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Deutschen Geologischen Gesellscliaft.

ProtokoU cler Sitzung vom 3."Mai 1911.

Vorsitzender: Herr Branca.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und erteilt dem
Schriftfiihrer das Wort zur Yerlesung des ProtokoU s der Yorigen

Sitzung. Das ProtokoU wird verlesen und genehmigt.

Der Gesellschaft wiinschen beizutreten:

Herr Dr. Ernst Fischer, Assistent am Geologisch-Minera-

logischen Institut in Tubingen, vorgeschlagen von den

Herren KOKEN, LANG und Menzel.
Das Mineralogisch-Petrographische Institut in Heidel-

berg, vorgeschlagen von den Herren RoSENBUSCH,
Branca und Wulfing.

Das Carnegie Museum in Pittsburgh, Pennsylvanien,

vorgeschlagen von den Herren BRANCA, PeCK und
Stremme.

Der Yorsitzende legt die eingegangenen Druckschriften vor

und erteilt das Wort Herrn Gagel zu seinem Yortrage.

Herr C, GAGEL sprach iiber Friihneolithische (?) Arte-
fakte im Geschiebedecksand Westholsteins.

Bisher gehoren die Funde menschlicher Artefakte, die in

einem Diluvial pr of il liegen, deren Alter also ohne weiteres

klar und nicht erst durch lange und umstandliche Indizien-

beweise zu erschliefien ist^ zu den grofiten Seltenheiten. Was
wir bisher iiber das Zusammenfalien der Chronologic prahisto-

rischer Kulturen mit der geologischen Gliederung des Quartars

wuBten, lieB darauf schliefien, daB das Diluvium die Zeit der

B. Monatsbericlite.

Nr. 5. 1911.
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palaolithischen Kulturen sei und daB die neolithischen Kul-

turen erst in postglazialer Zeit einsetzten.

Durch einen gliickliclien Fund der letzten Zeit in West-

holstein scheint diese Ansicht eine nicht unwesentliche Korrektur

zu erfahren. Bei einem Besuch der groBen Eisenbahnkiesgrube

bei St. Michaelisdonn am auBersten Siidwestrande der Dit-

marscber Geest gelang es mir, in dem dortigen oberdiluvialen

Gescbiebedecksand, der auf einer diinnen Bank anscbeinend

oberen Gescbiebelehms bzw. Gescbiebemergels liegt, Artefakte

in recbt groBer Zabl zu finden, die mindestens zum Teil

der ganz friibneolitbiscben (nacb daniscber Bezeicbnung meso-

iitbiscben) Kulturstufe anzugeboren scbeinen, welcbe nacb dem
auffalligsten Kennzeicben ibrer Tecbnik aucb Skivespalterkultur

genannt wird.

Diese Kultur, deren Beste wir bisber nur aus der friiben

Ancylus- (fruben Eicben-) Zeit [Maglemose auf Seeland] bzw.

aus Pralitorinabildungen (Eicbenzeit) [Kieler Fobrde bei Elier-

beck^) und Husum], sowie aus Litorinabildungen (Kjokken-

moddinger) kannten, zeicbnet sicb dadurcb aus, dafi ibre rob

zugescblagenen Axte eine Scbneide zeigten, die aus einer durcb

einen wucbtigen Scblag von einem Flintblock abgespaltenen,
mebr oder minder flacben, scbarfkantigen Scbeibe dadurcb

berausgearbeitet war, daB die iibrigen, nicbt scbarfscbneidenden

Teile dieser Scbeibe durcb Yorsicbtige kurze Scblage ab-

gespalten wurden. Durcb diese unverkennbare Tecbnik sind

die Reste dieser Kultur obne weiteres identifizierbar und

durcb das Zusammenvorkommen derartiger Skivespalter mit

eigentiimlicb bearbeiteten Hirscbbornaxten und vor allem mit

gebrannten TongefaBen war ibre Altersbestimmung als

friibes Neolitbicum gegeben, oder — falls man auf den Mangel

des Stein s cbl iffs groBeren Wert legte als auf die Erfindung

der Topferei — die Abtrennung dieser Kultur als Mesolitbicum

begriindet.

In der Ostwand der Eisenbabnkiesgrube Micbaelisdonn

fand icb nun bei einem Besucb am 24. April dieses Jabres

folgendes Profil aufgescblossen:

Der zu oberst liegende Heidesand ist feinkornig, scbwarz

(stark bumos) und entbalt in seinen untersten Lagen vereinzelte

kleine "Windscbliffgescbiebe (Dreikanter). Die Zeicbnung Fig. 1

ist insofern nicbt ganz genau, als die groBeren "Windscbliff-

gescbiebe mit 15—20 cm Pyramidenkantenlange nicbt in dem

^) J. Mestorf: 23. Bericht der Schleswig-Holsteinschen Museen und
vaterlandiscben Altertiimer, Kiel 1904.
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Heidesand selbst, sondern an seiner Unterkante auf dem
Geschiebedecksand liegen , wahrend in den Heidesand nur
ganz kleine Gerolle und Dreikanter liegen. Dicht iiber der

Unterkante des Heidesandes iiber den groi3en Dreikantern
liegen in dem schon ganz dunklen Heidesand noch vereinzelte

langgezogene, diinne (2— 3 cm) Schlieren oder Streifen von
garnicht oder wenig bumifizierten hellerem Sand.

12 3 4

1 Abrutsch. auf dem die meisten Artefakte gefunden wurden. 2 Fundstelle der
Absclilagspahne, 3 Fundstelle des jSTukleus? 4 Auffallige Steinanhaufung im

Geschiebesand.

Fig. 1.

Eisenbahnkiesgrube bei St. Michaelisdonn.

Der Heidesand liegt mit ganz scharfer, ungestorter
Grenze diskordant auf einer wesentlicb alteren Schicht,

einem typischen, braunlich gelben, stellenweise ganz
schwach lehmigen, vollig ungeschicbteten Gescbiebedeck-

sand, der in seinem oberen Teile nnr kleinere und wenige,

in den unteren Lagen sebr yiel baufigere und zum Teil

groBere Gerolle und stark abgeroUte, vollig kanten-

gerundete Gescbiebe entballt. Die Gr6i3e der groBenteils vollig

runden Gerolle scbwankt von WalnuB- bis FaustgroBe, seltener

sind die abgerollten Gescbiebe bis zu Zv^eifaust- bzw. bis

zu KindskopfgroBe. Nacb unten gebt dieser Gescbiebesand

obne scbarfe Grenze in einen sebr scbon diskordant ge-

scbicbteten, steinfreien, ganz bell en und rein ausgewascbenen

Sand von etwa 2—2,8 m Macbtigkeit iiber, der in der Kies-

grube stellenweise von einer bis 2 m starken Bank braunen,

17*
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sehr sandigen Geschiebelehms unterlagert wird, die sich nach

NW zu auskeilt und in eine dunne Kiesbank auflost. Dieser

sehr stark verwitterte, braune Geschiebelebm ist in sich stark

gestaucht und die eingeschlossenen Sandschlieren sind ungemein

stark zusammengefaltet. Am aufiersten Siidwestrande des

Geesthiigels, in dem die Kies- (richtiger Sand-)Grube
angelegt ist, neben dem Eisenbahnladegeriist, steht ebenfalls,

aber etwas tiefer, eine etwa 1,25 machtige Moranenbank an,

die durch die Breite der Kiesgrube von dem eben beschriebenen

Profil getrennt ist, die ich aber fiir die Fortsetzung des Ge-

schiebelehms in der Grube halten mochte. Diese Morane ist

mehr lehmig und infolgedessen nur bis zu etwa 1 m Tiefe

entkalkt und zersetzt, unten aber noch kalkhaltigj weshalb sie

m. E.^) hier im auBersten Westen Schleswig-Holsteins ohne

weiteres als Oberer Geschiebemergel zu betrachten ist. Unter-

lagert werden diese diinnen Moranenbanke Yon machtigen,

schon horizontal geschichteten, hellen Sanden, unter denen

weiter nordwestlich ein tieferer Geschiebemergel zutage kommt
bzw. in Gruben abgebaut wird.

Die Kiesgrube liegt am Westrande eines aus dem all-

gemeinen Geestrande etwas Yorspringenden und sich erhebenden

Hligels am auBersten Siidwestrande der holsteinschen Geest;

westlich an ihn stoBt nicht wie sonst die fette Schlickmarsch,

sondern eine lange, flache, in 4— 5 m Meereshohe geiegene und

stellenweise zu kleinen Diinen umgewehte Sandterrasse, die in

der Hohe der sonstigen Marsch liegt und deren einzelne Telle

Yon den Einwohnern als „ Donne" bezeichnet werden

(Michaelisdonn, Dingerdonn, Avelackerdonn usw.). Ich halte

diese flache Sandterrasse fiir eine alte Strandterrasse, wofiir

auch der m. E. stellenweise unYerkennbare Terrassenansatz an

den Geestrand mit seiner charakteristischen Eorm spricht.

Auf die Bedeutung dieser 4— 5 m hoch gelegenen jungen

Strandterrasse fiir die Frage der postglazialen NiYeauYer-

schiebungen und der allgemeinen (Litorina!) Senkung gehe

ich hier nicht naher ein; sie beweist m. E. jedenfalls, dai3 an

der Nordseekliste auch ganz junge Hebungen Yon gegen 5 m
Hohe Yorgekommen sind.

Aus der Form und Hohe des Hiigels ergibt sich ferner

ohne weiteres, daB der Geschiebedecksand, der ihn bedeckt,

nicht Yon einem postglazialen Gewasser, das der heutigen

Bodenkonfiguration folgte, abgesetzt sein kann, sondern daS er

^) C. Gagel: Die GhederuDg des Schleswig - Holsteinschen

Diluviums. Jahrb. d. Kgl. PreuJS. Geolog.Landes-Anst, 1910, S. 193—252.
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ein Absatz von glazialen Sclimelzwassern sein muB, als der

Eisrand noch unmittelbar ostlich davon lag; wie ja auch

die innere Beschaffenheit und Struktur des Geschiebedecksandes

genau mit der des sonstigen jungdiluvialen Geschiebedeck-

sandes iibereinstimmt.

In diesem Geschiebedecksand, in dem alle sonstigen

Geschiebe und Gerolle stark abgerollt bzw. vollig rund sind,

liegen nun eine ganze Anzahl vollig scharfkantiger, be-
arbeiteter Fiintspane bzw. Abschlagspane, die alle den

unverkennbaren Schlagbulbus zeigen, obne jede Spur von Ab-
rolluDg oder Abnutzung; drei davon ^) babe ich selbst mindestens

3 Dezimeter tief unter der ungestorten Oberkante des Ge-

schiebedecksandes, und zwar in ziemlich steiler Lage stehend,

herausgeholt; Dutzende davon, zum Teil noch mit den an-

haftenden Resten des braunlich gelben Geschiebedecksandes,

habe ich auf den an der steilen Grubenwand anliegenden Ab-
rutschmassen aufgelesen.

Auf diesen der senkrechten Grubenwand anliegenden

Abrutschmassen oder am Boden der Grube fand ich auch noch

eine Anzahl Schaber (Fig. 2, 3, 4) und sehr schoner diinner,

schmaler Flintmesser (Klingen von vollendeter Technik, Fig. 5)

sowie zwei Doppelschaber (Fig. 6 u. 7), die zum Teil ebenfalls

noch durch die anhaftenden Spuren des braungelben Sandes

und durch ihre Patina ihre Herkunft verrieten, zum Teil aber

schon vollig vom Regen abgewaschen waren.

Oben auf den Abrutschmassen fand ich endlich in einer

eben abgestiirzten Partie des braungelben Geschiebesandes

eine ausgezeichnete Flintaxt (Fig. 8— 10), in deren Vertiefungen

jetzt noch der braungelbe Sand haftet. Diese Axt ist vielleicht

nicht, wie ich urspriinglich annahm (und wie auch in der

Diskussion nicht bestritten bzw. ausdriicklich anerkannt wurde),

ein echter Skivespalter in der engsten Fassung des Begrififes

(sie zeigt zwar die typischen Begrenzungsflachen der Schneide,

aber nicht eine so vollig grade Schneide, wie die echten

^) Eigentlich mindestens 6, die Halfte davon sind mir aber unter

die anderen Spane geraten, so daB ich sie nicht mehr bezeichnen kann I

Bei einem zweiten Besuche der Grube fand ich etwa 150 m NO der

ersten Hauptfundstelle in 3—4 dem Tiefe unter der Oberkante des

Geschiebedecksandes wiederum einen ganz scharfkantigen , unverkenn-
baren Abschlagspahn mit Schlagbulbus aufrecht stehend im Geschiebe-

decksand und wenige Meter davon in derselben Hohe auf der ganz
steilen Boschung zwei schone Messerspahne unter Umstanden , die es

mir sicher erscheinen lieBen, dafi sie eben vom Wind aus dem Geschiebe-
sand ausgeblasen waren; 6 Wochen vorher hatte ich an der Stelle auch
gesucht und nichts gefunden.
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Skivespalter und ist auch nicht so ganz flacli, sondern hat

einen mehr spitzellipsoidischen Durchsclmitt). Es ist aber

der unverkennbare Typus der frubneolithisclien Axt, der stets

und iiberall zusammen mit den Skivespaltern vorkommt

Fig. 5.

Messerspahn mit der charakteristischen Patina der Flinte

des Geschiebesandes und noch anhaftenden Spuren desselben. 7i-

Fig. 6.

Doppelschaber, ganz scharfkantig aus hellem Flint. Vi-

Pig. 7.

Doppelschaber mit „Retusclien" aus dunklem Flint. Vi-

(Maglemose, Kiel, Kjokkenmod dinger) und aus dem sicb

offenbar der Skivespalter hocbster VoUendung entwickelt bat.

Endlicb fand icb nocb in mindestens 5 Dezimeter Tiefe unter

der Oberkante des Gescbiebedecksandes ein iiber zwei Faust

groBes, nucleusartiges Flintstiick, das m. E. unverkennbare Ab-
schlagstellen mit Bulbus aufweist, jedenfalls aber mehrere ganz
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scharfe Kanten zeigt, wahrend alle anderen unbearbeiteten

groBen und kleinen Flinte im Geschiebesand voUig abgerolit

sind. Die meisten Schlagspane, Schaber und Messer sowie ein

Doppelschaber und der Nukleus bestehen aus hell em, gelb-

lichen Flint, einige Messer, die Axt und ein Doppelschaber

sowie wenige Abschlagspane aus dunklem Flint.

Fig. 8. Fig. 9.

Axt, um 2,2 cm verkleiDcrt.

Die ganz diinnen Messerklingen sind schneidend
scharf, zum Teil ohne jede Scharte, zum Teil zerbrochen,

aber alle ohne jede Spur von AbroUung, ebenso wie

all die diinnen Schlagspane mit Bulbus schneidend scharfe

Kanten ohne jede Abrollung aufweisen. Es scheint mir

also keinem Zweifel zu unterliegen, dafi die Verfertiger dieser

Flintwerkzeuge an dieser Stelle und zwar m. E. auch an den

Schmelzwassern des Inlandeises gesessen — doch wohl um die

von den Schmelzwassern aus der Moriine ausgespiilten Flinte
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zu erlangen — und hier ihre Artefakte hergestellt haben, die

dann sofort in den Geschiebedecksand hineingerieten, ohne

Transport und Abrollung.

Es ist zwar genau genommen ziemlich unmoglich, zu be-

weisen, dai3 ein ungeschichtet er Geschiebedecksand ungestort

ist, da er eben keinerlei Struktur zeigt. Sicher ist aber

jedenfalls, da6 die TJnterkante des dariiberliegenden schwarzen

Heidesandes mitden Windschliffgeschieben vol lig ungestort und

Fig. 10.

1 Y2 fach vergroBerte Schneide der Axt.

nabezu gradlinig ist, daB also die Flintartefakte in den Geschiebe-

sand gekommen sind lange vor Ablagerung dieses schwarzen

Heidesandes mit der Zone der Windschlififgeschiebe ! Wodurch
sollten nun in diesen weit zuriickliegenden Zeitlauften des

alt en Alluviums die etwa auf dem Geschiebesand liegenden

Artefakte 3— 5 Dezimeter tief in den Geschiebesand hinein-

gekommen sein? DaB sie absichtlich vergraben sein sollten,

obenein mindestens an drei^ raumlich erheblich getrennten

^) Ein starkes Viertel der Artefakte fand icli etwa 50 m nordostlich

des gezeichneten Profils ebenfalls im BoschuDgsabrutsch; vgl. auch die

vorige Anmerkung!
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Stellen, und jedes einzeln, wird doch im Ernst niemand an-

nehmen woUen, und daB etwa wiihlende Tiere (Maulwiirfe,

Kafer, Regenwiirmer) die Artefakte und damit den ganzen

Decksand vor Ablagerung des Heidesandes 3— 5 Dezimeter

tief umgelagert haben sollen, ist doch ebenfalls wohl aus-

geschlossen. DaB die Skivespalterleute in postglazialer Zeit

auf dem Geschiebedecksand gesessen und nach den Flinten

gegraben haben, um die Artefakte zu machen, und daB die

Artefakte bzw. die unbenutzten Abschlagspane dabei in die

Gruben geraten sind, aus denen sie die Flintstucke ausgegraben

haben, erscheint mir deswegen auBerst unwabrscheinlicb, weil

der Geschiebesand eben in der ganzen Ausdehnung des sehr
klaren Profils vollig gleich aussab, ohne irgend eine

UnregelmaBigkeit in der Verteilung der Geschiebe
bzw. Gerolle (abgesehen von der noch zu erwabnenden

Stelle).

Mir scheint aus dem ganzen Befund nur der SchluB ab-

zuleiten zu sein, daB diese fruhneolithische (?) Tecbnik hier

in Holstein eben schon zur Zeit des jungen Diluviums, beim
Beginn der Abschmelzperiode des letzten Inlandeises und lange

vor der „groBeD" Endmorane bekannt war und geiibt wurde,

was ein weiteres Argument fiir die Abtrennung dieser Kultur

als M e s 0 litbicum biiden diirfte.

Irgend ein sonstiges Artefakt (Knocbengerate, Urnen-

scherben usw.) habe ich in dem Geschiebesand nicht

gefunden.

In dem schwarzen Heidesand dariiber und iiber der

zweiten nachstgelegenen Sandgrube ist von den Kiesgruben-

arbeitern bei den Abraumungsarbeiten eine groBe Anzahl roher

Urnen mit gebrannten Knochenresten gefunden, die nach einer

freundlichen Mitteilung von Herrn Kustos ROTHMANN zur

spateren Eisenzeit gehoren, ebenso Bronzeschmucksachen und
geschliffene Flintaxte, Dolche usw., die zum Teil schon

beim Pfliigen herausgekommen sind. Es ist also hier eine

permanente Kulturstatte gewesen.

Neben den Urnen lag in dem Heidesand auch noch eine

ganze Anzahl Flintspane mit Schlagbulbus ; diese jungen
Flintspane aus dem Heidesand sind aber auf den ersten Blick

durch die ganz andere Erhaltung [und auch durch anderes

Material (schwarzer Flint)] von denen des Geschiebesandes

zu unterscheiden, auch wenn kein schwarzer Heidesand

(statt des braungelben Geschiebesandes) mehr an ihnen anhaftete.

DaB also von diesen jungen Kulturstatten Reste in den

Geschiebesand gekommen sind, ist schon aus diesem Grunde
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unmoglich, wenn es nicht schon sonst durch die ganz un-

gestorte Unterkante des Heidesandes widerlegt ware.

An einer Stelle — notabene inindestens 10 m Yon der

Hauptfundstatte der Artefakte im Geschiebesand — zeigte

dieser Geschiebesand aucb ganz oben in dem sonst ziemiich

geschiebearmen Teil eine auffallige Anhaufung von Steinen, die

fast den Eindruck macben, als ob sie kiinstlich zusammen-

gebracbt bzw. vergraben waren. Icb habe diese Stelle sebr

sorgfaltig ausgegraben und alle diese Steine sorgfaltig unter-

sucht; es war kein bearbeiteter Stein darunter, auch kein

Abscblagspan, iiberhaupt kein Flint, ebensowenig ein angebrannter

Fig. 11.

Schaber (?) stark abgerollt, ohne eine scharfe Kante. Yi*

Stein, sondern es waren alles gewohnliche Gerolle, die also

wohl nur zufallig sich an dieser Stelle so angehauft batten;

die Heidesandgrenze dariiber war ebenfalls vollig scharf und
ungestort; mitten zwischen die Steine zogen sich aber aus

dem Heidesand feine steile, durch Humussubstanz dunkler —
nicht schwarz — gefarbte Streifen herunter, die m. E. Infil-

trationsstreifen waren Am Boden der benachbarten Sand-
grube sind zum Teil von dem Lehrer von Michaelisdonn noch

zahlreiche Messerspane, Schaber, Nuclei usw. gefunden, die

Bei einem zweiten Besuch fand ich noch eine Stelle, wo durch
den schwarzen Heidesand ein etwa 1 m tiefes janges Loch in den
Geschiebedecksand gegraben und mit Heidesand ausgefiillt war; in

diesem spateren, mit anderem Material gefiillten Loch war aber
ebenfalls keine Spur eines Artefakts oder auch nur eines Flints zu finden I
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aber, da voUig abgewaschen, nicht mehr sicher auf ihre Herkunft

zu identifizieren sind; sie bestehen fast alle aus hellem Flint

— oft mit der charakteristischen Patina — und konnten
ebenfalls von einer analogen Stelle im Geschiebesand stammen.

Neben diesen sehr zahlreichen, schneidend scharfen,

Yollig unabgerollten Abschlagspahen, Messern, Schabern fanden

sich nun in der Grube (und wohl sicher aus dem Geschiebe-

sand stammend) 4— 5 Stiicke, die den Eindruck machen,

als ob es ehemalige, aber stark abgerollte Artefakte

waren (Fig. 11); bei solchen stark abgerollten Stiicken primi-

tiver Form ist es natiirlich schwer moglich, sicher zu ent-

scheiden, ob sie vor der Abrollung auf natiirliche oder kiinst-

liche Weise entstanden sind; ich wollte das Vorkommen aber

erwahnen. Herr Dr. Menzel und Herr Prof. Blankenhorn
haben mindestens einige derselben fiir sichere abgerollte

Palaolithe erklart.

Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Kustos ROTHMANN
vom Kieler Museum vaterlandischer Altertiimer sind schon Yor

Jahren bei Michaelisdonn durch Herrn Dr. MaasSEN „tief im

Sand" merkwiirdige Flintspane gefanden, was mit meinen

Funden gut zusammenstimmt.

Es scheint also nach den neuerlichen Funden am Kaiser-

Wilhelms-Kanal und bei Michaelisdonn, da6 die Cimbrische

Halbinsel seit der letzten Periode der Haupteiszeit — vor

der Ablagerung der obersten Bank des unteren Geschiebe-

mergels — ziemlich dauernd bewohnt gewesen ist, und daB

sich nicht nur in der warmen Interglazialzeit, sondern auch

wahrend der Vereisungen selbst unmittelbar am Rande des

Eises Menschen dort aufgehalten und ihre Werkzeuge hinter-

lassen haben.

Nachtraglicher Zusatz.

Eine sehr erfreuliche Bestatigung dieser Ansicht und der

Tatsache, daB der prahistorische bzw. diluviale Mensch auch

und schon in glazialen Zeiten auf der cimbrischen Halbinsel

gelebt hat, bilden die „Muschelherde" des Gotingkliffs auf

Fohr, die Haeberlin beschrieben hatO- ^^^rr Dr. Haeberlin
schreibt dort:

„Am Steilabfall des Geestufers bei Nieblum und Goting

„ linden sich in Tiefen von ^2 m bis m unter der heutigen

„Oberflache — im Gotingkliff unter der sehr deutlichen,

^) Haeberlin: Beitriige zur Heimatkunde der Insel Fohr.

Wyk-Fohr 1908. S. 10.
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„unverletztea „Steiiiahl" schicht — sehr zahlreiche

„ Muschelherde, deren Alter jedoch mangels charak-

„teristisclier Stiicke nicht bestimmt ist Sie enthalten

„Cardien und Miesmuscheln."

Nacli freundlicher brieflicher und mundlicher Mitteilung

Yon Herrn Dr. Haeberlin hat einer der von ihm selbst aus-

gegrabenen und im Fohrer Museum aufbewabrten „ Muschel-

herde" mitten drin im gelben Geschiebesand gelegen; die

unyerletzte „Steinahl"schicht iiber dem Muschelherd,
ist, wie ich mich an Ort und Stelle unter Fiihrung von Herrn

Haeberlin selbst iiberzeugt habe, die bekannte ausgeblasene

und "windgeschliffene Steinsohle, die in dem untersten Teile

des humosen „Heide"sandes („Ahl") oft da auftritt, wo dieser

iiber geschiebefiihrenden Sanden liegt bzw. aus diesen ent-

standen ist. Der humose Sand in dies em Teil des Gotingkliffs

ist aber zum allergrofiten Teil keine spatere Neubildung

(wirklicher Heidesand), sondern nur die humifizierte Oberschicht

des bis mehr als 1^/2 m machtigen Geschiebesandes, greift

sehr unregelmaBig und zapfenformig tief in den Unter-

grund ein, enthalt auch auf sehr erhebliche Erstreckung selbst

noch bis iiber faustgrofie Geschiebe und streckenweise sehr

schon die oben erwahnte Steinsohle! Hochstens ein Teil des

iiber der erwahnten Steinsohle liegenden „Heide"sandes (der

fast oder ganz steinfreie Teil) ist wirklicher — spater auf-

gewehter — (ebenfalls sehr humoser) Heidesand.

Ein zweiter, in situ photographierter und im Fohrer

Museum aufbewahrter derartiger Muschelhaufen hat unter
„Lehm" gelegen, von dem ebenfalls Proben im dortigen Museum
liegen sollen, und der nach der Fundesphotographie Geschiebe

enthalt mindestens von derselben Gr6i3e wie die sehr groBen
Cardien.

Ob dieser „Lehm" wirklicher Geschiebelehm oder nur

stark lehmiger Geschiebesand ist, habe ich nicht mehr kon-

trollieren konnen; nach Zeises^) Angaben (und meinen eigenen

Beobachtungen) ist im Gotingkliff beides vorhanden in 1 bis

IV2 m Tiefe.

Unter diesem Muschelhaufen haben nach der Photographie

die geschichteten, steinfreien Sande gelegen (Zeise: a.a.O.);

in diesem Muschelherd sind drei „Mahlsteine" oder „Klopf-

steine" gefunden, die jetzt ebenfalls im Fohrer Museum
liegen.

^) Zeise: Beitrage zur Geologie der nordfriesischen Inseln.

Schriften des Naturw. Vereins fiir Schleswig-Holstein 1889.
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Ein dritter „Muschelherd" (gleichfalls im Museum auf-

bewahrt) hat bei Nieblum — wahrscheinlich ebenfalls im
„gelben Sand" — gelegen. (Mitteilung von Herrn Dr. HaeberlIN.)

Einen vierten sehr kleinen derartigen „Muschelherd" habe

ich nocb selbst in situ im Gotingkliff gesehen unter Fiihrung

YOn Herrn Dr. Haeberlin; er lag mitten im typischen,
ungestorten Geschiebesand, mindestens 1 — 1,25 m unter

Terrain, gerade an der Grenze zwischen der Humifizierungszone

und dem gelben Geschiebesand; die Unterkante der Humi-
fizierungszone schwankte hier sehr unregelmaJ3ig auf und ab;

sowohl in dem schwarzen Geschiebesand iiber dem Muschel-

haufen wie in dem gelben Sand darunter waren bis iiber,

faustgroiJe, regellos verteilte Geschiebe enthalten; in gleicher

Hohe nicht weit davon bis fast kopfgrofie Geschiebe.

Es liegen hier also im Gotingkliff sicher im glazialen

Geschiebesand — vielleicht sogar unter Geschiebelehm
— die Abfallreste der Mahlzeiten des diluvialen Menschen
zusammen mit benutzten, zugeschlagenen Steinen. Diese

kleinen „Muschelherde" sind die Uberrreste nur einer oder

weniger Mahlzeiten einer kleinen Horde; sie haben einen so

geringen Umfang, daB sie meistens in einer kleinen Kiste Platz

fanden, und sind unter andern auch von SOPHUS MuLLER be-

sichtigt und begutachtet (nach freundlicher Mitteilung von Herrn

Dr. Haeberlin), der aber als Prahistoriker nicht erkannt hat,

da6 sie in einer glazialen Schicht liegen.

Es fragt sich hier nur, ob dieser Geschiebesand noch zur

letzten oder nicht vielleicht sclion zur vorletzten Eis-

zeit gehort.

Wenn die Ausfiihrungen von Stolley^ richtig sind, daB

die unter dem Geschiebesand (und nach Zeise : a. a. 0., auch

unter Geschiebelehm!) liegenden, aufgepreBten und stark ge-

storten schwarzen Brockenmergel und Tonmergel vorletztes

„Interglazial" sind — was mir wegen der Analogic mit Sylt

sehr wahrscheinlich ist — , so ware das auch ein erhebliches

Argument fiir das ebenfalls von StoLLEY schon behauptete

hohere Alter des Geschiebesandes vom Gotingkliff, der zum Teil

seitlich in den Geschiebelehm iibergeht.

Nach den Angaben ZeisEs (a. a. 0.), daB bei Siiderende

.

auf Fohr auch noch ganz frischer kreidereicher, blau-

grauer Geschiebemergel vorkommt, erscheint es nach unseren

jetzigen Erfahrungen allerdings so gut wie sicher, daB auch

M Stolley: Geologisclie Mitteiliingen von der Insel Sylt. III.

Arch. f. Anthr. u. Geol. Schlesw.-Holst,, Bd. IV, H. 1, 1901, S. 107.
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die letzte VereisuDg mindestens bis zur Mitte von Fohr gereicht

haben mui3, so dafi ein vollig sicheres Urteil iiber den Geschiebe-

sand des Gotingkliffs wohl noch nicht moglich ist.

Uber das Alter des Geschiebe-Lebms und -Sandes vom
Ootingkliff werden demnacbst aber entscbeidende Beobacbtungen

von anderer Seite veroffentlicbt werden.

Wenn nun die Mablzeitreste prabistoriscber Menscben in

«iner sicber glazialen Scbicbt liegen, wesbalb sollen denn

an anderen Stellen nicbt aucb ibre Artefakte primar im
glazialen Gescbiebesand liegen? DaB wir diese Kultur bisber
nicbt aus glazialen Scbicbten kennen, ist docb nur ein negatives

Argument! Und wenn, wie aucb Herr Menzel im AnscbluB

an HORNES zugibt, sicb die Skivespalterkultur aus ecbt palao-

litbiscben Kulturen entwickelt bat und mit dem sebr viel

alter en Solutreen „grofie Verwandtscbaft'' zeigt, so miissen

docb aucb zeitlicbe Zwiscbenglieder existieren, und da wiirden

denn diese Funde von Micbaelisdonn docb eine sebr erfreulicbe

Briicke zu dem Solutreen scblagen, das docb unbestritten sebr
viel alter als jungglazial ist.

Den Ausfiibrungen von Herrn Dr. Menzel iiber die Art,

wie die Flintartefakte in den Gescbiebesand gekommen sein

konnten, mocbte icb aber die bekannte und erwiesene Tatsacbe

entgegen balten, daB Flinte, die aus dem trockenen Gescbiebe-

sand gegraben werden, also ibre urspriinglicbe „Berg"feucbtig-

keit scbon verloren baben, zur Herstellung von Artefakten

vollig unbrauebbar sind; nur der Flint, der unmittelbar

aus Kreide- oder Gescbiebemergel entnommen und nocb im

„bergfeucbten" Zustand bearbeitet wird, nimmt nocb beabsicb-
tigte Formen an; aller Flint aus trockenem Sand springt

unregelmaBig muscbelig und gibt niemals regelmaBige Klingen

oder gar Axte.

An der Besprecbung beteiligen sicb die Herren Menzel,
P. G. Krause, Blanckenhorn, Branca und der Yortragende.

In der Diskussion bemerkte Herr MENZEL:
Die Ausfiibrungen des Herrn Gagel sind in den beob-

acbteten Tatsacben so eigenartig und in den daraus gezogenen

ScbluBfolgerungen so weitgebend, daB es angebracbt erscbeint,

nocb etwas naber auf dieselben einzugeben.

Die vorgelegten Artefakte sind nicbt einbeitlicber Art.

Zuvor befinden sicb darunter einige ecbte Palaolitbe von

dem Ausseben, wie es die norddeutscben Palaolitbe im
allgemeinen baben. Es sind bauptsacblicb zwei Doppelbobl-
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schaber (S. Fig. 6 und 7) mit zwischen den retuschierten

Ausbuchtungen stehengebliebenen „Spitzen". Die Spaltflachen

weisen die gewobnliclie Patina der Diluvialartefakte und z. T.

eine Rollung, Yielleicbt auch eine Glattung durcli Windschliff,

auf. Diese Artefakte stammen sicber aus tieferen, wabrscbein-

licb interglazialen Scbicbten und sind vom letzten Eis auf-

genommen und verscbleppt.

Die Mebrzabl der iibrigen Artefakte scbeint in der Tat

dem Campignien anzugeboren. Wenigstens gebort das vor-

gezeigte beilformige Instrument zur ecbten Skivespalter-Kultur.

Unter den iibrigen Stiicken befand sicb aucb nocb ein guter

Campignienscbaber. Auch die groiJen messerklingenformigen

Flintspane passen in den Kulturkreis des Campignien. Die

allermeisten Stiicke sind allerdings atypische Scblagspane obne

jede Spur Ton Benutzung.

Was das Alter der Campignienkultur anbelangt, so sind

alle sicber datierbaren Funde dieser Zeit in den Ausgang der

Ancyluszeit, in die Zeit des Einwanderns der Eicbe, und in eine

etwas spatere Zeit zu stellen. Aucb der Fund YOn Maglemose,

der nacb Sarauw in die friibe Ancyluszeit, die Kiefernperiode,

geboren soil, ist nacb Sernander und anderen wabrscbeinlicb

erst an den ScbluB der Ancyluszeit, in die Zeit nacb dem^

Einwandern der Eicbe, zu setzen, ebenso wie die von Webeu
und MestoRF bescbriebenen Funde aus der Kieler Forde.

Herr Gagel schliefit nun aus dem Yorkommen dieser

Campignienfundstiicke im Gescbiebedecksand "Westbolsteins auf

ein sebr viel friiberes Vorkommen der Skivespalterkultur in

dortiger Gegend. Er nimmt an, die Menscben, die diese Artefakte

bergestellt baben, batten zur Diluvialzeit am Eisrande

gelebt und ibre Werkzeuge waren Yon den Scbmelzwasssern

des abtauenden Eises aufgenommen und in den Gescbiebe- ,

sand eingebettet worden.

Wenn diese Bebauptung, die alien bisberigen Beobacbtungen
j

und Erfabrungen zuwiderlauft, zu Recbt besteben soli, so

wird es notig sein , ibre Voraussetzungen etwas genauer zu

priifen. Das Alter der Fundscbicbt und die Zugeborigkeit

der Artefakte zur Campignienkultur scbeint mir nacb den

Ausfiibrungen weiter oben gesicbert. Es bestebt fiir micb nun

die Frage: Konnen die Artefakte nicbt Yon oben ber nacb

Ablagerung des Gescbiebedecksandes in denselben gelangt sein?

Der Heidesand, der in einer Macbtigkeit Yon ca. 0,30 m
iiber dem Gescbiebesand liegt, ist durcb den Wind in bedeutend

spaterer Zeit aufgewebt. An seiner Basis finden sicb Windscbliffe

und in ibm Urnen der Bronze- und Eisenzeit mit Leicben-
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brand sowie junge Feuersteinartefakte. Ich mochte annehmen,

daB dieser Heidesand erst nach der Litorinazeit, nachdem das

atlantische Klima wieder einem mehr borealen (oder kontinen-

talen) Platz gemacht und das Land sich nach der Litorina-

senkung wieder etwas emporgehoben hatte, aufgeweht worden

ist. Bis zu dieser Zeit hatte der Geschiebedecksand in West-

holstein die Oberflache gebildet, und die Menschen der Cam-
pignienkultur hatten sich auf ihm angesiedelt. Zur Herstellung

ihrer Steinartefakte hatten sie die im Geschiebesande vorhandenen

Feuersteine benutzt, und da die Geschiebe in demselben nach

Herrn Gagel zuoberst nur klein sind und nach der Tiefe zu

grower werden, so waren sie dem Material nachgegangen und
hatten sich vielleicht flache Gruben angelegt, in denen sie

gleich die Bearbeitung des Materiales vornahmen. Dabei lieBen

sie alle unbrauchbaren und mifilungenen Stiicke an Ort und
Stelle liegen, wie die zahlreichen atypischen, vollig unbenutzten

Schlagspane beweisen, die Herr Gagel vorgelegt hat. Einzelne

bessere, benutzte Stiicke wie das beilformige Stiick u. a. gingen

dabei ebenfalls Yerloren und mischten sich unter die Abfallstiicke.

Nach dem Verlassen der Gruben und Arbeitsstatten wurden
die Yertiefungen Yielleicht wieder eingeebnet, vielleicht aber ver-

fielen sie von selbst, und ihreUnebenheiten wurden von dem Flug-

sandundderVerwitterungundAbschwemmung wieder ausgeglichen.
In dem schichtungslosen lockeren Geschiebesande sind Spuren

eines Eingriffes iiberhaupt schwer zu erkennen. Fiir mensch-

lichen Eingriff spricht aber auch die von Herrn GagEL
erwahnte Steinanhaufung unweit der Artefaktfundstelle.

Wenn, wie ich annehme, der Vorgang des Einbettens der

Artefakte in den Geschiebesand in dieser "Weise vor sich ge-

gangen ist, so hindert nichts, da6 wir als Zeit der Einbettung

die spate Ancyluszeit, die Zeit des allgemeinen Auftretens der

Skivespalterkultur in Holstein usw., ansehen.

Den von Herrn GaGEL an der Basis des Geschiebedeck-

sandes, dicht uber den diskordantenSanden gefundenen „ Nucleus"

kann ich als ein Artefakt nicht anerkennen.

Die etwas unbestimmten Angaben iiber das Yorkommen alterer

dem „Solutreen" ahnlicher Kulturreste in Schleswig-Holstein,

die J. MesTORF im 34. Bericht des Schleswig-Holstein. Museums
vaterlandischer Altertiimer (1904), S. 29/30 macht, und auf

die Herr Gagel zuriickgriff, bediirfen ebenfalls einer Nach-

priifung. M. HOERNES (Der diluviale Mensch in Europa) betont

schon, daB die Gampignienkultur sich eng an die alteren

palaolithischen Kulturen anschlieBt und insbesondere mit dem
Solutreen groBe Yerwandtschaft zeigt. Ich habe mich auch

18
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durch Betrachtung der fraglichen Stiicke im Kieler Museum
nicht davon iiberzeugen konnen, dafi wirklicli altere palaolithische

Funde aus der Verwandtscliaft des Solutreen vorliegen. Meiner

Ansicht nach handelt es sich auch hier um Campignienfunde, die

ahnlicli den GAGELschen Funden in den Geschiebedecksand ein-

gebettet und vielleicht auch von Flugsand bedeckt worden sind.

Sodann spricht Herr GOTHAN iiber permocarbonische
Pflanzen von der unteren Tunguska (Sibirien).

Hierzu sprecben Herr Branca und der Vortragende.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w. 0.

Branca. Stremme. Bartling.
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