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DIE JUNGPALAOLITHISCHEN ZELTPFT.OCXN AUS GEWEIH
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Als ausgesuchtes Rohmaterial zur Her-
stellung mancher Arbeits- und Schmuck-
gegensHnde in den Lagerpliitzen der jung-
paliiolithiscen Kulturgruppen erweckten
neben Tierknochen und Mammutstoss-
zdhne verhdltnismdssig weniger Interesse
auch die Rengeweihstangen. In den iilteren
Entwicklungsetappen kamen diese nur sel-
ten, in den ji.ingeren, besonders dann im
Hohlenmilieu des Magdal6nien, schon fast
massenhaft, natiirlich abhiingig von Erhal-
tungsbedingungen und Zusammensetzung
der Tierwelt, zum Vorschein.

Die Entddeckung einiger Knochen- und
Geweihgeriite von Lovas in der Niihe von
Plattensee, die zum Bergbau gedient hat-
ten, hat man deshalb als eine Uberraschung
gehalten (HlI LEBRAND 1934; rvtfsZt-
ROS & VERTES 1955). In entdeckten
Erdfarbegruben in Begleitung von wenig
typischer Steinindustrie kam auch eine ein-
zige Blattspitze vor, an Hand von welcher
das ganze Fundmaterial der transdanubi-
schen Gruppe des Szeletien zugeschrieben
wird (GABORI 1960).

Eine weitere ungarische "Uberra-
schung" brachten die arch[ologischen Aus-
grabungen des Lagerplatzes von Si{gvi{r,
der einer besonderen Facies von Rentierjii-
gern des spiiten Gravettien gehort (GABO-
RI rg5g, 1965; CAgOru & CAeOnt
1958; GABORI-CSANK 1960). Diese ha-
ben neben einer zahlreichen und ftir diese
Periode typologisch besonderen Steinin-
dustrie auch Geriite aus Geweih geliefert,
deren Konzentration als Uberreste eines
Ateliers zu verstehen sind.

Das seltene Vorkommen von verein-
zelten Geweihgeriite im Fundinventar der
Mammutj[gerrastpllitze im Loss von
Mitteleuropa (Piedmosti, Dolni Vdstonice,
Pavlov) hat rnan bisher eher als eine
Selbstverstiindlichkeit beurteilt. Mit den
neuen Grabungen der Siedlung in Pavlov
kamen diese aber immer hiiufiger vor und
wir sind gezwungen die alte Vorstellung zu
veriindern. Im Fundinventar dieses Lager-
platzes kann mann nicht mehr von verein-
zelten Gegenst2inde sondern von einer
zahlreichen und typologisch bunten Ge-
weihindustrie sprechen, die als ein wich-
tiges Charakteristikum des Pavlovien zu
schiitzen ist (KLIMA 1987).

Diese besteht aus zwei Grundformen.
Die erste davon stellen Gegenstiinde dar,
die das Geweih in seiner nati,irlichen walz-
formigen Gestalltung aufbewahren. Es geht
ausschliesslich um verschiedene Teile der
Stange, die als ein Ganzes durch quer her-
um durchgeflihrte tiefe Einschnitte zerteilt
wurde. Alle Sprossen, ausgenommen vom
Bruchstiick einer einzigen im Typus der
Lyngby-Beile, wurden dabei durch die-
selbe Technik entfernt und dfters als ver-
schiedene Arbeitsgegenstande bentitzt.

Die zweite Grundform ist durch eine
andere Art der Geweihzerteilung charakte-
risiert. Sie besteht aus einer liinglichen Zer-
spaltung der Geweihstange, deren Resul-
tate einerseits mehr oder weniger liingliche
Splne sind. Keinesfalls handelt es sich
aber bei diesen Verfahren um Gewinnung
der Sp?ine, wie sie spiiter zur Znit des Mag-
dal6nien durch tiefe, mit Sticheln parallel
geritzten Rillen aus Geweih ausgeschitten
wurden. Die absichtigte Zerspaltung der
Geweihstangen im Pavlovien wurde ein-
fach auf der Oberfliiche eingraviert und
dann durch zwei bis in das innere spon-
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giosartige Gewebe eingeschlagene steiner-
ne Meissel durchgefiihrt. Die zwei genau
gegeniiberliegenden Stellen des kriiftigen
Schlagdruckes sind an allen dieser Arte-
fakte durch kleine Aussplitterungen und
seichte Einkerbungen zv erkennen (Abb.
1). Diese Art von lAnglicher Zerspaltung
von Geweih, die der Holzzerspaltung
iihnelt, wurde auch experimentell beglau-
bigt.

l0cm

Abb. l. Pavlov. Herrichtung des komplet-
ten Zeltpflockes durch l[ngliche
Zerspaltung einer Geweihstange.

Durch die gelungene Zerspaltung
entstanden gleich zwei Geweihsti.icke: ein
Span und ein Ubenest der Stange, die
beide eine Verwendung fanden. Beiden
wurde das innere spongiOse Gewebe ausge-
kratzt und die Bruchkanten weiter bearbei-
tet. Aus dem Span entstanden verschiedene
liingliche, flache oder leicht aufgew6lbte
Geriitetypen. Das tibrige spitz zulaufende
oder zugerichtete Sti.ick nahm die Form

Fi.ir diese Behandlung eigneten sich nur
die miichtigen und manchmal auch die
schiidelechten Geweihstangen deren Unter-
teil manchmal auch mit der erhaltenen
Rose gut als Griff dienen konnte. Uberwie-
gend hat sich aber der Unterteil bei einer
schlagartigen Beniitzung abgebrochen und
hat sich nicht erhalten.

Beide diese Fundstellen charakterisiert
besonders das Auftreten der Geweihgeriite,
in Grubgraben bei Kammern NO, sogar ein
mit Ritzungen verzierter und durchlochter
Kommandostab. Eine gr6ssere Bedeutung
nehmen die Fundumstiinde der "stumpfen
Stecher", besonders eines kriiftigen Stiickes
ein. Dieses befand sich in einer senkrecht
bis in die Tiefe von 30 cm im Boden einge-
rammten Lage. Es handelte sich um eine
Abwurfstange mit gektirzter Augensprosse,
welcher beim Einschlagen der unterste Teil
mit der Rose abgebrochen und unmittelbar
zu dieser in einer horizontalen Abbruch-
tliiche zugelegt wurde. Eine solche Posi-
tion liisst sich einfach und eindeutig als
eine Art von Befestigung oder Veranke-
rung irgendeiner Siedlungsstruktur erklii-
ren. Was ftir eine diese sein konnte verra-
ten die weiteren Exemplare, die zwar
schon nicht mehr in einem vollstdndigen
Erhaltungszustande und aussagender Posi-
tion fast in derselben Entfernung vonein-
ander in einem Bogen als Zeltpflocke er-
halten geblieben sind. An Hand der Anord-
nung noch weiterer Begleitumstiinde, be-
sonders einer Menge von Steinbldcke und
einiger Pfostenlocher, konnte man eindeu-
tig Grundriss einer Wohnanlage nachwei-
sen, die einer mongolischen Jurte oder
Jaranga der Tschuktschen vergleichbare
Behausung war (BRANDTNER & KLIMA
1995) und derer FellUberdeckung im unter-
sten Teil mit Zeltpfldcke sowie Stein-
bldcke verankert wurde.

In Pavlov genauso wie anderswo in
Miihren konnte man die wahre Bedeutung
dieser Gegenstiinde an Hand von Fund-
umsHnde nicht feststellen und deshalb hat
man sie nur nach der Grundform als "stum-

eines stumpfen Stechers
Interpretation unterstiitzt

an.
im

Eine solche
Sinne einer

Waffe auch die tiefe Rinne. die fiir eine
breite Blutrinne gehalten wurde.
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pfe Stecher" bezeichnet (KLIMA 1987).
Dabei war es klar, dass sie wegen der zwar
zulaufenden aber doch abgerundeten Spitze
und Kantenabrundung keine geflhrliche
Waffen sein konnten (Abb. 2). Auf der
blossgelegten Fliiche dieser Fundstelle im
Jahre 1953-8 und 1955-A. B, bildeten sie
zwei auffallende Konzentrationen. In dem-
selben Raume gab es neben einer grdsseren
Anzahl von Geweihbruchsti.icke und klei-
nen Griibchen, die ursprtinglich als gewisse
Pfostenldcher im Sinne der Verankerung
verschiedener Strukturen nicht nur am
Rande der Behausungen auch gemeinsam
mit den Lyngby-Beilen dienen konnten.
Beide diese Ger[teformen begleiten sich
wie wenn sie sich auch gegenseitig in ihrer
Aufgabe ergiinzten. Die Lyngby-Beile sind
merkwiirdigerweise von feinen bis zarten
gravierten Formen vertreten. Ihre irgend-
eine praktische Anwendung als Haken ist
deshalb fraglich. Die stumpfen Stecher-
Zeltpflocke sind zum Unterschied aus kriif-
tigen Geweihstangen verfertigt. Es gibt:
o komplette Stiicke sogar noch mit erhal-

tener  Rose.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
o Bruchsti icke mit der Rose.... . . . . . . . . . . . . .  6
o Bruchstiicke mit zulaufender Spitze.26

Abb. 2. Pavlov. Auswahl von Zeltpfldcke.

o liinglich zerspaltene Fragmente von
Geweihstangen mit aus gekratzter
Spongiosa . . . . l4

Sie erreichen also fast dieselbe Anzahl wie
die verschiedenen Variationen der Reihe
von Lyngby-Beile. Handelt es sich um aty-
pische Bruchstticke konnte man beide Ty-
pen sogar verwechseln. Beide Formen sind
auch Ofters durch tiefe quere Einkerbungen
oder durch feine Striche. die in der Resel
liingliche Reihe bilden, graviert.

Schon gleicht mit der Nachweisung
vom Aufbau der jungpaliiolithischen Be-
hausungen hat man auch im Boden Spuren
von Verankerung der eigenen Konstruktion
und Felliiberdeckung gesucht. Bisher ka-
men fast ausschliesslich aber nur die ech-
ten Pfostenlocher sowie Stein- und Kno-
chenkonzentrationen am Rande der Grund-
risse in Frage. Es ist nur selbstverst[ndlich,
dass ftir den Aufbau von Uberdachungen
und verschiedene Strukturen der Siedlung-
ausstattung auch holzerne Hilfsmittel Aus-
niitzung fanden, die aber nicht wie die
Geweihsttcke, in den Boden eingeschlagen
sondern nur einfach eingegraben wurden.
Von diesen sind nur die dunkleren aschi-
gen Grfibchen erhalten geblieben, die auf-
fallende Konzentrationen besonders im
Raume der Behausung IV und XI bildeten.
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Sie tiberdeckten sich ofters und konnen als
Nachweis ftir wiederholten Aufbau der
Uberdachungen gehalten werden. Sie
befanden sich aber auch abseits der Be-
hausunggrundrisse, wo sie Verankerungen
von riemenlhnlichen und eigene Konstruk-
tion aufspannenden Spiine anzusehen sind.

Die eindeutigen Fundverhiiltnisse der
in die Erde eingeschlagenen Zeltpflocke in
Grubgraben demonstrieren die wahre Be-
deutung dieser Art der Geweihgeriite und
deuten die Existens solcher holzernen Ge-
genstiinde derselben Gattung an. (Abb. 3)
Dadurch ergiinzen sie die bisherigen Vor-
stellungen iiber Aufbau von etltesten Be-
hausungen um neue bedeutende Erkennt-
nisse.
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