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daB Hebung angenommen zu werden braucht'); oder die

Schotter waren Yordiluyialen Alters und bei erheblich hoherer

Lage des damaligen Meeresspiegels entstanden, was wiederum
die Annalime YOn Hebungen im Schiefergebirge unnotig macbt.

Beim Niederrheingebiet jedenfalls steht fest: Es war
wahrend des Durchbruchs des Mittelrheins in starker,
absoluter S enkung begriffen , in groBer Bodenunrube.
Durch diese Ti ef erl egung der nordlicben Erosions-
basis sowie durcb die starke Yerkiirzung des Unter-
laufs wurde die Ero sion s k raf t des Mittelrbeins und
seiner Zufliisse derart belebt, daB sie sicb tiefe

Betten in das Schiefergebirge eingraben muiJten,
ohne dai3 bei diesem selbst die geringste absolute
Hebung angenommen zu werden braucht: Lauter Tat-
sachen, welche der Annabme von Hebung beim Rbeini-
schen Schiefergeb irge aufs scharfste wider sprecben.
(Vergl. die Voraussetzungen fiir Hebung im III. Abscbnitt dieser

Arbeit, Monatsber. 1911, S. 2J7f.)

51. Uber die Lagerstatte der Flintartefakte

bei Michaelisdonn in Dithmarschen.

Von Herrn C. Gagel.

Mit 6 Textfiguren.

Travemiinde, den 2. September 1911.

In den Kiesgruben bei Micbaelisdonn, in denen ich im

April die Flintartefakte gefunden hatte (diese Zeitschr., S. 249^".),

ist in diesem Sommer wegen Chauseebaues sebr viel gefordert

worden — gegen 20000 cbm — , so daU die Gruben wesent-

lich YergroBert und ihre Wande z. T. erheblich zuriickgeriickt

sind. Dabei ist noch eine ganze Anzahl Flintartefakte zutage

gekommen und Yon dem Lehrer Yon Michaelisdonn, Herrn

Brost, gesammelt, der auf meine Bitte die Gruben standig

besucht und kontrolliert hat. Herr Brost hat auch in sehr

dankenswerter Weise die Grubenwande selber haufiger abge-

sucht und hat dann auch noch mehrfach Artefakte in der

Holzapfel: a. a. 0., S. 140-142, 199.
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Wand selbst, im Anstehenden, gesammelt, und zwar an Stellen,

die 1 bis 2 m unter der Oberflache lagen, in bzw. iiber

zwei deutlich ausgepriigten, diinnen, horizontalen
Kiesbanken. Auf diese Benachrichtigung bin babe ich mir

die Fundstellen unter Fiibrung von Herrn Brost sofort nocb-

mals selbst angeseben und babe wenigstens an einer der mir

bezeicbneten Stellen — 1,8 m unter der Oberflacbe, neben

den Locbern von Herrn Brosts Funden — selbst nocb Abscblag-

spane und Messerspane aus dem Anstebenden berausgebolt

und aucb sonst nocb verscbiedene Artefakte im Anstebenden

gefunden. Damit ist die primare Lagerung der Flintartefakte

im Gescbiebesand und ibr Alter auf dem Hobepunkte der

letzten nordiscben Yereisung einwandfrei erv^iesen!

a GroBes Geschiebe; wahrscheinlich aber nicht auf urspriinglicher Lage,
sondern von einer der prahistorischen Kulturstellen herriihrend. 6 Gerolle

Ton etwa ZweifaustgroBe. c und d Fundstellen der Scliaber und der
Messerklingen in den Gerolllagen.

Die zweite (nordlicbere) Kiesgrube, die etwa 300 bis

500 m NNW des friiber (a. a. 0., S. 261) abgebildeten Profils

der Eisenbabnkiesgrube liegt, bat in diesem Sommer bei weitem
die Mebrzabl der Artefakte geliefert und zeigt folgendes Bild

(Fig. 1): Unter 4— 5 dem scbwarzem Heidesand, der mit ganz

schwacb welliger, nicbt scbarfer Grenze nacb unten absetzt,

liegt etwa 1,80 m gelbbrauner, z. T. ganz scbwacb lebmiger,

annabernd ungescbicbteter und steinarmer Gescbiebesand. Etwa
0,4 bis 0,5 m unter der Heidesandgrenze und dann dicbt

iiber bzw. an der Unterkante des Gescbiebesandes zieben sicb

auf ziemlicbe Erstreckung durcb diesen zwei diinne, borizontale

Gerollagen von nu6- bis apfelgroBen Gerollen; in bzw. un-

mittelbar auf diesen Gerollagen sind die besten Artefakte:

Scblagspane, Messerklingen und scbaberartig zugestutzte Spane,

Fig.l.

Zweite Kiesgrube von St. Michaelisdonn. Mitte!
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gefunden; auch dazwisclieri lagen einige Schlagspane und messer-

artige Absplisse. In der oberen Lage lagen 4 Schlagspane und
einige kleinere Messerklingen, z. T. mit sehr schoner Patina;

einen Schlagspan mit sehr schoner weiBer Patina und einige

klingenartige Absplisse fand ich hier noch selbst; in der

unteren Gerollage hat Herr Brost einige schaberartig zuge-

stutzte Schlagstiicke gefunden, unmittelbar auf dieser

untersten Kieslage lag eine sehr schone, lacge, diinne, schmale

Klinge mit sehr schon halbkreisformig zugestutztem Kratzer-

ende und ungewohnlich schoner, dicker, weiBer Patina so fest

im Geschiebesand, daB beim Abstechen des Sandes mit dem
Spaten ein Stiick von ihrem Hinterende abgestochen worden

ist (Fig. 2) ; an den Artefakten haftet jetzt noch grofitenteils

der gelblichbraunliche, schwach lehmige Sand der Fundschicht.

Fig. 2.

Messeispan mit Kratzerende,

gefunden in der tieferen Gerulllage bei d (Fig. 1). ^/^ nat. GroBe.

Ich selbst fand in der unteren Gerollschicht zwei schaber-

artige Stiicke mit sehr schonen Zustutzungsretuschen und einen

undeutlichen Schaber.

Unmittelbar unter dieser Gerollage liegt schon diskordant

geschichteter Sand, der aber groBtenteils durch Abrutsch ver-

deckt ist.

Etwa 50 bis 70 m weiter NNW in derselben Grube

zeigt die Wand folgendes Profil: Fig. 3. Unter dem schwarzen

Heidesand, der hier eine sehr unregelmaBige und ganz

merkwiirdig gelappte Grenze gegen den Geschiebesand zeigt,

liegt ein sehr steinarmer Geschiebesand mit sehr unregel-

maBig yerteilten kleineren GeroUen, in dem nach unten zu
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einige parallele, braune lehmige Streifen eingeschaltet sind;

in der Zone der meisten Gerolle, bis zu der die untersten

Auslaufer der schwarzen Heidesandfarbung hinabreichen, ja

die sie zum Teil noch iiberscbreiten, fand ich auch bier einige

Abschlagspane, darunter einen kratzerartig zugestutzten, und
einige messerartige Absplisse. In einem abgestiirzten zu-

sammenbangenden Block, der YOn dem einen eisenscbiissig-

lebmigen Streifen beransgebrochen war, fand icb einen langen

messerartigen Absplii3. Diese eisenscbiissig-lebmigen Streifen

Fig. 3.

Zweite Kiesgrube von St. Michaebsdonn (etwa 50 m nurdlich Fig. 1).

u und h Fundstellen der Artefakte in der GeroUlage. c Mehr als faustgroBes

Gerolle. d Braune lehmige Streifen im os. V Bronzezeitliche Urne.

'Jl^^S^'. -y': '.^.'r/i. - '

'-/^^i Abrutsch

Fundstelle des Schabers

Fig. 4.

Eisenbahnkiesgrube, September 1911.

scblieBen sicb nacb NW zu zusammen und verscbmelzen mit dem
iibrigen, allmablicb immer lebmiger werdenden Gescbiebesand

zu einer Bank ecbten, wenn aucb sebr sandigen Gescbiebe-

lebms, der sebr fest und bart ist.

In der ersten (Eisenbabn-)Kiesgrube, deren Profil bier im

Aprilbeft, S. 2Ji, dargestellt ist, siebt die Wand jetzt ebenfalls

erbeblicb anders aus als im April: Fig. 4; die auffallige Zone

der groBen und kleinen Windscbliffgescbiebe ist augenblicklicb

ganz durcb den Abbau Yerscbwunden, und der Heidesand
41*
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zeigt jetzt auch hier eine schwach wellige und z. T. ebenfalls

eine recht unregelmaBige Grenze nach unten (ahnlicli wie in

Fig. 3). Statt der Windschliffzone ist jetzt eine deutliclie

Gerollzone zu beobachten, die ungefahr an der Unterkante des

Heidesandes liegt.

Der Heidesand ist in seiner oberen Halfte wesentlich

dunkler als in der unteren; 60 bis 70 cm unter der oberen

Gerollzone liegt im Gescbiebesand eine zweite diinne Geroll-

lage und in dieser zweiten, unteren GeroUage fand mein

Kollege Stoller, der auf meine Bitte sich die Lagerungs-

Yerhaltnisse bei Gelegenbeit einer gemeinsamen Tour an den

Fig. 5. Fig. 6.

.

Schaber, Schaber,

gefunden in der unteren Geroll- gefunden zwischen den beiden

lage der Fig. 4. Ger5lllagen der Fig. 4.

^4 nat. GroBe. ^/^ nat. GroBe.

Kaiser-Wilhelms-Kanal ebenfalls ansab, einen besonders schonen^

deutlicben Scbaber (Fig. 5), wahrend ich etwas unter der oberen

GeroUage im Geschiebesand schon friiher einen sehr groBen

scbarfkantigen Abscblagsspan gefunden hatte (Fig. 6).

Uber die merkwiirdige lappenformige Grenze des Heide-

sandes gegen den Geschiebesand war Herr Stoller der

Ansicht, daB sie wohl auf die Umgrabung des Heidesandes bei

Gelegenbeit der bronzezeitlichen Begrabnisse zuriickzufiihren

sei; und in der Tat sind speziell in der Grube I, aber auch

in Grube II, in der Gegend dieser sehr merkwiirdig gestalteten

Heidesandgrenze besonders die Urnen gefunden, so daB diese

Erklarung fiir diese so sonderbare Grenze viel fiir sich hat.

Herr Kustos ROTHMANN Yom Kieler Museum, der sich ebenfalls-
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die Fundstelle angesehen hat, halt diese Erklarung aber auch

nicht fiir zutreffend, ohne freilich selbst eine bessere zu finden.

Daran, dai3 die (z. T. 1,80 m unter der Heidesand-
grenze liegenden) Artefakte primar im Geschiebe-
sand liegen, kann nach den ubereinstimmenden
Funden Yon nun drei Beobachtern und den mitge-
teilten Profilen ein begriindeter Zweifel nicht mehr
bestehen!

"Uber die Kultur, der diese Artefakte zuzurechnen sind,

scheint nach den bisherigen Funden noch keine sichere An-

gabe moglich zu sein; Campignien ist nach dem jetzt ganz

sicher festgestellten geologischen Alter ja wohl ausgeschlossen.

Herr Kustos E-OTHMANN Yom Kieler Museum hat die Funde
fiir sicher palaolithisch erklart; Herr R. R. SCHMIDT in

Tubingen hat Messerklingen und Axt typologisch als ganz

sicheres Neolithicum angesprochen, ohne dabei allerdings

eine Erklarung fiir die damit ganz unvereinbare Lagerstatte

zu geben, und er halt die Schaber nur fiir mehr oder

minder unsichere Zufallsprodukte, nicht fiir beabsichtigte Arte-

fakte. Hoffentlich bringen weitere Funde auch in diese Seite

der Sache Licht.

Hervorgehoben mag noch werden, da6 auBer den auf

urspriinglicher Lagerstatte im Geschiebesand liegenden, unab-

gerollten Artefakten auch noch eine Anzahl weiterer abge-

rollter, mehr oder minder deutlicher Palaolithe gefunden

ist, ferner daB auch unter den dem Augenschein nach auf

urspriinglicher Lagerstatte (in bzw. zwischen den erwahnten

Gerollbanken des Geschiebesandes) liegenden Artefakten sich

zwei deutlich verschiedene Erhaltungszustande unterscheiden

lassen; ein Teil der Artefakte hat fast gar keine Patina, ein

anderer Teil hat eine ganz ungewohnlich dicke, weiBe Patina,

ohne aber merkliche oder wesentliche Abrollungsspuren zu

zeigen.

DaB der Geschiebesand auch iiber den ungestorten GeroU-

zonen zum weitaus groBten Teil sicher ungestort und in urspriing-

licher Beschaffenheit vorliegt, daB die hier in situ gefundenen

Artefakte sicher primar in diesem ziemlich festen, zusammen-
hangenden, ungestorten Geschiebesand liegen, und daB der

Geschiebesand der zweiten Grube ganz allmahlich in richtigen

Geschiebelehm iibergeht, — also eine sicher glaziale Bildung

ist — , dayon hat sich auch Herr Stoller iiberfiihrt.

DaB der von Herrn Stoller gefundene, in Fig. 5 ab-

gebildete Schaber wirklich ein beabsichtigtes und stark be-

nutztes Artefakt und kein Zufallsprodukt ist, ergibt sich dar-
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aus, da6 die Abnutzungsspuren und Retuschen gerade an den

geschiitzten Stellen liegen, wo natiirliche ^Abrollung und Ab-
splitterung keine Angriffspunkte findet, vor allem aber daraus,

dafi ich selbst Yorher an derselben Stelle das in Fig. 6 abge-

bildete Stiick gefunden babe, welches unverkennbar dieselbe

charakteristische Form, aber noch' ohne jede Zustutzungs- oder

Abnutzungsspur zeigt*).

Zwischen dem 10. und 11. Grad siidlicber Breite bin ich

im hiesigen Lande ofter einem. Konglomerat begegnet, das ich

als Dwykakonglomerat ansprechen mochte. Einen der besten

Aufschliisse dieses Gesteines findet man bei den heiBen Salz-

quellen Yon Moashia (Mwashia), wo dasselbe dicht am Ufer

des Lufira zusammen mit Kalkstein, Tonschiefer und Quarzit

ansteht. Das Streichen der Schichten ist N 55—60 W, das

Einfallen sehr steil, beinahe vertikal.

Der petrographische Charakter dieses Konglomerates ist

von Cornet in ausgezeichneter Weise beschrieben worden in

seinem Werke: „ Observations sur les terrains anciens du

Katanga." Er beschreibt es von mehreren Stellen des Landes
und nennt es, z. B. bei Bunkea (a. a. 0., S. 46) einen „Poudingue

a pate schisto argileuse et a galets de quartz, quartzites,

phtanites, granite, porphyre etc.".

Bei Moashia ist dieses Konglomerat in zahlreichen schonen

Aufschliissen zu studieren. In einer blauschwarzen, nicht-

') Bei dieser Gelegenheit mochte ich gleich eine Verwechselung
berichtigen, die bei den Zeichnungen der ersten diesbeziiglichen Mit-

teilung im April (diese Zeitschr., S. 254) untergelaufen ist. Der dort

Fig. 4 abgebiklete Schaber stammt nicht aas dem Geschiebesand, son-

dern aus dem schwarzen Heidesand und ist sicher neolithisch. Es hat
beim Zeichnen des Stiickes eine Etikettenverwechselung stattgefunden

wie sich aus den noch anhaftenden Heidesandspuren feststellen lafit.

Lande

Katanga, Belgisch-Kongo.

Von Herrn 0. Stutzer (Freiberg i. S.).

(Mit 1 Textfigur.)

Koni-Mission, den 28. April 1911.
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