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Zusammenfassung

Im west l ichen Mit teleuropa gibt es wenige Inventare, di  s ich dem
Gravett ien zuweisen lassen, A1le Inventare gehciren in den kalten Kl imaabs-
chnit t  des Hochg1-azi .als,  der auf das Denekamp-Interstadial  folgt .  Die
Cl4-Dat ie rung re ichen von 29 .000 b is  20"000 B.P.  D ie  S te inwerkzeuge kc innen
zwei Phasen zugewiesen werden :  einer dl teren mit  v ielen r i ickenretuschier-
ten St i icken, ausgespl i t terten St i icken und polyedrischen St icheln sowie
einer j i ingeren mit  weniger r i icken-retuschierten St i icken und mehr Elachs-
t icheln. Der Ursprung des Gravett ien in dem behandelten Raum ist  unbekannt;
die Seltenheit  und die Fundarmut der zur j i ingeren Phase gehdrigne fnventare
kann viel le icht den kalten Kl imabedingungen des Hochglazials wlhrend des
maximalen GletschervorstoBes im Wiirm zugeschrieben werden.

R6sum6

11 y  a  peu de  s i tes  en  Europe cent ra le  de  l fOuest  qu ton  peut  a t t r i -
buer  au  Gravet t ien .  Tous  les  ensembles  appar t iennent  i  la  p6r iode f ro ide
du P l6n ig lac ia i re  aprEs  l r in te rs tade du  Denekamp.  Les  da ta t ions  C l4  vont
de  29"000 a  20 .000 B.P,  Les  ou t i l l ages  l i th iques  peuvent  6 t re  s6par6s  en
deux phases :  une phase ancienne eontenant beaucoup de piEces E dos, de
p idces  esqu i l l6es  e t  de  bur ins  po ly6dr iques  e t  une phase r6cente  avec  peu
de p iEces  d  dos  e t  p lus  de  bur ins  p1ans.  L 'o r ig ine  du  Gravet t i -en  dans  la
r6g ion  t ra i t6e  es t  inconnue;  1a  ra re t6  des  ensembles  a t t r ibuab les  d  la
phase r6cente et leur pauvret6 pourrai t  6tre attr ibude aux condit ions
cl imatiques r igoureuses au cours de l favancement maximum des glaeiers
pendant 1e Pl6niglaciaire du tr I i i rm"

In der Behandlung der fr i ih jungpaldol i t ischen Technokomplexe hat
das  Gravet t ien  im west l i chen Mi t te leuropa b isher  ke ine  groge Ro1 le  gesp ie l t .
Der Grund hierf i i r  ist  dar in zu suchen, daB es in den fr i ihen zusammenfassenden
Arbe i ten  (R.R.  Schmid t ,  l9 l2 )  a ls  j i i ngerer  Bes tandte i l  des  Aur ignac ien  im
Sinne von H.  Breu i l  (1912)  e inges tu f t  wurde.  Es  gab a l le rd ings  auch nur
wenige eindeut ige Inventare, deren Unterschiede zum Aurignacien typique
vo11 hervor t ra ten ,

R.R.  Schmid t  (1912)  ha t te  d ie  Inventare  S i rgens te in  IV ,  I , I i l dseheuer
I I ,  Bockstein-H6hle, und Ofnethcihle im schw6bischen Jura sowie die Frei land-
stat ionen Rhens und Metternich im Rheinland (Abb. l )  als "Sp6t-Aurignacien"
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angesprochen" Es enthiel t  wie bei Breui l  def iniert  di innere Kl ingen als das

"HochlAurignacien" und zahlreiche St ichelvar ietdten. Gravettespitzen kamen

nur  vere inze l t  vor ,  aber  ebenfa l l s  noch K ie l -  und Nasenkra tzer .  Desha lb

werden sowoh l  be i  G,  R iek  (1934)  w ie  be i  J ,  Andree (1939)  d iese  Inventare

den " f i l te ren  K l ingenku l tu ren"  zugewiesen.  Auch L .T .Zotz  (1951)  verwendete

zun5chs t  noch den Begr i f f  "SpHt -Aur ignac ien" ,  spd ter  aber  den das  "Per igor -

d ien  sup6r ieur "  (Zo tz . ,  1963)  '

Die Beziehungen des mit teleuropdischen, vor a11em si iddeutschen

Gravet t ien  zum Pav lov ien  wurden von B.  K l ima (1968)  herausgeste l l t .  D iese

bestehen in den "meigelart igen Gerdten".  bei  denen es sich i iberwiegend um

ausgespl i t terte SEi icke handelt ,  I ,J icht ig ist  nach Kl ima aber die Benutzung

von Mammutknochen und - el fenbein f i i r  die Gerl teherstel lung, gleichzeit ig

eine intensive Jagd auf das Mammut.,  Diesem Pavlolvien wurden die Inven-

tare Weinberghi ihlen C und Abri  I  iur Dorf  Neu-Essing zugeschrieben'

In  e iner  Arbe i t  i i ber  d ie  mi t te l rhe in ischen Gravet t iens ta t ionen
versuchte  J "  Hahn (1969)  d ie  besonderen Merkmale  d ieser  Inventare  am

Beisp ie l  von  Mainz-L insenberg  herauszus te l len ,  H ie rbe i  konnten  sowoh l

Merkmale  westeuropd ischer  w ie  auch mi t te l - '  b is  os teuropSischer  Ar t  fes t -

ges te l l t  werden,  r^7as  auch der  reg iona len  Ste l lung en tspr ich t . ,

Von den Fundstel len auf der schwdbischen Alb wurde der Horizont

VII  der Bri l lenhcjhle einem "gravettoiden Aurignac" von G. Riek (1973)

zugewiesen "

Geochronologie und Umwelt

D ie  b isher  un tersuchten  Gravet t ien ta t ionen im West l i chen Mi t te l -

europa er l-auben nur eine grobe Datierung in die Wi. i rm-Kaltzei t ,  feinstrat i -

gtapir is"he Abfolgen fehlen z, Zt,  noch, Fi i r  die l^ leinberghi ihlen bei Mauern

i s t  e i n e  S e d i m e n i a n a l y s e  v o r h a n d e n  ( G "  F r e u n d  i n  L ' F .  Z o t z , 1 9 5 5 ) ,  d i e

f i i r  den Horizont C ein kal tes Kl ima ergab. Die Nachgrabungen von 1967

konnten das best5t igen, vor a11em die reichen Mikrofaunenfunde mit  Hals-

band lemming (W.  von Koen igswald  e t  aL . ,1974) ,  d ie  das  Gravet t ien  des

Hor izonts  C ins  Hochg laz ia l  verw iesen,

Auch in der Bri l lenhcihle fand sich ein Gravett ienhorizont in einer

a u s g e s p r o c h e n  k a l t e n  K l i m a p h a s e  ( G .  n i e k ,  1 9 7 3 .  p p . 1 5 8 - 1 5 9 ) "  D a g e g e n  w a r

d ie*hangende Sch ich t  V I  e ingebet te t  in  e ine  So l i f luk t ionssch ich t  mi t

gerundelem Kalkschutt ,  w5hrend die hangende Schicht V wieder in einem kal-

Ien  K l ima geb i lde t  war ,  be ide  ebenfa l l s  mi t  Gravet t ien .  A l lgemein  kann

man sagen, dag in den si iddeutschen H6h1en das Gravett ien in einem gelbl i -

chen SIh lu f f  n i t  we i tgehend schar fkant igem Ka lkschut t  l ieg t "  D ieser  f inde t

s ich  in  der  Br i l lenhdh le  V t t ,  im Ge iBenk l i i s te r le  Ia ,  Ib ,  den t r r le inberg-

h6h1en c ,  im Bocksre in -T6r le  V I - IV  (R.  Wetze l ,  1954)  und in  der  w i ldscheue

IV" Ausnahmen bi lden hier die Bri l lenhdhle VI mit  einem br5unl ichen Sol i -

f luk t ionshor izon t  und d ie  Magda lenahc jh le  (G"  VJe iB.  1974)  mi t  e inem ge lb l i -

chro ten  Sed iment "  Der  ge lb l i che  Sch lu f f  .  o f  t  a ls  "H i jh l -en lc iB"  angesprochen

1? iBt  s ich  nach se iner  a l lgemeinen s t ra t ig raph ischen S i tua t ion  und den

Ablagerungsbedingungen in das Hochglaz- ia1 einordnen'
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Abb.l  :  Verbrei tung des Gravett ien im l , lest l ichen Mit teleuropa ( l  Abri  I
im Dorf,  2 Weinberghcihlen, 3 Bockstein-Ti i r le,  4 Bri l lenhdhle,
5 GeiBenklcister le,  6 Sirgenstein, 7 Mainz-Linsenberg, 8 t l i ldscheuer,
9  Rhens-Brey ,  l0  Kob lenz-Met te rn ich ,  l l  Magda lenah6h le) .

a b c d e l g h i j k l d e  I  q  h  I

Abb"2  :  Hduf igke i tsver te i lungen der  S te inwerkzeuge (a  Kra tzer ,  b  Mehr -
sch lags t iche l .  c  S t iche l  am Endre tusche,  d  S t iche l  am Brueh,
e  Po lyder -  und F lachs t iche l ,  f  Endre tuschen,  g  Sp i tzk l ingen,
f  Bohrer,  i  r i ickenretuschierte Stt icke, j  Kerbbruchreste, k lateral
re tusch ie r te  S t i i cke ,  1  Hoh lkerben) .

a b c d e l g h i i k l
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Fi ir  die rheinischen Frei landstat ionen Mainz-Linsenberg, Koblenz-
Metternich und Rhens-Brey (J" Hahn, 1969) sind nur f i . i r  die ersten beiden
Fundstel len Anhaltspunkte f i i r  die geochronologische Datierung gegeben. In
Mainz-L insenberg  (E .  Neeb u .  O.  Schmid tgen,  l92 l /24)  l ieg t  der  au toch tone
Fundhorizont dicht i iber einem fossi len Boden, der vermutl ich dem "Hahn-
s td t te r  Boden"  von E.  Schc jnhaLs e t  aL .  (1964)  en tspr ich t .  Auch d ie  Fund-
schicht in Koblenz-Metternich l iegt an der Oberkante einer Braunerde, wenn
auch viel le icht in sekundlrer Lagerung. Beide Bdden lassen sich mit  dem
St i l l f r ied-B-Boden bzw.  dern  PK I  verg le ichen.  D ie  rhe in ischen Gravet t ien-
hor izon te  be f inden s ich  demnach in  der  g le ichen s t ra t ig raph ischen Pos i t ion
wie  d ie  Fundsch ich t  in  Do ln i  Ves ton ice  (B .  X l ima,  1963) ,  was  a l le rd ings
n ich t  unbed ing t  au f  e in  g le iches  A l te r  sch l iessen l i i$ t .

Zwischen den Hdhlenfundstel len und den Frei landstat ionen besteht
ein wesent l icher Unterschied. Die Hi jhlenfundhorizonte l iegen in einem
schluff igen Sediment,  die Frei landfundschichten in einem SchwemmlciB bzw.
in  s i tu  an  der  Oberkante  e ines  foss i len  Bodens,  Das  sch l ieBt  t ro tzdem
eine  Gle ichze i t igke i t ,  wegen Sch ich t l i i cken in fo lge  der  un tersch ie ld l i chen
Sed imenta t ion  n ich t  aus .

Die einzige Pol lenanalyse f i i r  eine Gravett ienschicht l iegt aus dem
Bockstein-Tcjr le VI vor (P. Fi lzer,  1969).  88 Z Baumpol len stehen nur 12 7.
Nichtbaumpollen gegeniiber" Unter den Baumpollen stellen Pinus urrd Pieea
allein 91 7., dazr kommen 5 7" Tilia und je I z coryLus und euencus (?).
Nach Fi l -zer zeigt dieses Pol lenspektrum ein Interstadial  an, dessen zei- t-
l iche Einordnung al lerdings nicht k lar ist .  Im dem gleichen Horizont wurden
ebenfal ls l lo lzkohlen von Nadelhcj lzern gefunden_; Nadelhdlzer (Pinus cembra
und P. si luestnis) konnten auch in den lJeinberghi jhlen, Horizont C, nachge-
wiesen werden. Trotz der Lage dieser Fundhorizonte im Hochglazial  waren
die Kl imabedingungen so, da8 an gi inst igen Standorten B5ume bestehen konnten.

Mikrofaunen-Untersuchungen l iegen nur aus der Bri l lenhi ihle (C.
Storch, 1973) und aus den Weinberghi ihlen ( t{ .  von Koenigswald et aL.,  1974\
vor.  Fi i r  die Bri l lenhcihle werden die Horizonte VII  und VI durch das hluf ige
Vorkorrnen von Halsbandlemming, Berglemming und Ziesel als Abschnit te aus-
gewiesen, in denen offene Kaltsteppen bestanden. In dem Horizont V zeigt
sich eine weitergehende Kl i rnaverschlechterung. In den l^Ieinbergh6hlen wurde
der Gravett ienhorizont C in kal ten, vermutl ich trockenem Kl ima abgelagert .
Im Liegenden scheint eine leichte Kl imaverbesserung bestanden zu haben,
wobei es sich al lerdings um umgelagertes Mater ial  handelt .  Diese Umlage-
runsphase scheint nicht lokal zu sein, da sie gleichzeitz ig auch in der
Br i l - lenh6h le  V I I I  und im GeiBenk lc is re r le  I In  bes tehr "

Die Jagdfaunen

Die GroBfauna, bis auf Hi ihlenbdren wohl r iberwiegend Jagdfauna, lept
kaum dif ferenzierte geochronologische Aussagen zu. Mammut kommt, abgesehen
von den kleinen Serien Magdalenahcihle und Rhens in a1len Inventaren vor,
stel l t  aber nur in den hleinbergh6hlen den - gewichtsm5gig -  gro8ten Antei l
innerhalb der Jagdt iere. In Mainz-Lisenberg, in der Bri l lenhdhle VII  und VI
war Ren das bevorzugte Jagdwild.  Fi i r  die Bri l lenhcihle VII  nehmen J.Boess-
neck und A" von den Driesch (1973) an, da$ die Hcjhle vom Menschen nur im
Sommer und im Winter vom Hi ihlenblren besiedelt  wurde. Das Vorhandensein
von Abwurfstangen aus dem Fri ih jahr und Sp5therbst sowie von Jungt ieren
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spricht daf i i r ,  da$ Rent iere wdhrend des GravetEien zumindest in der warmen
Jahreszeit  auf der schwlbischen Alb lebten, ob auch im Winter,  ist  ungewi$.
Alle grciBeren Inventare zeigen eine weitgehende Ausnutzung der zur Verfii-
gung i tehenden Nahrungsquel len, wobei Antei l  und Art  der pf lanzl ichen

Nahrung unbekannt bleiben.

Auch nach den GroBslugern der Bri l lenh6hle war das umgebende Biotop

zur Zeit  der Horizonte VII  und VI eine Tundra bzw. subarkt ische Steppe,

wlhrend es mit der Schicht V zunehmend6-Gdrenchffin
dieser al lgemeinen Aussage gibt die Jagdfauna Angaben i iber die vom Menschen

und/oder Tier bejagten Biotope" Im Folgenden werden die von J. Boessneck

und A. von den Driesch (1973) aufgestel l ten Biotope benutz. Zu den Tundren-

tieren werden Eisfuchs, Schneehase, RenEier und Mammut gez'dhIt, obwohl

gerade die letzteren beiden auch a1s Vertreter der Waldgrenz-Zone gelten

ki int .n.  Die einzige Kaltsteppenform, die Saiga-Ant i lope, wird mit  zu den

Tundra/Kaltsteppent ieren gerechnet,  unter denen sich Wildpferd und Woll-

nashorn bef inden. Die Zone der l , Ialdgrenze charakter is ieren Rotfuchs,
Hcihlenbdr, Hcihlenlciwe und Hcihlenhydne. Die Ubergangs2sng Vorl der l ' laldgtenze

zur Kaltsteppe wird von Bovide, Steinbock und Gemse bewohnt.  Nur aus den

Weinberghohien C und der Bril1enh6h1e VII-V liegen Angaben iiber die Mindest-

individuenzahlen vor,  die f i i r  die Berechnung herangezogen werden ki jnnen :

Inventar I n d i f f . Tundra
I,Ia1d-
gteraze

Tundra/
K a l t s t .

llaldgr. /
K a l t s t .

Wald "
zus .
sriick

Weinberghtjhlen C

Bri l lenhi ihle V

Bri l lenhdhle VI

Bri l lenhcihle VII

57"
1 q

3Z
, v

382

43 7.

23 7"

22 7"

30 7"

362

60 7.

53 7"

87 "

t4 7"

97 "

97 .

r87

67 "

t2  7 "

37 "

27 .

40

t4

3s
65

Wegen der geringen Tierzahl aus der Bri l lenhdhle V kcinnen diese

Werte nur als Anhaltspunkt b.trrchtet werden. Weinberghcihlen und Bri l len-

hcihle V zeigen eine geringe Bevorzugung der Jagd in der Tundrenzone' vermuE-

l ich die oberhalb aer Udhlen gelegenen Hochf l5chen. In der Bri l lenh6hle VII

und VI wird meist im tr laldgrenzgebiet,  d.h. den Hdngen und im FluBtal  selbst

gejagt.  Die Beri icksicht igung der Vogel-  und Fischreste wi i rde diese Tendenz

J"i" Iartr  aufzeigen. Al lerdings bewirken nur die zahlreichen Hdhlenbdren-

reste f i i r  die beiden Bri1lenh3hlen-l tor izonte VII  und VI,  daB die Jagdzone

der Waldgrenze so stark represent iert  ist .  Die Ubergdnge von Waldgtelrze z!

Kaltstep;e, d.h. i iberwieg"t ta ai"  Hangregionen in beiden t ief  eingeschnit-

tenen f l iern, ist  nur im Fa1l der I ' le inbergh6hlen etwas sterk€r vertreten.

Die wenigen Waldt iere zeigen an, da8 der l la ld nicht sehr ausgedehnt und

hi jchstens eine Art  Galer iewald war.  Das obige ZahlenverhSltnis verschiebt

sich stark, wenn man statt  der Mindest individuenzahlen die Fleischmengen

er rechnet  ( r r .n .G"  K le in ,  1969) .  Dabe i  fe l l t  das  Mammut  s ta rk  ins  Gewich t ,

vor al lem f i i r  die Weinbergh6hlen C, wo von den insgesamt 2l  '2O0 kg Fleisch

al lein 19.000 aus dem tundren/Kaltsteppen-Biotp kommen. Die drei  Br i l len-

hcjhlen-Horizonte VII  bis V stehen im Gegensatz dazu (Bri l lenhdhle V :

5060 kg Fleisch, davon 2500 aus Tundra/stePPe, ebenso viel  aus der bewal-

de ten  Zone;  B .VI  z  7290 kg ,  davon 3860 Tundra /Steppe,  2450 Waldzone;
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B.VI I  212.490 kg  F le isch ,  davon 6700 kg  aus  Tundra /Steppe,  3800 aus  l ^ la1d-
grenze) "  Die rest l ichen Mengen entfal len auf die Uberganszone Waldgrenze/
Kaltsteppe, die in den Weinberghcihlen nur einen sehr kleinen Tei l  ausma-
chen, in der Bri l lenhohle VII  dagegen lB00 kg" Man kann danach Eindruck
erha l ten ,  da$ d ie  B io top-Ausnutzung be ider  Fundste l len  versch ieden war ,
v ie l le ich t  sogar  d ie  B io tope se lbs t  :  im engen Achta l ,  in  dem d ie  Br i l len-
hi jhle 1iegt,  war das Mikrokl ina viel le icht gi inst iger als i rn brei ten Tal
bei den Weinberghohlen. Der Unterschied kann al lerdings durch die im Achta
hduf iger vertretenen Hcjhlenb5ren verursacht werden.

Es  is t  we i te rh in  in te ressant ,  dag e in  gewisse  Kor re la t ion  zwischen
Artefakt-  bzw. Werkzeugmenge und Fleischgewicht besteht.  Das ist  ein
Hinweis darauf t  dag zwar die Besiedlungsintensivi t5t  verschieden ist ,  aber
jede Besiedlung ergab eine entsprechende Fleischmenge und der Antei l  an
nat i i r l i ch  verendeten  T ie ren  und/oder  spez ie l len  Ak t iv i rd ten  is t  in  a1 len
F511en g le ich  hoch oder  n iedr ig  e inzuschdtzen.

C I  4 -A l te r

Die wenigen Cl4-Daten ki jnnen einen Anhaltspunk fr i r  die zei t l iche
Ansetzung des Gravett ien geben" Eine Dat ierung aus den Weinberghcjhlen
stammt aus der Schicht unter dem Gravett ien von einer fr i ih jungpalSol i this-
chen Begehung :  28"265 +  325 B,P,  (Cr t l -6059,  Ho lzkoh le) ,  w5hrend das  Datum
aus der  Fundsch ich t  C,  we lches  s t ra t ig raph isch  hdher  ge legen is t ,  29 .140 +
470 B.P"  (GrN-5OOO,  Ho lzkoh le)  be t rdg t .  Danach w l re  das  Gravet t ien  der
hleinbergtr ihlen das Slteste in dem behandelten Raum, fa11s nicht wegen der
zu  k le inen Probe d ie  Zuver l l ss igke i t  zu  bezwei fe ln  i s t .  Der  Hor izon t  V I I
der  Br i11enh6h1e is t  au f  >  25"000 B.P,  (8 -492.  Knochenkoh le)  da t ie r t .  D ie
nach dem Cl4-Alter mcigl icherweise dem Gravett ien angehdrigen Funde aus der
Magda lenah6h le  s ind  au f  25"540 +  720 B,P.  (Geweih)  bes t immt  worden"  D ie
, .2 t .  j i i ngs ten  Daten  s tammen auE dem Bocks te in -T6r le  V I  mi t  20"4OO + 220
B.P.  ( -+O5A- : :55)  und 23 .440 +  290 B.P.  (H-4058-3526,  be ide  Knochen) .
Diese in ihren Extremen weit  

-auseinanderl iegenden 
Daten weisen dem Gravet-

t ien  e ine  lange Lebensdauer  zu ,  d ie  we i taus  gro$er  i s t  a ls  d ie  des
vorangegangenen Aurignacien oder spdteren Magdal6nien, wobei es durch we-
n iger  Inventare  und Fundste l len  be legr  i s t .

D ie  S te inar te fak te

Die wenigen grogen Inventare gestatteno ein Bi ld des Gravett ien zu

ski ,zzieren, das aber durch weitere Funde noch best i i t igt  werden muB.

In den Htjhlenstat ionen der schw5bischen Alb (Bockstein-Tor1e,

Bri l lenhohle und GeiBenklcjster le) wurden wie in den Weinberghcihlen i iber-

wiegend lokale Rohstoffarten verarbeitet"  Ferntransport  von groBeren
Mater ialmengen bestand nicht* Es wurde sowohl ausgewit tertes Rohmaterial

wie auch solches aus FluBschottern verwendet,

Die kerne umfassen neben diskoiden Kernen oft  stark abgearbeitete
Exemplare, einfache Kl ingenkerne mit  einer Schlagf lSche und solche mit  zwe
g.g"r, i ib"r l iegenden Schlagf lSchen und gemeinsamer Abbauf lSche wie im P6ri-

goidi"n sup6rieur.  Die Kl ingentechnik hat s ich gegent iber der des Aurigna-

cien ver$ndert ,  indem schmalere und di innere Kl ingen produziert  werden.
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I ,J ie im Aurignacien und Magdal6nien wurden die grdBeren Kl ingen,

selten auch grdBere Abschldge, f i i r  die Herstel lung der Steinwerkzeuge wie

Kratzer und St ichel herangezogen. Fi i r  die def ini tor ische Abgrenzung des

Gravett ien gegeni iber Aurignacien und ,$agdal6nien kann die durchschnit t l iche

Dicke  und n ie i te  der  K l ingen (17- lB  mm bre i t ,  6 -7  mm d ick)  und der  K l ingen-

werkzeuge (18-24 mm brei t  ,  6-9 mn dick) verwendet werden. Im Aurignacien

sind die Kl ingen durchschnit t l ich brei ter und dicker,  i rn Magdal6nien

schmaler und di inner.  Unter den in fast al len neuen Grabungsinventaren
vertretenen r i ickenretuschierten St i icken f inden sich Rt ickenspitzen'  meist

geradri ickig ni t  ventraler Endretusche, ventral  spi tz zuretuschierte

iamel len, Ri i .kett* ."ser,  Kerbbruchreste, Kratzer sind deut l ich sel tener als

St ichel,  es sind nur einfache und kantenretuschierte Ktatzer vertreten;

Kiel-  und Nasenkratzer fehlen. Bei den St icheln gibt es abgesehen von

mehrbahnigen pr ismatischen und f lach-ventralen St i icken kaum Sonderformen,

denen als Einzelst i ick eine besondere Llert igkeit  zukommt" In der Bri l len-

hcihle VII  ist  ein kerbspitzenart iges St i ick mit  ventraler Basisretusche

vorhanden, das entfernte Paral lelen in den Kerbspitzen von l^ l i l lendorf  l  l  '9
(F .  Fe lgenhauer ,  1956-1959)  ha t .  Ebenfa l l s  nur  E inze ls t i i ck  i s t  das  Fragment

einer gioBen St ielspi tze aus dem GeiBenklcister le Ia.  Der dicke St iel  ist

le ider zu kurz abgebrochen, um entscheiden zu ki innen, ob diese St ielspi tze

wie die Font-Robert-St ielspi tzen einen langen St iel  gehabt hat.

Die Hauptdi f ferenzierung der wenigen groBeren Inventare wird nach

den relat ive t tdut igkeiten der groben Typen vorgenonmen. Dazu zdhlen ein-

fache und kantenreiuschierte Kratzer,  Mehrschlagst ichel,  St ichel an Endre-

tusehe und Bruch, Flach- und Polyederst ichel,  Endretuschen, Spitzkl ingen,

Bohrer,  ausgespl i t terte St i icke, Ri lckenspitzen, Ri ickenmesser '  sonst ige

r i ickenretuschierte S.t i icke, Kerbbruchreste, lateral  retuschierte St i icke,

Ilohlkerben und gezlhnte Stricke"

Die relat iven Hduf igkeiten f t i r  die sechs fundreichsten zugdngl ichen

Inventare werden zunlchst in Blockdiagrammen dargestel l t  (Abb. 2).  Kratzer

sind al lgemein ziemlich sel ten, nur in der Bri l lenhohle VI und im Bockstein-

Tcjr le VI l iegen sie knapp i iber lO 7"" Die Vertei lung der St ichel-Herstel-

lungstechniken ist  recht unterschiedl ich, St ichel dominieren in al len

InvJntaren eindeutig i.iber Kratzer. Nur in den l^leinberghiihlen C, Bockstein-

Tcir le VI und t" tainz- i insenberg gibt es mehr Mehrschlagst ichel,  sonst s ind

solche an Endretusche hduf iger;  in der noch kleinen Serie aus dem GeiBen-

kldster le Iab i iberwiegen solche an Bruch. Flachst ichel s ind in den Serien

Bri l lenhdhle VI und Bockstein-Tdrle VI in mehreren Exemplaren vorhanden.

Dagegen f inden sich in den i ibr igen Inventaren polyedrische St ichel "  Nach

aei strat igraphischen Posit ion und den Cl4-Daten k6nnen die h5uf igen

Flachst ic iref  in beiden Inventaren als chronologisches Indiz gel^/ertet  werden.

Danach wfiren die Inventare Weinberghcihlen C, Geigenklcister le lab, Br i l len-

h6h1e VII ,  v iel le icht auch Mainz-Linsenberg mit  den hduf igeren r i icken-

retuschierten St i icken 51ter, ,  In al len Inventaren au8er Mainz-Linsenberg

und Bockstein-T6r1e sind lateral  retuschierte St i icke, Hohlkerben sowie ge-

zlhnte St i icke und vor a11em ausgespl i t terte St i icke gut vertreten, letztere

vermutl ich Spezialkerne f t i r  dt inne Kl ingen bzw..  Abschl5ge"

Die relat iven Hluf igkeiten werden zusdtzLich nach dern eukl idischen

Abstandskoef f i z ien ten  (F .R.  Hodson,  1969,  p ,92)  ana lys ie r t ,  da  ih r  op t is -

cher Vergleich nicht als ausreichend angesehen wird" Die paarweise errech-

neten Abstdnde werden als Strecken, die Inventare als Punkte nach einem

247



dreidimensionaLen Model l  wiedergegeben (Abb. 3).  Die Orient ierung erfolgte
nach den Cl4-Daten, wobei das j i ingste Inventar,  Bockstein-Tdrle VI,  die
Spitze bi ldet.  Es ergibt s ich eine enge Nachbarschaft  der Inventare Bri l le
hdhle VII  und VI,  Gei$enklt ister le Iab und Weinberghrihlen C. Das nach Cl4
j i ingere Bockstein-Tdrl-e VI ist  gut davon abgesetzt,  ebenfal ls Mainz-
Linsenberg" Dieses Inventar bleibt  r^regen der Hluf igkeit  der r i ickenretus-
chierten St i icke am ehesten mit  den Weinbergh6hlen vergleichbar.  Diese
Anordnung kann sowohl eine chronologische Differenzierung von unten nach
oben wiederspiegeln, solvie eine geographische Anordnung sein.

Obwohl das Inventar Brillenhiihle VI in seinen relativen HHufigkei-
ten mehr mit  der Bri l lenhdhle VII  als dem Bockstein-Ti i r le VI vergleichbar
ist ,  rn6chte ich es als "spl tes Gravett ien" ansehen, dessen Endphase durch
das Bockstein-Tcir le VI gebi ldet wi i rde. Die i . ibr igen Inventare wi i rden zu dem
"fr i ihen Gravett ien" gerechnet,  wobei f l ie$ende Ubergdnge und regionale
Unterschiede bestehen, Letztere werden besonders bei den mit telrheinischen
Frei landstat ionen deut l ich, wo neben Mainz-Linsenberg auch Koblenz-
Metternieh und Rhens-Brey genannt werden miissen, Ihre Altersstellung ist
unklar; ein Vergleich mit den siiddeutschen Hiihleninventaren wiirde sie eher
in die 5l tere Phase verweisen. Von den rheinischen Hdhleninventaren ist
die lJ i ldscheuer I I  zu fundarm, um eine Zuweisung zu er lauben. Di-e
Magdalenah6hle scheint nicht zu den Inventaren zu geh6ren, die zu einer
intensiven, ldnger dauernden Besiedl-ung geh6ren, bei der eine ganze Reihe
von Aktivitiiten ausgeiibt wurden" Die wenigen Klingen und die hiiufigen
Absehl i ige sowie die wenigen retuschierten Abschldge weisen eher auf eine
kurzfr ist ige Begehung dieser Fundstel le hin"

Kunstobjekte und Schmuck

Von den I  7 dem Gravett ien zuweisbaren Inventaren haben drei  Sta-
t ionen Frauenstatuetten und sechs Schmuckobjekte gel iefert ,  wobei es sich
mit Ausnahme der Magdalenahdhle um die fundreicheren Inventare handelt,
Die Weinberghiihlen C haben eine androgyne Statuette ergeben, deren Zuge-
hdrigkeit  al lerdings angezweifel t  wird" Zwei fragrnentar ische Frauensta-
tuetten, die eine brei t- ,  die andere schnalhi i f t ig,  fanden sich in Mainz-
Linsenberg. Die einzige Elfenbeinstatuette aus der Bri l lenhdhle VII  war
in einem so schlechten Erhaltungszustand, da$ sie nicht konsbrviert  werden
konnte  (G.  R iek ,  1973,  p" I l8 ) .  A l le  d re i  Inventare  gehdre  nach den Ste in -
werkzeugen in die 61tere Phase des Gravett ien.

Bisher sind nur aus den siiddeutschen Ilcihleninventaren tropfen-bzw.
herzf i i rmige Elfenbeinanhdnger belegt,  die stets in groBerer Anzahl vor-
kommen (Weinberghdhlen C: l4 St i icke; Br i l lenhi ihle VII :  33 St i icke; GeiBen-
kl i jster le Ia:  9 St i icke) "  Diese haben Paral lelen im cist l ichen Mit teleuropa
und sind sowohl in Freilandstationen wie Pavlov als auch in lldhlenstatio-
nen wie der Mammutowa belegt. Neben den allgemein irn Jungpaliiolithikum
bekannten Zahnanhdngern, die nur in der Brillenhcihle VII und den l,leinberg-
hdhlen C vorkommen, gibt es in der BriLlenh6hle VII  und im GeiBenklcjster le
Iab beidendig durch Ringkerben abgeschnit tene Vogeldiaphysen, die eben-
fal ls zum Schmuck zu rechnen sind. Sowohl die Bri1lenh6h1e VII  wie die
I, Ieinberghdhlen C haben beidseit ig i . ibergl5ttete Elfenbeinst i icke mit  latera-
1en Einziehungen ergeben, die am ehesten als Rohst i icke f i i r  die Herstel lung
von ElfenbeinanhHngern anzusehen sind. Man erkennt an ihnen deut l ich eine
serienmd6ige Herstel  lung.
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Abb.3 :  Anordnung der Gravett ieninventare durch den Abstandskoeff iz ienten
(2 tr ' le inbergh6hlen C, 3 Bockstein -  Tt i r le VI,  4 ,VII  Br i l lenhdhle
VII ,  4,VI Br i l lenhcihle VI,  5 Gei$enklcister le Iab, 7 Nlainz-Linsenberg).

ffi@ffiffi ffi($ffi@
GeiBenkl6ster le  lab o o o

B r i l l e n h o h l e  V l l o O o o o o o

Weinberghohlen o o o o o o

Mainz-  L insenberg o o

Bockstein-T6nle Vl o o

Abb"4  :  Anhdnger ,  Ze ichen und Kunstob jek te  des  Gravet t ien .



In  Ma inz-L isenberg  g ib t  es  zah l re iche  k le ine ,  aus  foss i lem Ho lz
gearbeitete St i icke, darunter auch Anh5nger,  die eine f lache und eine ge-
w61bte Seite haben. Im Bockstein-T6r1e VI kornrnen neben dicken ovalen
Steinanhdngern, die ihre nSchsten Paral lelen im Aurignacien haben, ein
r ingf6rmiger Anh5nger mit  gekerbter AuBenkante vor,  der ebenfal ls aus
Tonsch ie fe r  herges te l l t  i s t .

Zeichen bestehen vor al1em in unregelmlBigen Querstr ichen oder in
zwei Querstr ichreihen auf GeschoBspitzenfragmenten'  die nur in den si id-
deutschen Hdh lens ta t ionen be leg t  s ind .

Nur die Stat ionen mit  mindestens zwei Schmuckformen und die minde-
stens zweimal vohandenen Schmuckobjekte lassen sich tabel lar isch auswerten
(aUt .  4 ) .  D ie  durch  grobe Ordnung en ts tandene Abfo lge  en tspr ich t  der ,  d ie
durch die Analyse der Steinwerkzetge gefunde wurde, mit  dem GeiBenklcister le
Iab an dem einem, und dem Bockstein-Tdrle VI an dem anderen Ende. Die
beiden reichen Inventare Bri l lenhcihle VII  und Weinbergh6hlen C sind einan-
der sehr Hhnl ich. Al lerdings sind die Schmuckschnecken nicht miteinbezogen
worden, die sowohl in der Bri l1enh6h1e VII  wie in Mainz-Linsenberg vorhan-
den sind. In Mainz-Linsenberg sol1 ein Tei l  .davon aus dem Mit telmeer
stammen, jedoeh stehen hier noch neue Untersuchungen aus.

GeschoBspitzen und Retoucheure

GeschoBspitzen aus Knochen und Geweih, sel ten Elfenbein, s ind nur
in Hdhlenstat ionen vertreten, in grcigerer Anzahl in den Inleinberghcihlen C
und der Bri l lenhi jhle VII ,  aber auch im Gei$enkloster le Iab und im Bockstein
Tcir le VI.  Es sind meist zyl indr ische Medial fragmente mit  dickovalem bis
runden Querschn i t t  (Bre i te  6  b is  17  mm,  D icke  5  b is  l0  mm),  se l ten  s ind
solche mit  konvergierenden Kanten und mit  f lachovalem Querschnit t .  Eindeu-
t ige  Bas isbruchs t i i cke  s ind  se l ten .  Retoucheure  g ib t  es  in 'der  Br i l lenhc ih le
VI I  und im Bocks te in -T i j r le  V I .  le tz te rer  s tab fc i rmig ,  zugesch l i f fen  (W.

T a u t e ,  1 9 6 5 ) .

Siedlungs strukturen

Uber die Siedlungsstrukturen des Gravett ien sind wir  vergleichs-
weise im behandelten Raum besser unterr ichtet a1s i iber die des Aurignacien.
Vermutl ich waren in Mainz-Linsenberg ein oder zwei Siedlungsobjekte'  wenn
auch die Pl ine keine eindeut igen Aussagen i iber ihre Gro8e und ihren Aufbau
zu lassen.  Zwe i  Feuers te l len  waren versch ieden au fgebaut  :  e ine  f lache,  mi t
plat t igen Steinen ausgekleidete Grube kt jnnte der Nahrungszuberei tung, eine
ebenerdige Feuerstel l -e mit  Ger6l lpackung a1s W5rmefeuer gedient haben.

In den l^ leinberghdhlen C ist  eine relat iv ungestdrte Fundschicht
vorhanden, viel le icht eine echte i r lohnschicht.  Neben Feuerstel len, die durch

Aschef lecken gekennzeitchnet waren, wurden Artefaktkonzentrat ionen und eine

Anhdufung von Mammutwirbelsdulen-Abschnit ten freigelegt.  Hinweise auf bau-

l iche Konstrukt ionen fanden sich nicht.

In  der  Br i l lenhi jh le VI I  waren sowohl  ausgedehnte Knochenkohlen-

konzen t ra t i onen  w ie  auch  Feue rs te l l en  vo rhanden"  F t i r  Feue rs te l l en  ha t te

man  Gruben  ange leg t  und  m i t  t <a l kp la t t en  ausgek le ide t .  A l s  B rennmate r i a l
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diente i iberwiegend Knochen. In diesem Fundhorizont sind zwei Steingehduse

vorhanden (c .  n le t ,  1973,  pp .75-78) .  E in  g rc i$erer  Grundr i8  von 6  m x  5  m

Ausdehnung mit  ca. 22 m2 enEhiel t  eine ausgedehnte Brandschicht,  die im

ndchsten l^Iandbereich fehl te.  Diese Struktur hatte stel lenweise noch eine

Mauerhcihe von 95 cm. Die kleinere als Hi i t tengrundi$ interpret ierbare

Steinlage hatte nur 10 m2 Innenraum und war in der Mit te durch einen

Steinst iei fen getei l t .  Versucht man die Zahl der Individuen zu schdtzen,

die in diesen Behausungen leben konnten, so kommt man bei der gr6$eren auf

5-10  Personen,  be i  der  k le ineren  au f  4 -5  Personen.

In dem Horizont VI s ind drei  verschiedene Arten von Feuerstel len

vorhanden: a) etwa I  m x I  m gro$e ebenerdige, b) etwa 50 cm im Durchmesser

gro$e, rundl iche einget ief te und c) et l ta 50 cm im Durchmesser groSe,

f i t tg" i i . f te mir falksteinen ausgelegt.  Wie im I lor izont VII  waren auch hier

al le mit  Knochenasche gef i i l1t .

Im Hor izon t  V  is t  e ine  gro$e Feuers te l le  mi t  S te inse tzung und

mehrere kleine einget iefLe ohne Steinsetzung vorhanden.

Mcigl icherweise haben die verschieden gro8en und verschieden ange-

leg ten  FeuJrs te l len  un tersch ied l i che  Funk t ionen gehabt .  Das  l ieBe s ich

aber nur durch die Fundvertei lung und chemische Untersuchungen beweisen.

Die weitgehende Verwendung von Knochen als Brennmaterial kann dafiil sprechen,

6ag HoLz-al lgemein sel ten war.  Die Benutzung von Flu$gercj l len als Wbrmespei-

cher oder zum Kochen kann man nur f i i r  Mainz-Linsenberg postul ieren.

Ergebn isse

Die wenigen f i i r  diese Untersuchungen zur Verf i igung stehenden

Gravett ien-Inventare er lauben nur vor l luf ige Aussagen. Nach den Abfolgen

und Cl4-Daten scheint ein Unterschied zwischen dl teren und j i ingeren Inven-

taren zu bestehen, der in einer Abnahme der r i ickenretuschierten Stt icke und

einer Zunahme der Flachst ichel besteht.  Die tropfenformigen Elfenbeinan-

hdnger scheinen ebenfalls nur in den frtihen Inventaren vorzukommen. Ztt det

Slreren phase gehciren Weinberghi jhlen C, Bri l lenhdhle VII ,  GeiBenkldster le

Ia ,  Ib ,  v ie l le icn t  auch Mainz-L insenberg ,  zu  der  j i i ngeren Br i l lenhoh le  V I ,

V (?) und Bockstein-Tcir le VI,  V und IV.

Nach den Siedlungsobjekten aus der Bri l lenhcihle VII  und wahr-

scheinl ich auch Mainz-Linsenberg zu schl iessen' waren die eine Fundstel le

bewohnenden Menschengruppen verhdltnisml$ig klein" Der Haupttei l  der

t iber l ie fe r ren  Tdr igk ; i r ; ;  bes teh t  in  der  Jagd,  d .h .  den mi t  in  d ie  S ied-

lung genommenen Tierknochen und der fiir den Unterhalt notwendigen Herstel-

lung und Gebrauch von Werkzeugen, Dazu tr i t t  noch f i i r  den vermutl ich per-

si jn l ichen Bedarf  hergestel l tei  Schmuck und in einigen F511en Kunstobjekte.

Wenn auch m6gl icherw"ir .  . r"r"chiedene Biotope nicht gleichmlBig ausgebeu-

tet wurden, so nutzte man doch al le zur Verf i igung stehenden t ier ischen

Nahrungsquel len. Es ist  nicht auszuschl iessen, da8 die Hohle i iberwiegend

im sommei aufgesucht wurden, wobei hierf i i r  jagdtechnische bzw. kl imat ische

Griinde anzunehmen sind "
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Uber Herkunft  und Ende des Gravett ien lassen sieh bei den wenigen
Stat ionen und unzureichender geochronologischer Dat ierung keine Angaben
machen. Faziel le Unterschiede bestehen sowohl zu den rheinischen Frei land-
stat ionen wie auch zu den niedercisterreichischen Gravett ieninventaren. Zum
Aurignacien in Mit teleuropa gibt es kaum Beziehungen. l ias das Ende des
Gravett ien anbetr i f f t ,  so kann man nur feststel len, dag eine Dokumentat ions
l i i cke  zwischen 20 .000 und 15 .000 C l4-Jahren vor  heute  bes tehen.  Ob d ies
durch die Erhaltungsbedingungen der Sedimente bedingt ist  oder ob Mit tel-
europa zu  d ieser  Ze i t  s ied lungs leer  war ,  i s t  ungewis .
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