 9 9 · 2 4 . 1  

1 084 44. 1 1 2 ·4 5 · 3  
45 1 42.0 1 1 .3 4·5 

I 1 957 3 5 ·2 28 .2  5 .8 
22 1 5  37 ·3  23 .2  1 3 · 3  

3 5 7  3 5  · 3  1 2 . I 6 .8  
5 36 28.6 1 3 .0 4.8 
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Tabelle 1 3  

Z w e i s c h i  a g-E c k s t i c  h e 1 

1-< .8  c <> c ' - " "0 � � ] � "E <> - C � " .)j � l? 'iii � � � ·o '- en .S UJ 

4-0 70° 
3 .0 80° 
2 .6  45° 
1 . 8 55°  
5 . 2  90° 
3 ·4 75° 
3 · 3  90 ° 
3 .0 70° 
I . 7  80° 
3 · 3  65° 
2 ·4 85° 
2 ·5  75° 
2 · 3 85° 
2 . 1 75° 
1 .4 85° 

t ..!  � � � :2  ...c .... 0 
� � 00 
� (/) �  

I - I  
I - I  
I-I 
I - I  
2-1 
I - I  
I - I  
I - I  
I-I 
I-I 
I-I 
I-I 
I - I  
I - I  
I - I  

� ,... ..! � � �.e:g ...t:; ..... . - (.) 
� ..- ..... <n 

N :� r.n ..o I. 0::: 

1 -0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1 -0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 

� ..c u 
� 
h ..Cl 
" l? 

I X 
I X 
2 X  
2 X  
I X 
I X  
I X 
I X 
I X 
2 X  
I X 
I X 
I X  
2 X  
I X 

9 1  

P-
!:. 
03 Grundtyp '5 � 
U1 

H . lVI .  Klinge 
J . IVI . " 

J .lVI.  " 

J . lVI . " 

H . L. " 

H .L .  " 

H . M .  " 

J. IVI . " 

J . L .  " 

H . M .  " 

C.L. " 

H . M .  Sprengsti.ick 
}.I-I. " 

J . M .  Klinge 
H . L. " 

Es wurden I S  z w e i s c h l a g-E c k s t i c h e l  und 1 3  e i n s c h l a g-E c k s t i c h e l  
gefunden.  (Taf. 47, Abb . 4 ,  5 , 7 , 9 ;  Taf. 4 8 ,  Abb . I -5 ; Taf. 49 , Abb. 1 -3 ; Taf. 52 ,  
Abb .  2 und Tab. 12  und 1 3) .  Die  e inschlag-Eckstichel sind besser ausgebildet 
als die zweischlag-Eckstichel . Sie sind im allgemeinen auch gro13er und haben 
breitere Stichelkanten (siehe Tab . 1 2  und 1 3) .  Die Retusche der e inschlag
Eckstichel ist am oberen Ende Ofters mit Sorgfalt hergestellt (z .B .  Taf. 48, Abb. 
1 -5) .  Unter den zweischlag-Ecksticheln begegnen wir manchmal sehr klein<;!, 
feine Gerate (Taf. 47 , Abb. 7-9) ' Einen Ubergang zu einem einschlag-lVlittel
stichel zeigt das Artcfakt Taf. 48, Abb. 6. 

K a n t  e n s  t i c  h e I, Stichel wobei der Stichelabschlag auf einer beliebigen 
Kante angesetzt word en ist, sind sehr schlecht ausgebildet. (Taf. 49 , Abh .  4, 5 ,  
7 ;  Tab. 1 4) ' 

h 
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1 45 72.3  26 ·7 2 1 . 1  
83 56.8 1 3 ·7 5 ·3  

639 3 3 .6 1 3 . 8  5 · 7  

Tabelle 14  

K a n t e n s t i c h e l  

h U 

� � E ...!. c; E i :� 
� � E � � E -5 �  'E -5 .:: J r� ·= '.:J r/J UJ ..a  po .;:; '" 

UJ 

5 .0 65° I 
3 . 6 5 5° I 
4· 5 65° I 

" 00 

� -i ,;0 ..c '"  u ..cl  
v ...c: --:::: � u Gundtyp :� ·ti ] ,, 00 

h � ..a �  UJ -;J  " 1! 
l? 

0 I X  K linge 
0 I X " I 0 I X " 
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K o  m b i n  a t i o n  s g e r  a t  e sind nicht haufig vertreten . Sie sind auch wenigel' 
schon gestaltet, als z .B .  die del' ostlicheren Stationen del' oberen Aurignacgl'uppe. 
Zu diesen Al'tefakten gehol'en 7 Doppelstichel und 3 Kratzer mit Stichel . 

U nter diese 7 D o  p p e 1 s t  i c h  e I ,  oder multiple Stichel sind die Eckstichel 
elf- ,  die Mittelstichel zwei- und die Kantenstichel auch zweimal vertreten (Taf. 

50, Abb. 1-5 ; Tab. I S) · Ein schon gestaltetes Gerat (Taf. 50, Abb . 4) enthalt 
auf den zwei Enden selbst 2 einschlag- und 2 zweischlag-Eckstichel .  Rei den 
3 K l' a t z e r n  m i t  S t i c h e l  befinden sich ein zweischlag-Eckstichel (Taf. 49 , 
Abb. 6) ,  ein Mittelstichel (Taf. 50, Abb. 7) und ein Kernstichel (Taf. 50, Abb . 8 ) .  

Es finden sich unter den IS  K e r n  s t i c  h e  I n verschiedene sehr schon und 
typisch gestaltete Gerate (Taf. 45 , Abb . 5 ;  Taf. 50, Abb. 6 und Taf. 52 ,  Abb . I ) .  

� " v E � E  " E E if s  . ., El -ti e  E :� � Q .S " "< .5 p: .S Z 

675 44·5 26.8 1 0·4 

1 8 1  45 ·3 1 9 ·3  7.6 

57 50.2 24.0 8.8 

10 14  60.0 37-8 1 9·7 

4 1 7 26.8 1 2 ·4 5 .0 

240 1 43 · 3  20·3 7 ·3 

632 35 ·3 1 3 ·5 4·7 

50 8 1 .8 28.8 1 9·5 

565 56. 3 30 .5 10 ·7 

Tabelle I S  

K o m  b i n  a t i  o n s g e r a  t e  

� �  
-il § El Die zu dem 

Kornbinationsgerlit v:; El ·E�.s gchorcndcn Typcn 

CQ �  (IJ 

Eckstichel 2 s 8 .2  
M i  ttenstichel 8 ·3 

Mittelstichel 5 ·7 
Eckstichel 2 s 3 ·9 

Eckstichel 2 s 2 .8  
Eckstichel 2 s 4·5 

Eckstichel 2 s 3 ·5 
Eckstichel 2 s 3 9  

Eckstichel 2 s 4·4 
Kantenstichel 3 .6 

Eckstichel 2 s I 8 
Kantenstichel 2 '4 

Eckstichel I s 3 .  I 
Eckstichel 2 s 3 . 2  
Eckstichel 2 s 1 . 1  
Eckstichel I s 2 .2  

-
lVIittenstichel 17 3 
Klingenkra tzer 

Mittenstichel 6.2 
Klingenkratzer 

" 

��.g .c � .� �a 
(IJ .S 
80° 
65° 

80° 
70° 

95° 
75° 

75° 
75° 

75° 
60° 

80° 
85° 

85° 
75° 
90° 
85° 

85° 

75° 

" , v �]] " .S o � � .S 

70° 

65° 

b..! � 
-o � �  
� .� ] 
N U1 �  

3- 1  
2-2 

2- 1  
I - I  

I - I  
I - I 

I - I  
I - I  

I - I 
I 

I - I  
I 

I 
I - I  
I - I  

I 

I - I  

1 -2 

� 5 � :� 
'" 0. .c v  C u .c  

:a �]] " u  <l Grundtyp " '" � " .c 
N � cil �  .o �  .� 

� �  ci5 

1 -0 2 X  GL Abschlag 
0-1 2 X  

0-0 2 X  K linge 
J M  I - I  2 X  

1 -0 I X  JL Klinge 
0-0 I X  GL 

1 -0 I X HL 
Abschlag 

2-0 2 X  HL 

1 -0 I X HL Abschlag 
0 2 X  

0-0 2 X  GK Abschlag 
I X  I 

I 2 X  JK 
0-0 I X JK Klinge I X IHlVI I 0-0 
0 2 X  G L  

1 -0 I X  Klinge 

1 -0 2 X  Abschlag 
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In diesel' Hinsicht stimmen die Funde von lVIauern einigel'maBen mit vielen 
andel'en Fundstellen del' obel'en Aurignacgruppe ubel'ein .  lVIanche Kernstichel 
sind ab er mehl' odel' weniger als Zufallsgerate zu betrachten . lVIan hat dann 
wahl'sch'einlich ein herumliegendes abgenutztes Kernstuck aufgenommen und 
es etwas hergerichtet. 

Tabelle 1 6  

Z u s a m m e n fa s s u n g  d e l' II a B e  d e l' S t i c h e l  

" c ... � 

" E S E  ] E  � � E ' - " - " "  Grundtyp : ,� E .� E . ;1 E ,, - E ] � f 
� " u · !: c  ....l .S Il'l .S Q .s ..... ,..e c: £ � .s � .� .-
� ch  Klingen 43 

AbsehHige 6 
1 0- 20 8-1 0  I 3- 4 I 0 . 5 - 1 0  45°- 50° I Sprengstlieke 5 
20- 30 2 1 0- 1 2  4 4- 5 8 1 0- 1 5  2 50°- 55° 

30- 40 1 0  1 2- 1 4  7 5- 6 8 1 5-20 3 5 5°- 60° 2 

40- So 1 3 1 4- 1 6  I 6- 7 4 20-25 I I 60°- 65° I Sticheltyp : 
50- 60 I I 1 6- 1 8  4 7- 8 3 25-30 4 65°- 70° 9 

60- 70 7 1 8-20 5 8- 9 6 30-35 8 70°- 75° 5 G 8 
70- 80 4 20-22 5 9- 1 0  6 3 5-40 1 0  75°- 80° 1 6  H 1 8  
80- 90 3 22-24 3 1 0-1 1 6 40-45 4 80°- 85° 8 J 14 
90-100 2 24-26 6 1 1- 1 2  I 45-50 3 85°- 90° 8 K 7 

100+ 2 26-28 7 1 2- 1 3  1 So-SS 8 90°- 95° 9 L 1 6  
28-30 5 1 3- 1 4  4 5 5-60 1 95°-1 00° 3 IVI 1 6  
30-32 2 1 4- 1 5  1 50-65 3 

3 2-34 1 5- 1 6  1 65-70 

3 4 +  5 1 6 +  5 7 0 +  6 

Das Ergebnis der Zusammenfassung samtlicher Stichelmessungen , mit Aus
nahmen der Kernstichel ,  zeigt Tab . 1 6 .  Hieraus geht hervor ,  daB 43 Stucke 
aus Kl ingen , 6 aus Abschlagen und 5 aus Sprengstucken hergestellt worden sind. 
H ierzu muc;sen dann noch IS Stichel aus Kernstucken gerechnet werden .  Die 
meisten Gerate haben eine Lange zwischen 30 und 70 mm, eine Breite zwischen 
1 0  und 30 mm und eine Dicke zwischen 4 und I I  mm. D iese lVIaBe zeigen, daB 
die GroBe der Stichel also sehr variabel ist. Die Breite del' Stichelkante ist weniger 
variabel. Sie l iegt bei den meisten Geraten zwischen 2 .0 und 4 .0 mm. Der Stichel
winkel l iegt bei den meisten Artefakten zwischen 65° und 70°. Diese Zahlen 
sind fUr die oben erwahnte Fundstelle Ureterp del' Hamburggruppe resp . :  30  
und 60 ,  12  und 20 , 4 und 7 ,  2 .0  und 3 .0 und 70° und 80°. vVir ersehen hieraus, 
daB diese junge'ren Stichel in  jeder Hinsicht kleiner und weniger variabel sind. 

Es finden sich im Verhaltnis zu den Sticheln nur sehr wenige K l i n g e n
k I' a t z e r .  Diese sind mit einigen Ausnahmen , wie z .B .  die schonen Gerate, 
Taf. S I ,  Abb . I und 2, ldein  und schlecht ausgebildet . Acht dieser Kratzer sind 
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lang (die Lange ist grof3er als die doppelte Bl'eite) und vier kli l'z (die Lange ist 
kleiner als die doppelte Bl'eite) . Funf diesel' Stlicke zeigen Gebl'auchsretusche 
an den Kanten . Klingenkratzer mit deutlicher Kantenretusche begegnen wir hier 
n icht. Die Kratzerwinkel sind klein, sodaf3 die Kratzer meistens scharf sind 
(Tab .  1 7) .  Das Al'tefakt Taf. S I ,  mit einem fast gel'aden Kratzel'winkel bildet 
eine Ausnahme. Ein schabel'ahnliches Einzelgerat zeigt Tat'. S I ,  Abb . 7 .  

Tabelle 1 7  

K l  i n g e n  k r a  t i e r 

Nummer Lange in mm Breite in mm I Dicke in mm 
Kratzerwinkel 

In Graden 

25 1 8  67 ·3 2 1 .9 6 ·5 65° 
83 5 1 .3 1 5 .2 6 .8  50° 

300 60.8 2 1 .2 6 ·4 70° 
598 49 ·4 2 5 ·3 9 .2  60° 
669 38 .3  1 9 ·7 7 · 3  75° 
620 40. 2  1 6 · 3 5 .6 60° 

1 0 2 1  46 .0 1 1 .5 8 · 3  80° 
5 3 2  3 2 . 3  1 7 ·5 7 .0 5 5° 
200 37 .0 1 6 ·4 6 ·9 65° 

2096 22.2 22 ·4 5 ·9 60° 
1 40 1 9 ·5 24.8 6 .8  80° 

82 79 . 1  30.2 1 3 ·3 80° 

Einige Stlicke del' 6 S c h r a g  e n d  k 1 i n g e n bilden einen Ubergang zu I(\in
genkratzern mit schief gestellten Kratzerkappen (Taf. S I ,  Abb. 3-5) .  Ein anderes 
Gel'at diesel' Gruppe hat eine zinkenahnliche Spitze an dem retuschierten Ende 
(Taf. S I , Abb. 6) .  

Auch die 9 K 1 i n g e 1 1  m i t  H o  h 1 k e r b e n  sind sehl' wenig typisch und 
zeigen fast keine Ubel'einstimmllng mit Geraten diesel' Art die im mittlel'en oder 
oberen Aurignacien angetroffen werden . Das Gerat Taf. 5 3 ,  Abb. I zeigt eine 
grof3e undeutl iche Kerbe an einel' Kante und die l'etllschierte Klinge Taf. 5 3 ,  
Abb. 4 zeigt eine tiefe kurze Kerbe. D a s  Al'tefakt Taf. 5 3 ,  Abb. 3 zeigt 3 Kel'ben 
untel'einander, die dem Stuck eine etwa sageahnliche Gestalt geben . Doch liegt 
hier keine typische lVIagdalenien-Sage vor. 

Die 46 K l i n g e n  m i t  R e t u s c h e  (Taf. 52 ,  Abb. 3 , 4 , 6--8 ; Taf. 5 3 ,  Abb. 
I ,  2, 4--1 I ;  Taf. 54, Abb. 5) sind atypisch . Nur einige Stucke haben deutliche 
Kantenretusche, wie z .B .  die At tefakte Taf. 43 , Abb. 4,  8 und 9.  Das zuerst ge

nannte Stuck zeigt uberdies eine deutlich ausgearbeitete Spitze und eine seitliche 
Hohlkerbe . Nur diese Artefakte erinnern an die ubel'einstimmenden Stucke del' 
Aurignacgruppe . Ofters wurde an Klingen eine Art Spitze ausgearbeitet wie 
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bei den Geraten Taf. 52, Abb. 3 , 4 ,  6 ,  8 und Taf. 5 3 ,  2-7.  lVIan konnte diese 
Stiicke auch atypische Spitzenklingen nennen . 

G e r a  t e a u s  K n o  c h  e n  0 d e r E I f e n  b e i n  wurden nur i n  geringel' Anzahl 
aufgefunden. Sehr eigentumlich ist eine aus Elfenbein hergestellte p r  i m i t i v e 
H a  l' p u n  e (Taf. 56,  Abb. I ) . Von diesel' wurden zwei durch alte Bruche ge
trennte Teile im Eingang von Hohle B gefunden . Die erhaltenen Bruchstiicke 
genugen aber vollkommen, um in dem Gerat eine harpunenahnliche Elfenbein
spitze zu erkennen.  Sie zeigen einen langschmalen Querschnitt. Die zwei Teile 
weisen insgesamt funf Einkerbungen auf, die so angebracht sind, daf3 das Gerat 
vViderstand bietet ,  wenn man es nach dem Einschuf3 herausziehen will .  Die 
ruckwarts gerichteten Teile diesel' Einkerbungen sind noch n icht nach hinten 
zugespitzt , sondern senkrec11t abgeschnitten . Hierdurch weicht das Gerat von 
den bekannten primitiven Harpunen del' fl'anzosischen 4ten lVIadeleinegruppe ab. 
Diese zeigen alle schon deutlich nach hinten gerichtete Hackchen. Ein weitel'er 
Unterschied besteht darin ,  daf3 die Einkel'bungen um das ganze Gel'at herum
laufen , obwohl sie an den Kanten am tiefsten eingeschnitten sind. "Vir haben 
hiel' also eine Knochenspitze vor uns von einem flachen Typ , die im Aurignacien 
zahll'eich auftl'itt .  Diese Spitze hat man einfach mit Kerben vel'sehen. Ob dieses 
Gerat und die wenigel' primitive Harpune del' fl'anzosischen 4ten lVIadeleinegl'uppe 
sich selbstandig aus den flachen Knochenspitzen entwickelt haben , oder ob 
hier ein Vorlaufer del' franzosischen Harpunen vorliegt, ist nicht zu entscheiden. 

Auf3er del' Hal'pune wurden noch eine K n o  c h  e n s  p i t  z e mit ovalem 
Querschnltt gefunden (Taf. 56 ,  Abb .  2). Diese ist sehr roh gearbeitet und weist 
eine stumpfe Spitze auf. Das UlHere Ende zeigt einen a lten Bl'uch . \iVeitel' fanden 
sich dl'ei kurze und ein langel'er aus Knochen hel'gestellter P f l' i e m e n  (Taf. 56 ,  
Abb .  5-7) .  

Eigentumlich ist eine aus Elfenbein geschnitzte Spitze mit ovalem Querschnitt 
(Taf. 50 ,  Abb. 3 ) .  Sie ist mit einem dreieckigen , flachen Fortsatz unter der Spitze 
versehen ; vielleicht bildete dieser ursprunglich ein Hackchen, so daf3 das Gerat 
als S p e e r s c h l e u d e r  benutzt werden konnte. 

Bemerkenswert sind vier aus Knochen geschnitzte , dunne S t a b  c h  e n, mit 
abgeschragten Enden,  von denen drei zerbrochen sind ; nur eines ist vollstandig 
erhalten (Taf. 56, Abb . 4) .  Dieses zeigt einen langlichen Quel'schnitt und wechsel
seitig abgeschl'agte Enden . vVelchem Zweck diese Stabchen dienten, laf3t sich 
nicht feststel len . 

Sehr schon sind zwei grof3e, aus Elfenbein geschnitzte G I a t t e r, die bei dem 
lVIammutschadel gefunden wurden (siehe hierfur Taf. 57 und Taf. 58 ,  Abb . 1 7 
und Taf. 1 2 ,  Quadrat Nr. 326, 496 und 438) .  AIs Gerat ist auch ein K n o c h e n
a m b 0 f3 anzusprechen , der neben den typischen Abnutzungen auch eine lVIenge 
dunner, feiner Striche aufweist . 
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vVeiter wurde ein sogenannter Z a h i s  t a b  gefunden, der mit zwei Strichreihen 
( I D  und 4 Striche) versehen ist . Die eine Reihe besteht aus zwei Gruppen zu 

je drei Strichen (Taf. 56, Abb. 8 ) .  
An S c h  m u c k s a c  h e n  kamen in  Mauern d ie  in  den Klingenkulturen all

gemein verbreiteten E l f  e n  b e i n a n h a  n g e r zahlreich zutage. Samtliche An
hanger befanden sich bei den Mammutknochen am Eingang von Hohle B .  Die 
14 Stucke verkorpern ganz verschiedene Typen und sind von ungleicher GroBe 
(Taf. 58 ,  Abb .  1-14) ·  Sie sind sehr glatt und mit einem sorgfaltig gebohrten 
Loch versehen . AuBer Anhangern aus Elfenbein wurden noch sechs aus Zahnen 
hergestellte aufgefunden . Drei sind aus den ' Eckzahnen des Eisfuchses, zwei aus 
Schneidezahnen von vVolf und Bar und einer aus einem Backenzahn des Ren 
hergestellt (Taf. 58 ,  Abb. I S) · 

Sehr eigentumlich ist eine am Eingang von Hohle B entdeckte Mammutrippe 
mit Ritzungen (Taf. 58, Abb . 1 6) .  An dem e inen Ende befinden sich mehrere 
Striche , von den en vier so eingeritzt sind , daB sie zwei Beine einer menschlichen 
Figur darstellen konnten . Hinter diesen sind zwei weitere Striche zu sehen , die 
man als ein menschliches Bein mit Oberschenkel ,  Unterschenkel , Knie und 
Wade betrachten konnte. Vielleicht stellen die  Ritzungen auch die  Extremibiten 
eines GroBtieres dar. Leider weist das Stuck einen alten B rllch auf. 

VERGLEICH DER GERATE DER UNTEREN M ADELEINEGRUPPE 

VON M AUERN MIT ANDEREN FUNDSTELLEN 

Typisch flir das Magdalenien von Mauern sind die Gravettespitzen , die vielen 
oft mikrolithischen Rtickenmesser, die groben Zinken , die vielen gut ausgebil
deten Stiche1 und zum Schluss die primitive Harpune.  vVeiter ist charakteristisch , 
daB sonst fast keine Knochengerate auftreten und daB nur weinige schlecht 
ausgebildete Klingenkratzer vorliegen . 

Dieses Magdalenien hat viel Ahnlichkeit mit dem mitteleuropaischen oberen 
Aurignacien , wie es z .B . von Unterwisternitz in Mahren (L. 4) , von del' Pekarna
hohle nordlich B runn (L. 2), von den Fundstellen des Wagramdurchschnitts 
des Kamp in Nieder- Osterreich oder von dem Vogelherd bei Ulm (L. 1 28) 
vorliegt. Auch hiervon sind Gravettespitzen und Ruckenmesser ' bekannt, und 
auch hier finden sich manchmal grobe Zinken , wahrend hier die Stichel im 
Vergleich zu den Kratzern zahlreich vertreten und gut ausgebildet sind. 

Unterschiede zu diesen Fundstellen sind das Fehlen von Artefakten del' 
Kielkratzer-Nasenkratzer-Bogenstichelreihe und das Auftreten einer primitiven 
Harpune. 

Das Magdalt::n ien von Mauern unterscheidet sich von dem klassischen west
europaischen oberen Magdalenien (Magdalenien V und VI) durch das Fehlen 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
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von gewohnlichen Harpunen, Nadeln ,  feinen Bohrern und Zinken und von 
zahlreichen gut geformten Klingenkratzern . 

Auch die mittlere westeuropaische lVI adeleinegruppe (lVIagdalenien IV) fuhrt 
keine Gi'avettespitzen und hat andere primitive Harpunen , wahrend das untere 
lVIagdalenien von Frankreich weder Harpune noch Gravettespitzen , dagegen 
aber eigentumliche Dreiecke enthalt. 

I ch mochte die lVIadeleinegruppe von lVIauern daher als eine mitteleuropaische 
Weiterentwicklung des oberen Aurignaciens betrachten , die nicht durch eine 
I nvasion der Solutreeleute gestort word en is (Siehe fur das sogenannte mlttel
europaische Solutreen auch Seite 79) .  

I nwiefern diese untere lVIadeleinegruppe das mehr oder weniger explosive 
Entstehen des westeur opaischen mittleren lVIagdaleniens beeinflul3t hat, ist noch 
nicht zu ersehen . 



SUMMARY 

I n  the entrance and in  front of the caves of Mauern, situated near the Danube 
north of Munich, we found three palaeolithic cultures. In t

·
he loss layer under

neath the humus layer we found a lower Magdalenian culture. Underneath it 
and separated from it by a barren layer in a cave loam there was a culture with 
chiefly primitive leaf points, hand-points and early palaeolithic planes. Underneath 
this culture, also in a cave loam, we found a Moustierian. We suppose that" the 
lbss deposits belong to the latter part of the Wiirm I ce Age and that the cave 

loam was formed in a somewhat temperate period in an earlier phase of the 
Wiirm I ce Age. A pollenanalithic research of the formations underneath the 

caves in the valley by R. SCHUTRUMPF and a sediment-petrologic research of 

these layers and of those in  the caves by the author, support this hypothesis. I t  

was a great pity that w e  could not finish the geological researches o f  the cave 

sediments and of the formations in the neighbourhood, because the excavations 
had to be stopped in 1 938 .  

With the a id  o f  partially new statistic methods the implements o f  the various 
cultures were described and compared with those of other sites. 

The Moustierian culture is the same as the one found in many caves in the 
south of Germany. The culture with leaf points, however, represents exceptional 
characteristics. In this group primitive leaf points together with tools of the early 
palaeolithic type, such as hand-axes, hand points and planes, occur as a character
istic phenomenon . We did not  f ind blades of the late palaeolithic type. The 
leaf points too are mainly chipped in the early palaeolithic fashion, i . e .  l ike the 
hand-axes of the later Acheul ian culture. The leaf points of the Western European· 
Solutrean culture represent a totally different way of chipping. I n  this connection 
we pointed out the fact that already some time before primitive leaf points in  
early palaeolithic surroundings had been found in the south and the centre of 

Germany, viz. in Kosten, Ranis, Klausennische and Bocksteinschmiede. In the 
t,vo latter places we find those leaf points together with Micoque hand-axes 
between which there are various transitions. From this fact and a few others we 
have built up the hypothesis that the early palaeolithic cultures with leaf points 
l ike those of Mauern, Kosten, Ranis, Altendorf and probably of five other sites, 
arose partially from an extension of the later Acheulian culture, pointing to the 
east and resembling that of Micoque, eventually after mixing with the Moustierian 
or  with a primitive blade culture in Central Europe .  We also suggested the possi-
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bility, that the primitive Hungarian and Moravian leaf point cultures of the so
called Szel�ta-group partially owe their existence to the above-mentioned leaf 
point cultures. As these leaf point cultures form a wholly new element in the 
E uropean palaeolithic age, it was suggested to introduce the name of "Altmuhlian 
Group" for them.  

The Magdalenian culture, found in Mauern, on the one hand represents 
characteristics resembling the h igher Aurignacian, such as e.g. the occurrence 
of Gravettian points and of a small number of objects made of bone and ivory. 
Some characteristics on the other hand refer to a later age, such as the occurrence 
of an ivory point resembling a primitive harpoon, together with various microliths. 

Over the Magdalenian layer we further found remains of human habitation 
in the caves at the time of the Mesolithic and Neolithic ages, the Hallstatt and 
La Tene periods and remains of cultures of more recent epochs. 



RESUME 

Dans l'entree et devant les grottes de Mauern, situees pres du Danube, au 
Nord de Munich, nous avons trouve trois cultures paleolithiques. Dans le lOss, 
au-dessous d'une couche humique, dans un l imon argileux de la grotte, nous avons 
decouvert un Magdalenien inferieur. Au-dessous de celui-ci, separe par une 
couche sterile, i l  y avait une culture caracterisee par des pointes en feuille de laurier 
et par des pointes et des racloirs du paleolithique inferieur. Au-dessous de cette 
derniere culture, dans une couche tout a fait comparable, nous avons decouvert 
un Mousterien. On suppose que les couches de loss se sont formees pendant le 
'iVtirm II et que le limon argileux de la grotte est un depot d'une periode assez 
temperee, forme pendant une phase plus ancien ne du \iVurm. 

Un examen pollynique des couches situees au-dessous des grottes dans la 
vallee, effectue par le Dr R. SCHUTRUMPF, et un examen petrologique de 
ces couches et de celles qui se trouvent dans les grottes, effectue par I 'auteur, 
appuient cette hypothese. Helas, i l  etait necessaire d'interrompre ces fouilles en 
I 93 8  et c'est pourquoi il fut impossible de terminer ces examens geologiques 
compares. 

A I 'aide de methodes statistiques, partiellement neuves, les trouvailles des 
diverses cultures furent comparees avec celles d'autres gisements. 

Le Mousterien ressemble a celui de I '  Allemagne du Sud. La culture avec des 
pointes en feuil le de laurier presente pourtant des caracteres exceptionnels et 
speciaux. Dans ce groupe on trouve, comme phenomene typique, les pointes 
primitives susdites, accompagnees d'outils du type paleolithique inferieur, tels que 
coups-de-poing, pointes et racloirs. Cependant nous n'avons pas trouve de lames 
du type paleolitique superieur. Aussi les pointes en feuil le de laurier ont ete 
principalement travailiees a la maniere de I ' industrie de l 'age paleolithique inferieur 
p.e. comme les coups-de-poing de I' Acheuleen plus avance . Les pointes, typiques 
du Solutreen de l 'Europe occidentale, demontrent un tout autre mode de travai ller 
le silex .  A ce sujet nous avons attire l'attention sur le fait qu'on a deja  trouve 
autrefois des pointes primitives analogues dans un milieu paleolithique ancien, 
situe dans I '  Allemagne centrale et du Sud, p .e .  a Kosten, Ranis, Klausennische et 
Bocksteinschmiede. Dans ces deux derniers gisements nous avons trouve ces 
pointes a feuille, accompagnees de coups-de-poing Micoquiens, avec lesquelles 
elles presentent plusiers transitions. Partant surtout de ces faits et encore de 
quelques autres, nous arrivons a I 'hypothese que, comme a Mauern, Kosten, 
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Ranis, Altendorf et, problablement, encore dans cinq autres gisements, les cultures 
du paleolithique inferieur, avec les pointes susdites, se sont partiellement formees 
it la suite d'une extension occidentale de l' Acheuleen superieur .  C'est celui-ci 
qui' ressemble au l\1icoque ,  eventuellement melange avec le lVlousterien ou avec la 
culture de lames primitives de l 'Europe centrale. On a aussi suppose que les cultures 
it pointes primitives en feuille de laurier ou de saule, du soi-disant groupe de 
Szeleta en Hongrie et en Moldavie, devraient leur existence partiellement aux 
cultures it pointes en feuille de laurier primitives, mentionnees ci-dessus. 

Comme les cultures susdites representent un element tout it fait nouveau dans le 
paleolithique europeen , nous proposons pour celles-ci le nom d' Altmiihl ien . 

Le Magdalenien de Mauern, d'une part, demontre des caracteres qui rappellent 
l '  Aurignacien superieur, comme p . e .  l 'apparition des pointes de Gravette et la 
presence peu importante d'objets en os et en ivoire ; d'autre part, iI presente des 
caracteres, comme la presence d'une pointe en ivoire, it la maniere d'un harpon 
primitif, et de plusieurs microlithes, indiquant un age plus recent. 

Nous avons encore trouve , au-dessus du lVl agdalenien , des restes d'lI ne occupation 
des grottes des ages Mesolithique et Neolithique, pendant les periodes de Hallstatt 
et de La Tene et enfin un etablissement romain.  

Dans les couches superieures des grottes nOlls avans mis it jour des traces qui 
remontent " des temps plus recents. 
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Grundrisse der Hohlen von lVIauern. Nach Beendigung �r I 



TAFEL I 

'abungen aufgenommen van Dr.  I ng. H .  Brand .  



Tafel 2 

Oben : BEck von Mauern uber das Wellheil11er Trockental nach 
NW. Im dem Hintergrund befinden si ch die H6hlen . 

Unten : Die Eingange des H6hlen A ,  B und C vom Tale aus gesehen . 
B lick nach NW. 



TAFEL 2 



Tafel 3A 

Uingsschnitt durch den Verbindungsgang zwischen Hohle A und n 
nach der Linie JK des Grundrisse Tafel I .  Aufgenammen van 
Dr. Ing. H .  Brand. 
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Tafel 3 B .  

Uingsschnitt durch die H6hle A nach der Linie LlVI des Grundrisses 
Tafe! I .  Aufgenommen von Dr. log.  H. Brand. 
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Tafe! 4A 

Uingsschnitt durch Bah!e B und D nach der Linie AXB des 
Grundrisses Tafe! I .  Aufgenommen von Dr .  I ng .  B .  Brand .  
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TAFEL 4A 



Tafel 4B 

Einteilung des Grabungsfeldes nach vorlaufiger Vermessung des Flur
bereinigungsamtes in Neuburg aiD vor Beginn der Grabung (in 
Quadrate aufgeteilt) . Die punktierten Linien geben die bei der vor
laufigen ,  die ubrigen Linien die nach der endgultigen Vermessung 
festgestellten Felswande an . 
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Tafe! 5 

Oben : Die Umgebung des Wellheimer Trockentales. 

Unten : Die wichtigsten altpalaolithischen Fundstellen in Sud
deutschland .  Die Gebiete oberhalb 500 m libel' dem lee res
spiegel sind punktiel't . 
... Altmuhlgruppe. 
• lVIoustiergruppe . 
• lVIicoquegruppe .  
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Tafe! 6A 

Das Wellheimer Trockental und die Lage der H6hlen von lVIauern. 



TAFEL 6A 



Oben : 

Unten : 

Tafel 6B 

Ma uern 
Moll'lob ,  

longe 
OW 70 30 AO""'"""""tOn, 

H6he 
0=-=10 
Oberh6hung, 2\1,foch 

iom 

Schematischer Profil durch H6hle A und das Trackental . 
Richtung etwa ON O-WSW . 

Grundriss der H6hle D von lVIauern. Nach Beendigung 
der Grabungen aufgenammen van Dr. I ng .  H. Brand. 

S2391910
Rectangle

S2391910
Rectangle
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Tafel 7 

Oben : Die H6hle B (oben) und die H6hle D (unten) nach Beendi
gung der Ausgrabung. 

Unten : Die H6hle D wahrend der Ausgrabung. 
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TAFEL 7 



Tafel 8 

Oben und Unten : Die Hbhle A wahrend der Ausgrabung. 



TAFEL 8 



Tafel 9 

Oben : Langsschnitt A'XB' (siehe Taf. 4 B) durch die Hohlen 
B und D in eine Ebene ausgebreitet. Gerade im Eingang 
befindet si ch die auf TaL I 2  dargestellte reiche Kultur
schicht der lVIadeleinegruppe. Feuerstellen sind schwarz 
angegeben. 

Unten : Querschnitt CD (siehe Taf. 4 B) am Eingang del' Hohle 
D Feuerstellen sind schwarz angegeben. Verzeichnis del' 
Schichten : 
A. Schwarzer, sandiger Humus mit gro/3en, stark abgerun

deten Kalksteinen . lVIesolithische, neolithische, bronze
zeitliche, eisenzeitliche, romische u nd mittelalterliche 
Kulturreste. 

B. Braune Verlehmungszone. 
C .  Gelber, sandiger Lo/3 mit gro/3en, :;charfsplittrigen 

Kalksteinen. Kulturreste der unteren Madeleinegruppe. 
D. Graubraune fette Verlehmungszone mit vielen kleinen 

abgeru ndeten Kalksteinen. Steril .  
E. Gelber, sandiger Lo/3 mit gro/3en, scharfsplittrigen 

Kalksteinen. Steril .  
F. Graubrauner, fetter Lehm mit  vielen abgerundeten Kalk

steinen. Kulturreste der Altmuhlgruppe. 
G. Dunkelbrauner, fetter Lehm mit vielen abgerundeten 

Kalksteinen. Kulturreste der Moustiergruppe . 
H .  Grauer fetter Lehm mit vielen abgerundeten Kalk

steinen. Steril .  
1 .  Gelber, fetter Hohlenlehm mit  gro/3en splittrigen Kalk

steinen. Steril. 
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Oben : 

Unten : 

Tafel 1 0  

Uingsschn i tt EF (siehe TaE. 4 B) am Eingang von 
Hohle A. 

Uingsschnitt GH (siehe TaE. 4 B) am Eingang von 
Hohle A .  
Feuerstel len sind schwarz angegeben . Verzeichnis . der 
Schiehten : 

A .  Schwarzer, sandiger Humus mit grol3en , stark abgerun
deten Kalksteinen. lVIesolithische,  neolithische, bronze
zeit l iche , eisenzeitl iche , romische und mittelalterliche 
Kulturreste. 

B. B raune Verlehmungszone .  
C .  Gelber, sandiger Lol3 mit  grol3en , scharfsplittrigen 

Kalksteinen . Kulturreste der unteren lVIadeleinegruppe. 
D .  Graubraune fette Verlehmungszone mit vielen kleinen 

abgerundeten Kalksteinen . Steril .  
E .  Gelber , sandiger LoB mit groBen , scharfsplittrigen 

Kalksteinen . Stet·i l . 
F. Graubrauner , fetter Lehm mit vielen abgerundeten Kalk

steinen. Kulturreste del' Altmtihlgruppe. 
G. Dunkelbrauner, fetter Lehm mit vielen abgerundeten 

Kalksteinen. Kulturreste del' lVIoustiergruppe. 
G' .  Gelber Lehm mit ziemlich gl'oBen scharfsplittrigen 

Kalksteinen . Kulturreste der lVIoustiergruppe . 
H .  Grauer fetter Lehm mit vielen abgerundeten Kalk

steinen.  Steri l .  
1 .  Gelber, fetter Hohlenlehm mit groBen splittrigen Kalk

steinen.  Steri l . 
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Tafel I I 

Oben : Ubel'sichtsaufnahme der Iadeleinegruppe des Vol'platzes 
del' Hohle B mit Skeletteilen vom lYIammut. Quadrat 
324, 325 ,  3 5 5 ,  356 ,  387 und 388 .  Die Gerate sind schon 
entfernt .  Siehe auch Taf. 1 2 .  

Unten : Eine Stelle mit Geraten del' lYIadeleinegruppe 111 Quaclrat 
448 auf clem Vorplatz der Hohle B .  



TAFEL T J  



Tafe! 1 2  

Kulturschicht del' alteren lVIadeleinegruppe auf dem Vorplatz der 
Hohle B. Bei den Skeletteilen eines lVIammuts befindet sich eine 
gro13e lVIenge von Geraten aus Silex, E lfenbein und Knochen . 
Eigentumlich ist del' S itzstein in Quadrat 326 und del' "Sitzfelsen" 

in Quadrat 390. I n  Quadrat 388 befindet sich eine gro13e Herdstelle .  
Siehe fur die Beschreibung Seite 25 . 
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Tafel 1 3  

lVI o u s t i e r g r u p p e  

I Dreiekiger, handspitzenahnlicher Faustkeil , l a  Oberseite ,  I b  rechte 
Kante, le Unterseite, Id Querschnit. 

2 Faustkeilschaber ,  2a Oberseite, 2b rechte Kante , 2C Unterseite , 
2d Querschnitt . 



TAFEL 1 3  



Tafel 1 4  

lVI o u s t i e r g r u p p e  

I Kleincs degeneriertes faustkeilschaberahnliches GerM, la Ober
seite, I b  Unterseite , I C  rechte K ante , I d  Querschnitt .  

z Dreieckige Handspitze, za Oberseite mit Schlagflache, zb Quer-
schnitt .  

3 Dre ickige Handspitze, 3a Oberseite,  3b Unterseite,  3c rechte Kante. 
4 Dreieckige Handspitze, 4a Oberseite , 4b Querschnitt . 
S Handspitze, sa Overseite mit Schlagflache,  Sb Querschnitt .  
6 Handspitze , 6a Oberseite , 6b Querschnitt .  

\ 
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Tafel 1 5  

M O ll s t i e r g r u p p e  

I Langschmale Handspitze , l a  Oberseite mit Schlagflache , r b  l inke 
kan te,  r c QU erschn i t t .  

2 Handspitzenahnlicher Spitzschaber, 2([ Oberseite , 2b Unterseite , 
2C Querschn itt .  

3 Spitzschaber ,  30 Oberseite,  3b Qllerschnitt .  
4 Spitzschaber , 40 Oberseite mit Schlagflache , 4b Unterseite del' 

Spitze , 4C Querschnitt .  
5 Spitzschaber , 50 Oberseite, 5b Querschnitt .  
6 Handspitzenahnlicher Spitzschaber ,  60 Oberseite , 6b Qllerschnitt . 



TAFEL 1 5  



Tafel r 6  

I o u s t i e r g r u p p e  

r Bogenschaber, Ta Oberseite , r b  Querschnitt .  
2 Bogenschaber, 2G Oberseite,  2b Querschnitt .  
3 Bogenschaber, 3G  Oberseite, 3b Unterseite , 3C Schaberkante, 

3d Querschnitt. 
4 Bogenschaber, 4G Oberseite , 4b Unterseite , 4C 1 .  Kante,  4d Quer

schn itt . 
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Tafel 1 7  

lVI o u s t i e r g r u p p e  

1 Bogenschaber, l a  Oberseite mit Schlagflache, I b Querschn i  tt. 
2 Bogenschaber,  2a Oberseite , 2b Querschnitt .  
3 Bogenschaber, 3a Oberseite, 3 b  Querschnitt .  
4 B ogenscha ber, 4a Oberseite, 4b Querschnitt .  

5 Bogenschaber, sa Oberseite, Sb  Querschnitt .  
6 Bogenschaber, 6a Oberseite , 6b Querschnitt .  
7 Bogenschaber, 7a Oberseite , 7b Querschnitt . 
8 Bogenschaber, 8a Oberseite , 8b Querschn itt .  
9 Bogenschaber , 9a Oberseite, 9b Querschnitt .  
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I Bogenschaber, 
2 Spitzschaber , 
3 Bogenschaber , 
4 Bogenscha bel' , 
5 Bogenschabel' ,  
6 Bogenschabel' , 
7 Bogenschabel' ,  
8 Bogenschaber,  
9 Geradschaber, 

1 0  Geradschaber , 

Tafel 1 8  

iVI o u s t i e r g r u p p e  

l {/ Oberseite mit Schlagfhiche , I b  Querschn itt . 
20 Obersei te, 2b Querschnitt .  
30 Oberseite, 3b  Querschn itt .  
40 Unterseite,  4b Quel'schn itt .  
50 Obersei te ,  5b  Quel'schnitt .  
60 Oberseite , 6b Untel'seite ,  6c Querschnitt .  
70 Oberseite , 7b Querschnitt .  
80 Obel'seite ,  8b Quel'schn i tt .  
90 Obel'seite , 9b Querschnitt .  

1 00 Oberseite ,  I Ob Querschnitt .  
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Tafel 1 9  

lVI o u s t i e r g r u p p e  

I Geradschaber , la Oberseite, l b  Vorderansicht von der Schaber-
kante, lC Querschnitt .  

2 Geradschaber ,  20 Oberseite, 2b Querschnitt .  
3 Geradschaber, 30 Oberseite, 3 b  Querschnitt . 
4 Hohlschaber, 40 Oberseite, 4b Querschnitt .  
5 Hohlschaber , 50  Oberseite ,  Sb  Querschnitt. 
6 Doppelschaber , 60 Oberseite , 6b Querschnitt .  
7 Doppelschaber ,  70 Oberseite , 7b Vorcleransicht der l inken Scha

berkante , 7c Querschnitt .  
8 Rundschaberahnliches Gerat , 80 Oberseite , 8b Querschnitt .  
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Tafe! 20 

M o u s t i e r g r u p p e 

I Schaber mit kratzerahnlicher Schnauze , IQ Oberseite mit Schlag
flache ,  I b Querschnitt .  

2 Kratzerahnl icher Schaber, 20 Oberseite ,  2b Kratzerkappe von 
vome gesehen , 2C Querschnitt .  

3 Bohrerahnl iches Gerat ,  30  Oberseite mit Schlagflache, 3b Quer-
schnitt . 

4 Bohrerahnliches Gerat, 40 Oberseite , 4b Querschnitt .  
5 Sageahnliches Gerat , 50 Oberseite, Sb  Querschnitt . 
6 Retuschierte Breitklinge, 60 Oberseite , 6b Querschnitt .  
7 Gerat mit Hohlkerben , 70 Oberseite , 7b Querschnitt .  
8 Gerat mit Hohlkerben , 80 Oberseite , 8b Querschnitt .  
9 Sage, 90 Oberseite, 9b Schlagflache ,  9c Querschnitt . 

r o  Retuschierte B reitklinge , 1 00 Oberseite ,  r ob Schlagflache, r oc 
U nterseite . 

I I Retuschierte B reitkli nge, I 1 0  Oberseite,  r r b  Vorderansicht ,  I J C 
Querschnitt . 



TAFEL 20 



Tafel 2 1  

lVI o u s t i e r g r u p p e  

1 Abschlag, ra Oberseite mit Schlagflacbe ,  1 b  Querschnitt .  
2 Abschlag, 2 a  Oberseite m i t  Schlagflache , 2 b  Querschnitt .  
3 Abschlag, 3a  Oberseite mit Schlagflache ,  3b Querschnitt. 
4 Abschlag, 4a Oberseite mit Schalgflache , 4b Querschnitt .  
S Breitklinge, sa Oberseite mit Schlagflache , Sb Querschn itt .  
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Tafel 22 

lVI o u s t i e r g r u p p e  

r Abschlag mit Spitze , la Oberseite mit Schlagfhiche , r b  Vorder-
ansicht , l e  Querschnitt .  

2 Abschlag mit Spitze , 2a Oberseite mit Schlagflache , 2b Querschnitt .  
3 Breitklinge , 3a  Oberseite , 3b  Querschnitt . 
4 Dreitklinge , 4a Oberseite mit Schlagflache ,  4b Querschnitt .  
5 Abschlag mit Spitze , sa Oberseite mit Schlagflache, S b  Querschnitt . 
6 Breitklinge , 6a Oberseite mit Schlagflache , 6b Querschnitt .  
7 Breitklinge ,  7a Oberseite mit Schlagflache , 7b Querschnitt . 

., 
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Tafel 23 

A l t m ii h l g r ll p p e  

I B lattspitze, IQ Oberseite , I b  l inke Kante , I C  Unterseite , I d  Qller
schnitt oben , re Qllerschnitt !litte, If Querschnitt unten . 

2 Blattspitze , 2G Oberseite , 2b rech te Kante, 2C Unterseite , 2d Quer
schnitt l itte , ze Querschnitt oben , 2 f Querschnitt oben. 
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Tafe! 24 

A l t m li h l g r ll p p e  

I Blattspitze, la Oberseite, I b  rechte Kante , I C  Unterseite , I d  Quer
schnitt M itte , le Qllerschnitt oben , If Qllerschnitt Mitte , Ig 
Qllerschnitt unten . 

2 B lattspitze, 20 Oberseite , 2b l inke Kante , 2C Unterseite, 2d Qller
schnitt oben , 2e Qllerschnitt Mitte ,  21 Qllerschnitt llnten . 
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Tafel 25 

A l t m ii h l g r u p p e  

I Blattsp itze , I t1 Oberseite,  I b  linke Kante , I C  Unterseite,  I d  Quer
schnitt .  

2 B lattspitze , 20 Obersei te,  2b  l inke Kante,  2C Unterseite , 2d Quer
schnitt . 

3 Blattspitzenteil ,  30 Oberseite, 3b Unterseite , 3c Querschnitt .  
4 nIattspitzenteil , 40 Oberseite , 4b Unterseite,  4c Querschnitt .  
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Tafel 26 

A l t m u h l g r u p p e  

I B lattspitze, l {7 Oberseite,  I b  l inke K8nte ,  I C  Unterseite,  I d  Quer
schnitt .  

2 B lattspitze , 20 Oberseite , 2b Unterseite,  2C l inke Kante , 2d Quer-
schnitt lVl i tte ,  2e Querschnitt oben, 2f Querschnitt unten . 

3 B lattspitze , 30 Oberseite , 3b  Unterseite, 3c Querschnitt .  
4 B lattspitzente i l ,  40 Oberseite ,  4b Langsschn itt ,  4c Unterseite. 
5 B lattspitzenteil , 50  Oberseite ,  Sb rechte Kante, se Unterseite,  

Sd Querschni tt .  
6 B lattspitze ,  60 Oberseite ,  6b rechte Kante ,  6c Unterseite, 6d Quer

schnitt . 
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Tafel 27 

A l t m u h l g r u p p e  

r Breitklinge ,  T a  Oberseite , r b  rechte Kante ,  r c  Unterseite , I d  Quer
schnitt . 

2 Blattspi tze , 20 Oberseite, 2b rechte Kante ,  2C Unterselte, zd Quer
schnitt lVI itte , 2e Querschnitt oben . 

3 Blattspitze , 30 Oberseite ,  3b  rechte Kante, 3C Unterseite , 3d Quer
schnitt .  

4 B lattspitzentei l ,  40 Oberseite , 4b Unterseite,  4c Querschnitt . 
5 Blattspitzentei l ,  50 Oberseite, Sb  l inke Kante, SC Unterseite , Sri 

Querschnitt. 
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Tafel 28 

A l t m u h l g r u p p e  

I Blattspitze halb vollendet, r a  Obersei te , J b  l inke Kante , I C  Unter
seite, I d  Querschnitt . 

2 B lattspitze , 2(7 Oberseite, 2b l inke Kante , 2C Unterseite ,  2d Quer
schnitt . 

3 B lattspitze, 3(7 Oberse i te ,  3b l inke Kante , 3c  Unterseite , 3d Quer
schnitt, 3e Querschnitt .  

4 B lattspitze , 4(7 Oberseite, 4b rechte Kante , 4c Unterseite, 4d Quer
schn itt. 
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Tafel 29 

A l t m u h l g l' u p p e  

I Blattspitze, l a  Obel'seite, I b  Untel'seite,  I C  l inke Kante, I d  Quel'
schnitt unten, le Quel'schnitt oben .  

2 Blattspitzentei l , 2a Obel'seite,  2b linke Kante, 2C Untel'seite, 2d 
Quel'schnitt untel', 2e Quel'schnitt lVIitte , 2f Querschnitt oben.  
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Tafel 30  

A l t m u h l g r u p p e  

r Blattspitze , la Oberseite, r b  rechte Kante, r c  Unterseite, r d  Quer
schnitt oben , re Querschnitt Mitte , If Querschnitt unten . 

2 B lattspitzentei l ,  2(1 Oberseite , 2b l inke Kante, 2C Unterseite , 2d 
Querschnitt . 

3 B lattspitzenteil ,  3(1 Oberseite, 3b l inke Kante , 3c Unterseite, 3d 
Querschnitt. 

4 B lattspitzente i l ,  4a Oberseite,  4b linke Kante , 4c Unterseite , 4d 
Querschnitt .  
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Tafel 3 1  

A l t m ti h l g r u p p e  

I Blattspitze, I G  Oberseite , I b  rechte Kante , I C  Unterseite , I d  Quer
schnitt lVIitte , l e  Querschnitt oben . 

z B lattspitzente i l ,  za Oberseite , zb rechte Kante , zc Unterseite, zd 
Querschnitt . . 

3 B lattspitzentei l ,  3a  Oberseite , 3b rechte Kante , 3C Unterseite , 3d  
Querschnitt. 

4 Blattspitzentei l ,  4a Oberseite , 4b rechte Kante , 4c Unterseite, 4 d  
Querschnitt. 



TAFEL 3 1  



Tafel 32 

A l t m i.i h l g r u p p e  

I Langschmale Handspitze , la linke Kante , l h  Oberseite ,  l C  rechte 
u T  Querschnitt . 

2 Dreieckige atypische I-Iandspitze, Ut Unterseite, 2b  Oberseite, 
2c Querschn i tt schief. 

3 Sprengstuck mit handspitzenahnlicher Retusche , 317 Oberseite , 
3b  Querschnitt .  

4 Abschlag mit handspitzenahnlicher Retusche, 417 Oberseite mit 
Schlagflache , 4b Unterseite , 4c Querschnitt .  

S Spitzschaber, SI7 Oberseite, Sb Querschnitt . 
6 Spitzschaber, 617 Oberseite , 6b Querschnitt .  
7 Sprengstuck mit handspitzenahnlicher Retusche,  7{f Oberseite, 

7b U n terseite, 7c Querschnitt. 
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Tafel 3 3  

A l t m u h l g r u p p e  

I Bogenschaber, la Oberseite mit Schlagfhiche, i b  Querschnitt. 
2 Bogenschaber, 2a Oberseite, 2b Querschnitt , 2C Unterseite. 
3 Bogenschaber , 3a  Oberseite, 3b Querschni·tt. 
4 Bogenschaber, 4a Oberseite, 4b Querschn i tt .  
S Bogenschaber ,  sa Oberseite mi t  Schlagflache , S b  Querschnitt . 



TAFEL 3 3  



Tafe! 34  

A l t m ii h l g r u p p e  

I Bogenschaber, l a  Oberseite mit Schlagf lache , r b  Querschnitt . 
2 Bogenschaber, 2a Oberseite mit Schlagflache , 2b  Querschnitt . 
3 Bogenschaber , 3a Obersei te l11it Schlagflache , 3b  Querschnitt .  
4 Bogenschaber, 4a Oberseite l11it Schlagflache ,  4b Querschni t t .  
5 Bogenschaber , sa Oberseite, Sb Querschnitt .  
6 Bogenschaber, 6a Oberseite l11it Schlagflache, 6b Querschn itt. 
7 Bogenschaber, 7a Oberseite , 7b Querschnitt .  
8 Bogenscha ber , 8a Obersei te,  8b Querschnitt .  
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Tafel 3 5  

A l t m li h l g r ll p p e  

1 Dreieckiger flacher Fallstkei l ,  l a  Oberseite, l h  l inke Kante, l e  

Querschni tt .  
z Blattspitze , za Oberseite , zh Unterseite ,  zr l inke Kante , zd Quer

schnitt. 



TAFEL 3 5  



Tafel 36 

A l t m u h l g r u p p e  

I Dreieckiger flacher Faustkeil , I D  Unterseite, I b rechte Kante. 
z Blattspitzentei l ,  za Oberseite ,  zb l inke Kante ,  zc Unterseite, zd 

Querschnitt .  
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Tafel 37 

A l t m u h l g r u p p e  

I Faustkei lschaber, l a  Oberseite , I b  rechte Kante, l e  Unterseite , 
I d  l inke Kante, l e  Querschnitt . 

2 Bogenschaber, 2a Oberseite , 2b Querschnitt .  
3 Bogenschaber, 3a  Unterseite mit Schlagflache , 3 b  Querschn itt .  
4 Bogenschaber, 4a Oberseite, 4b Querschnitt .  
5 Bogenschaber, s a  Oberseite , Sb  Querschnitt .  
6 Bogenschaber, 6a Oberseite mit Schlagflache , 6b Querschnitt .  
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Tafel 38 

A l t m u h l g r ll p p e  

I Bogenschaber ,  ra  Oberseite , r b  QlIerschnitt .  
2 Bogenschaber, 2a Oberseite,  2b QlIerschnitt . 
3 Geradschaber,  3a Oberseite, 3 b  QlIerschnitt .  
4 Geradschaber ,  4a Obersei te , 4b Querschn itt . 
5 Hohlschaber, sa Oberseite , 5 b  Querschnitt .  
6 Hohlschaber, 6a Oberseite , 6b QlIerschn i t t .  
7 Geradscha bel' ,  70 Oberseite, 7b Querschnitt .  
8 Hohlschaber, 8a Oberseite , 8b Querschnitt .  
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Tafel 39 

A l t m Li h l g r u p p e  

I Doppelschaber ,  J ({ Oberseite mit Schlagflache , 1 6  Querschnitt. 
2 Doppelschabcr ,  20 Oberseite , 26 Querschnitt .  
3 Doppelschaber, 30 Oberseite , 36  Querschnitt .  
4 Doppelschaber, 40 Oberseite , 46 Querschnitt . 
5 Doppelschaber ,  50 Oberseite, 56  Querschnitt .  
6 Doppelschaber, 6a Oberseite,  66 Querschnitt .  
7 Abschlag , 7a Oberseite mit Schlagflache , 76 Querschnitt . 
8 Abschalg, 8a Oberseite mit Schlagflache , 86 Querschnitt .  
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Tafel 40 

A l t m i.i h l g r ll p p e  

I Geradschaber , l {/ Oberseite, I b  U nterseite ,  l e  Qllerschnitt .  
2 Hohlschaber, 20 Oberseite, 2b Querschnitt . 
3 Geradschaber , 30 Oberseite mi t  Schlagflache , 3h Querschnitt .  
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Tafe! 4 1  

A l t l1l ii h l g r u p p e  

[ Doppelschaber ,  l a  Oberseite, l b  rechte Kante , l e  Unterseite , 
I d  Querschnitt .  

2 Doppelschaber, 2a rechte Kante, 2b Oberseite, 2C linke Kante , 
2d Unterseite, 21: Querschnitt .  

3 Doppe!schaber, 3a rechte Kante , 3 b  Oberseite, 3c l inke Kante , 
3d  Querschnitt .  

4 Doppe!schaber,  4a Oberseite mit Schlagflache , 4b Querschnitt .  
S Doppelschaber,  sa Oberseite mit Schlagflache ,  Sb Querschnitt .  
6 Doppelschaber , 6a Oberseite mit SchlagfJache,  6b Querschnitt .  
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Tafel 42 

A l t m u h l g r u p p e  

I Retuschierte Breitklinge , la Oberseite mit Sch lagflache. 
2 Breitkl inge , 2a Oberseite l11it Schlagflache, 26 Qllerschnitt .  
3 Retllschierte Breitklinge , 3a Oberseite ,  36  Unterseite ,  3C oberes 

Ende von vome gesehen, 3d Qllerschnitt .  
4 Breitklinge , 4a Oberseite mit Schlagflache ,  4b Querschnitt . 
5 Retuschierte Brei tldinge , 5a Oberseite ,  5 b  Qllerschll itt . 
6 Klinge , 6a Oberseite ,  6b Querschnitt .  
8 Retuschierte Breitklinge, 8a Oberseite 111 i t  Schlagfl�iche, 86 Quer

schnitt . 
9 Dreitklinge , 9a Oberseite l11 it Schlagflache, 9b Querschnitt .  

10 Hufforl11iges Kernsti..ick ,  I Qa Oberseite , l ob Querschnitt ,  I OC Unter
seite . 
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Tafel 43 

U n t e r e  lVI a d e l e i n e g r u p p e  

1 - 1 2 Gravettespitzen . 
1 3-23 Ruckenmesser.  
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Tafel 44 

U n t e r e  lVI a d e l e i n e g r u p p e  

1 - 1 0  Riickenmesser .  
1 1- 1 6  Zinkenahnliche Spitzen . 
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Tafe! 45 

U n t e r e  lVI a d e l e i n e g r u p p e  

1 -5 Zinken (5 ,  Zinke auf lVIittelstichel ) .  
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Tafe! 46 

U n t e r e  lVI a d e l e i n e g r u p p e  

1-7 lVIittelstichel .  
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Tafel 47 

U n t e r e  l a d e l e i n e g r u p p e  

1 -3 ,  6 Mittelstichel. 
4 ,  5, 7-9 Zweischlag-Eckstichel . 



TAFEL 47 

+ 

+ 

8 



Tafel 48 

U n t e r e  lVl a d e l e i n e g r u p p e  

1-6 Einschlag-Eckstichel. 
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Tafel 49 

U n t e r e  M a d e l e i n e g r u p p e  

I-3 Einschlag-Eckstichel .  
4 ,  5 ,  7 Kantenstichel . 
6 Kratzer mit Stiche l .  
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Tafel 50 

U n t e r e  lVI a d e l e i n e g r u p p e  

1 -5 Doppelstichel . 
6 Kernstiche l .  
7 )  8 Kratzer m it Stiche l .  
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Tafel 5 I 

U n t e r e  II a d e l e i n e g r u p p e  

1 ,  2 Klingenkratzer .  
3-6  Schragendklingen . 
7 Schaber. 
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Tafe! 52 

U n t e r e  lVI a d e l e i n c g r u p p c  

Kern sti cb el .  
2 Einschlag-Eckstichel . 
3 ,  4 ,  6 ,  7 ,  8 Klingen mit Retusche .  
5 Schragendklinge. 



TAFEL 52 



Tafe! 53  

U n t e r e  M a d e l e i n e g r u p p e  

1 ,  3 ,  4 Klingen mit  Hohlkerben . 
2 ,  5- 1 I Klingen mit Retusche. 
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1-7 Klingen . 
8 Kernstuck 

Ta fel Si-

U n t e r e  l\ I a d e l e i n e g r u p p e  

9 ,  1 0  Kegelfbrmige Kernsti.icke 
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Tafel 55  

U n t e r e  lVI a d e l e i n e g r u p p e  

I ,  2 Rechteckige Kernstiicke. 
3 Kegelformiges Kernstiick mit Schaberkante (Kernschaber) . 



T A FE L  SS 



Tafel 56  

U n t e r e  II a d e l e i n e g r u p p e  

Primitive Harpune 
z Knochenspitze . 
3 Speerschleucler .  
4 KnochensUibchen.  
5-7 Pfriemen . 
8 Z�ihlstab . 
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Tafel 57 

U n t e r e  lVI a d e l e i n e g r u p p e  

I ,  2 Walker. 
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Tafel 58 

U n t e r e  lVl a d e l e i n e g r u p p e  

I - I 5  Anhanger. 
I 6  lVIammutrippe mit R itzungen . 
I 7  Walker. 
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