
A. BRUI]N 

TECHNIK UND GEBRAUCH DER BANDKERAMISCHEN 

FEUERSTEINGERA TE 

(Taf. XXVI I : 2-XXXI : 2) 

Fi.ir  die Kenntnis der Herstellungstechnik und des Gebrauchs der Silexgerate in  

der Bandkeramik ist es  von grosser Bedeutung, dass d ie  Tonware dieser Kultur 

chronologisch in die Gruppen r a, I b, 2a, 2b, 3a, 3b eingeteilt werden kann. 
Anhand dieser Einteilung haben wir eine vergleichende Statistik i.iber das Feuer

steinmaterial ausgearbeitet, das wahrend der Untersuchungen in Geleen, Sittard, 

Stein und Elsloo gesammelt wurde. Die Statistik lasst in den einzelnen Gruppen 

einige Unterschiede und ausserdem noch ein allmahliches Zunehmen und dement

sprechendes Abnehmen im Vorkommen bestimmter Geratetypen erkennen. 

Die auftretenden Unterschiede stehen im engsten Zusammenhang mit Technik 
und Gebrauch des Silexmaterials. Um eine Einsicht in die Bearbeitungsmethode 

und den Gebrauch des Feuersteins zu gewinnen, haben wir einige Experimente 
durchgefi.ihrt. Die Ergebnisse wurden mit dem bandkeramischen Material hin
sichtlich der Formen, der Abfallsti.icke, der sich ergebenden Abnutzung und 

Beschadigung verglichen. 

Dies alles, mit den Daten der Statistik kombiniert, fi.ihrte zu bemerkenswerten 

Folgerungen. Ein gli.icklicher Umstand bei der Beurteilung des Materials besteht 

darin, dass sich die Bandkeramiker fast ausschliesslich des Maastrichter Feuer

steins bedient haben. Das bedeutet, dass vorhandene Unterschiede ganzlich den 

Feuersteinbearbeitern zuzuschreiben sind und nicht auf bedeutende Qualitats

unterschiede im verfi.igbaren Silex zuri.ickgefi.ihrt werden konnen. Dennoch ist 

auch im Maastricht-Feuerstein eine Qualitatsnuance zu spi.iren , die, wie wir 

erkannt haben, dem Bandkeramiker nicht entgangen ist. Nebeneinander treten 

ein einigermassen korniger Feuerstein und eine feinere, glatte Silexvarietat auf. 

Der erste lasst sich gut splittern, die letztere, die etwas schwerer zu zerspanen ist, 

ist harter und eignet sich besser fi.irs Anbringen sehr feiner Retuschen. 
In den alteren bandkeramischen Gruppen kommt die glatte Silexvarietat 

sporadisch vor. I n  den ji.ingeren Gruppen tritt bei manchen Feuersteinbearbeitern 
eine gewisse Vorliebe gerade fi.ir den glatten Silex zutage. Ihre Ergebnisse stehen 

jedoch im umgekehrten Verhaltnis zu dem, was wir im Zusammenhang mit 
obigem erwarten di.irften. Trotz der Tatsache, dass sich der glatte Feuerstein 
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2 1 4  Technik und Gebrauch der bandkeramischen Feuersteingerate 

schwerer zerspanen lasst, zeigt es sich, dass die Klingen dieser Feuersteinbearbeiter 

langer sind ais die ihrer Kollegen aus alteren Gruppen. 

Da die Bandkeramik ais Ganzes eine ausgesprochene Klingenkultur ist, darf 
u.E.  die Bedeutung der Klingenlange nicht unterschatzt werden. Generalisierend

diirfte der Schluss zu ziehen sein, dass die Bandkeramiker ihr Streben auf die 
Herstellung einer Klinge von ca. 6 cm Lange und ca. 2 cm Breite richteten. U m 

diese erstrebte Klinge zu erhalten ging man in den verschiedenen Gruppen unter

schiedlich zu Werke. Hauptsachlich zwei Methoden des Vorgehens sind zu er
kennen. Die Arbeiten konnen wie. folgt verlaufen: 

Von der mit Kortex bedeckten Silexknolle werden erst U nebenheiten wie 

hervorspringende Knoten abgeschlagen. Die entstandenen Bruchflachen werden 

an allen brauchbaren Randern entlang ais Schlagflache benutzt. Die Rander der 

dabei entstehenden Negative der Abschlage dienten wiederum ais Schlagflache 

fiir die folgenden Abschlage usw. 

D iese Methode bringt es mit sich, dass die Schlagflache oft einen stumpfen 

Winkel zur Oberflache des Kerns bildet. Eine solche Schlagflache ergibt nur 
Abschlage und kurze, meist gebogene Klingen. Die stumpfen Winkel erfordern 
einen Schlagstein mit hervorspringender Schlagspitze ; ein runder Schlagstein ist 

unbrauchbar. Bei fortgesetzter Bearbeitung wird der stumpfwinklige Ri.icken 

durch einen seitlichen Schlag vom Kernstein getrennt. Die j etzt entstandene 

Schlagflache steht im spitzen Winkel zur Kernoberflache und kann neben Ab

schlagen auch bessere Klingen abwerfen. Das Ergebnis dieser Technik:  viele 

Abschlage, wenige Klingen ;  mehr kurze ais lange Klingen ; unregelmassige Kern
steine. 

Eine zweite, in der Steinzeit allgemein angewandte Methode kommt auch i n  
der Bandkeramik vor : 

Von der Silexknolle wird eine Kappe entfernt. Aus der entstandenen Schlag
flache heraus werden Klingen abgeschlagen. Notigenfalls wird der Rand der 
Schlagflache durch kleine Abschlage korrigiert und in den gewi.inschten Winkel 

zur Kernoberflache gebracht. Nach Ausnutzung der Schlagflache wird diese 

durch einen seitlichen Schlag, wie ein Tablett, im Ganzen entfernt. Dieser Schlag 

wird auf eine Rippe zwischen zwei Klingennegativen gerichtet (Taf. XXVII :  2). 

Aus der neuen Schlagflache werden neue Klingen geschlagen usw. Manchmal 

wird der ganze Kernstein umgedreht und die Bearbeitung wiederholt, so dass ein 

sog. Hufeisenkern entsteht. Ergebnis dieser Technik : wenige Abschlage, viele 
Klingen ; grosse Klingen zahlreicher ; regelmassige Kernsteine. 

Betrachten wir nun die verschiedenen bandkeramischen Gruppen beziiglich 

der Anwendung beider Methoden, so ergibt sich, dass die alteren Gruppen am 

meisten die erste, die j iingeren gerade hauptsachlich die zweite benutzten. I n  
j eder Gruppe fiir sich kommen jedoch beide Methoden vor. 
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Wir erwahnten bereits, dass manche Feuersteinbearbeiter aus den 3ungeren 

Gruppen, trotz der Verarbeitung des harten, glatten Feuersteins, langere Klingen 

produzierten ais ihre Kaliegen. D ies erklart sich aus der Tatsache, dass sich die be

treffenden Bandkeramiker der zweiten Methode des Klingenschlagens bedienten. 

Das statistische Bild von den Langen der nichtgebrochenen Klingen demon

striert dies alles deutlich. 

Die direkten Folgen der bei der Klingenfabrikation angewandten Methode konnen 

wir auch aus den durchschnittlichen Langen der ganzen Klingen, die unter den 

Prozentsatzen aufgefi.ihrt sind, ablesen. 

Geleen I Sittard zb Sittard 3a Stein 3 Elsloo 3b 

70 mm-Klingen 5 % 8 % 1 6  % 27 % 0 ' 3 5 /0

Durchschn. 
Klingenlange 53 mm 5 3  mm 55 mm 6r  mm 67 mm 

Sowohl die Prozentsatze in der Statistik ais auch die Durchschnittslangen 

wurden von einer geringen Anzahl ganzer Klingen berechnet. Der \Vert dieser 

Daten ist also relativ. D iese geringe Anzahl lasst sich jedoch bedeutend erhohen, 

wenn wir die gebrochenen Klingen in die Berechnung einbeziehen. Es erwies sich 

ais moglich, fi.ir die gebrochenen Klingen den minimalen Durchschnitt der 

urspronglichen Lange zu bestimmen. Als Beispiel geben wir die Zahlen der 

Gruppe 3b Elsloo, von 1 63 B-, D- und E-Klingen errechnet, an. 

Die kleinste der vorgefundenen ganzen bandkeramischen Klingen misst ca. 

40 mm. Wir sind von dem Gedanken ausgegangen, dass alle Klingenfragmente, 

kleiner ais 40 mm, von Klingen herrohren mi.issen, die doch zumindest 40 mm 

gross waren. I n  Elsloo sind dies 1 1 2 Fragmente. 

Dies gibt eine Gesamtlange von : . . . . : . . 1 1 2  X 40 mm = 4480 mm 
Wirkliche Gesamtlange dieser 1 1 2 Fragmente . . . . . . . = 2490 mm 

1 1 2 Fragmente mit 1 54 Brochen ( durch 42 E-Klingen mit je  zwei 

Brochen verursacht) ergeben einen Unterschied von 

Per Bruch also ca . 1 3  mm. 

Verrechnen wir diese minimal fehlende Lange auf alle B-, 

E-Klingen, lautet das Ergebnis wie folgt: 

. . . .  = 1 990 mm 

D- und 

I nsgesamt 1 63 + 62 (E-Kl .)  X 1 3  mm 

Wirkliche Lange von 1 63 Klingen 

= 2925 mm 

= 7930 mm 

Ursprongliche Gesamtlange von 1 63 Klingen = 1 0855 mm 
Ursprongliche minimale Durchschn. lange '�!�5 = 66,6 mm.

Durchschnittliche Lange der gefundenen 23 ganzen Klingen = ' ;�s = 66,7 mm.
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Bei der Berechnung der fehlenden Lange per Bruch sind auch die Fragmente 

von z .B .  38 und 39 mm nur auf 40 mm erhoht worden. I n  Wirklichkeit wird von 

diesen Fragmenten mehr abgebrochen sein. Die wirkliche urspriingliche Klingen
lange wird also auch etwas grosser gewesen sein als die auf diese Weise errechnete. 

Anhand des Vorhergehenden erscheint es uns deutlich, dass die Bandkeramiker 

;n der Gruppe 3b Elsloo nicht speziell die langsten oder kiirzesten Klingen ganz 

liessen. Die gefundenen 23 ganzen Klingen stellen hinsichtlich ihrer Lange den 

Durchschnitt der gesamten Klingenproduktion dar. 

Berechnen wir in entsprechender Art die durchschnittliche Klingenlange fiir 

die Gruppe 3 Stein von 1 77 gebrochenen Klingen, dann zeigt es sich, dass die 

wirklich gefundenen 29 ganzen Klingen durchschnittlich 4 mm langer sind als 
berechnet. Dies konnte darauf hiuwe1sen, dass man in dieser Gruppe dazu ntigte, 

rnrzugS\\·eise die grossten Klingen ganz zu lassen. 
Vie! deutlicher noch zeigt sich dieser Vorzug in einer Gruppe, in der man als 

Folge der angewandten Klingen-Herstellungstechnik wenig lange Klingen besass. 

So ist z .B .  die berechnete Klingenlange von 95 Stiicken in der Gruppe I Geleen 
42 mm. Die durchschnittliche Lange der gefundenen 1 9  ganzen Klingen be
tragt jedoch 53 mm. Offensichtlich sind in dieser alten bandkeramischen Gruppe 

die !angsten Klingen ausgewahlt worden, im Gegensatz zur jungen Gruppe 

Elsloo, in der die durchschnittliche Klinge die Vorzugslange der Klinge als 

selbstandiges Schneidegerat iiberschritt und Auswahl keinen Sinn mehr hatte. 

Aus dem Obenstehenden drangt sich uns die spekulative Folgerung auf, dass 

die alteren Gruppen wohl Interesse fiir eine lange Klinge hatten, aber nicht iiber 
die technische Fertigkeit verfiigten, sie herzustellen. 

Es ist nicht undenkbar, dass die bandkeramische Feuersteintechnik in West
europa zur Bliite gelangte, da gerade in diesen Gegenden vie! Feuerstein vor

handen war. Dieser Gedanke gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch die Tatsache, 

dass der Maastrichter Silex bis in Mitteleuropa im bandkeramischen Gerat vor

kommt. Vermutlich wurde es vom Westen nach Mitteleuropa exportiert. Wie 

dem auch sei, im Material stellen wir einen deutlichen Ubergang von einer ein
fachen zu einer komplizierteren Technik fest. D ieser Ubergang, der vielleicht 

auch als Entwicklung gesehen werden kann, lauft parallel zur chronologischen 

Einteilung der bandkeramischen Gruppen, die unsere Untersuchung umfasste. 

Weniger deutlich ais bei den Klingenlangen ist auch bei den Klingenbreiten 

U nterschied zwischen alteren und j iingeren Gruppen zu erkennen. I nwieweit 

diese Unterschiede durch die Anwendung einer der beiden Klingenherstellungs

Techniken verursacht werden, ist sehr schwer zu entscheiden. Die Tendenz, die 

wir aus der Statistik ablesen - mehr schmale Klingen in den alteren Gruppen und 

mehr breitere Klingen in den jiingeren Gruppen - ist in  grossen Ziigen gewiss 

richtig. Wir miissen allerdings beriicksichtigen, dass eine bedeutende Anzahl 
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Klingen zu Kratzern verarbeitet worden ist. Die Statistik zeigt uns aber, dass die 

Vorzugsbreite der Kratzer in den einzelnen Gruppen verschieden ist. Man wird 

also von der urspri.inglichen Menge der Klingen in der einen Gruppe z .B .  die 

mit einer Breite von I 5-20 mm, in einer andern Gruppe gerade die von 20-25 mm 
ausgesucht haben, um Klingenkratzer daraus herzustellen. Ausserdem musste 

man, durch die Klingenherstellungsmethode bedingt, in den alteren Gruppen 

sparsam mit den verfi.igbaren Klingen umgehen. Ein ahnliches Verhaltnis wie 

zwischen Kratzerbreite und Klingenbreite ware auch zwischen Kratzerlange und 

Klingenlange zu erwarten. Die Statistik lasst eine Zunahme der Kratzerlange von 

alt nach jung erkennen. Dies ki:innte eine Folge der Tatsache sein,  dass die j i.ingeren 

Gruppen durch die ihrerseits angewandte Technik i.iber gri:issere Klingen ver

fi.igten. Dies ist jedoch nicht ganz richtig. Vergleichen wir namlich die Kratzer auf 

Klingen in einer alten und in einer jungen Gruppe, stellt sich heraus, dass die 

Lange dieser Kratzer gleichbleibt. Die Zunahme der Kratzerlange, i.iber alle 

Kratzer gerechnet, muss daher der Zunahme der Anzahl Kratzer auf Klingen 

zugeschrieben werden. 

In Gruppe I Geleen wurden 36  % der Kratzer auf Abschlagen und nicht auf 

Klingen angebracht. Gruppe 3b Elsloo hat jedoch nur 4 % der Kratzer auf Ab

schlagen und gut erkennbar mindestens 84 % auf Klingen angefertigt. 

Um zu einer richtigen Erkenntnis der technischen Ergebnisse der Klingen

produktion hinsichtlich der Breite der Klingen zu gelangen, ist es erforderlich, 

bei der Beurteilung auch die Klingenkratzer mit einzubeziehen. Die Verschie
bungen, die diese Kratzer in den statistischen Angaben i.iber Klingenbreiten 

verursachen, sind von geringer Bedeutung. Der Grund dafi.ir ist nicht, dass die 

Anzahl der Kratzer auf Klingen so klein ist, sondern die Tatsache, dass ein be

trachtlicher Teil der Klingenkratzer, u .z .  die gebrochenen Exemplare, ais B-Klinge 

schon wieder in den Klingentabellen diskontiert wird. Letzten Endes mag denn 

die Tendenz, die die Statistik i.iber Klingenbreiten wiedergibt - namlich das 

Breiterwerden in den j i.ingeren Gruppen - richtig sein, die "Ri.ickfi.ihrung" ge

brochener Kratzer ais B-Klingen ist doch von grosser Bedeutung, wenn es darum 

geht, ein Bild vom Verhaltnis zwischen B-, D- und E-Klingen zu erhalten. 

Die Prozentsatze von gebrochenen Klingen und Kratzern betragen in den 

nachstehenden Gruppen : 

I B-Klingen I D-Klingen I E-Klingen I Kratzer 

I Geleen . 44 % 1 4 % 25 % 3 3 % 
2b Sittard . 46 %  1 2 %  1 6 %  3 6  '?o 
3a Sittard 47 % 7 %  3 1 % 0 ' 35 10
3 Stein 52 % 1 0 %  23 % 43 %
3b Elsloo 47 %  7 % 33 % 37 % 
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Bedenken wir, dass D- und E-Klingen j eweils entstehen, wenn eine B-Klinge 

entsteht, dann musste theoretisch die Summe der D- und E-Klingen auch unge
fahr gleich der Anzahl B-Klingen sein. 

Die Fabrikation von Bohrern, S ichelklingen und handspitzartigen Stiicken kann 

dieses Gleichgewicht nicht staren, da die Herstellung dieser Gegenstande auf 

Kosten der ganzen Klingen erfolgte und ihre Anzahl sehr gering ist. 

Pfeilspitzen konnten aus B-, D- oder E-Klingen angefertigt werden. Die drei 

gefundenen Halbfabrikate sind gearbeitet aus einer ganzen Klinge. Abgesehen 

davon ist ihre geringe Anzahl fast ohne Bedeutung for die B-Klingen. Das Gleich

gewicht zwischen B-, D- und E-Klingen wird also hauptsachlich durch die ge

brochenen Klingenkratzer gestort. 

Rechnen wir die Anzahl gebrochener Kratzer, die eine B-Klinge abgeben 
konnte, in Prozente der Klingen um und ziehen diese vom Prozentsatz der B

Klingen ab,  dann ergibt sich tatsachlich, dass der Rest B-Klingen etwa gleich der 
Summe der D- und E-Klingen ist. Ein deutliches Beispiel ist die 2b Gruppe aus 
Sittard. 

Die Statistik gibt die folgenden Prozentsatze an : B-Klingen 46, D-Klingen 1 2, 

E-Klingen 1 6, also 1 8 %  mehr B-Klingen ais D und E zusammen. D ieser Uber
schuss von 18 % B-Klingen entspricht etwa der Anzahl B-Klingen, die aus den 
gebrochenen Kratzern kommen konnte. Sie betragt namlich 1 6 % .  

Anlasslich des Obenstehenden mi.issen wir bedenken, dass die Statistik aufge
stellt wurde, um die Unterschiede in den typologischen Gruppen erkennen zu 

konnen, welchem Zweck sie auch hinsichtlich der Klingen entspricht. 
Die Tatsache, dass so viele Klingen und Kratzer gebrochen. sind, ist nicht die

Folge einer bestimmten Herstellungsmethode. Der Bruch an sich hat u .E.  eine 

funktionelle. Bedeutung. Wir basieren diese Auffassung erstens auf der grossen 

Anzahl vorkommender Bruche, namlich for alle Gruppen 80 bis 88 % gebrochene 

Klingen und 33 bis 43 % gebrochene Kratzer. Letzterer Prozentsatz wurde von 
allen Kratzern berechnet, also einschliesslich der kurzen, aus Abschlagen ange

fertigten Exemplare. Die langen Kratzer (Kratzer auf Klingen) brechen leichter 

ais die kurzen, so dass die Prozentsatze 33 bis 43 eher zu niedrig erscheinen 
gegenuber den gebrochenen Klingenkratzern. 

Zweitens konnen wir wiederholt feststellen, dass eine Klinge oder Kratzer

klinge vorsatzlich, durch einen Schlag, gebrochen worden ist. 

Drittens weisen zahlreiche Bruchrander Benutzungsspuren auf. 

Wahrscheinlich bestand in der Bandkeramik ein grasser Bedarf an Schneide
werkzeugen. Das ausserste Ende einer Klinge ist manchmal unregelmassig ge

formt, krummgebogen oder auch zerbrechlich dunn. Das Schneidevermogen der 
Klinge wird nun grosser, wenn dieses ausserste Ende abgebrochen ist. Die Bruch

flache bildet mit der Klingenkante einen Winkel, der, wie sich herausstellte, beim 

I 
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Schneiden einigem Druck widersteht. In einigen Fallen lasst sich feststellen, dass 

dieser \Vinkel durch feine Retuschen an der Ri.ickseite der Klingenkante reaktiviert 

worden ist. Eine vollig i.ibereinstimmende Scharfung eines \Vinkels konnen wir 

manchmal bei den Kratzern mit Kantenwinkeln feststellen (Taf. XXVII I : 1 ) . 
Auffallend ist, dass diese winkligen Kratzer am zahlreichsten in den alteren 

Gruppen vorkommen, die, wie wir bereits erwahnten, mit ihren Klingen sparsam 

sein mussten. 
Die alten Gruppen fertigten weniger Kratzer auf Klingen an, dari.iber hinaus 

haben sie es verstanden, einer grossen Anzahl Klingenkratzern die Schneide

funktion der Klinge zu erhalten, indem sie dem Kratzer eine Winkelform gaben. 

Wenn in den ji.ingeren Gruppen die Anzahl der guten Klingen zunimmt, dann 

nimmt wiederum die Anzahl der winkligen Kratzer schnell ab. 

Die funktionelle Bedeutung der gebrochenen Klinge kann gleichzeitig eine 

Erklarung fi.ir die Zunahme der E-Klingen in den Gruppen 3a und 3b sein .  Die 

grassere Klingenlange in diesen Gruppen schuf die Moglichkeit, eine Klinge 

zweimal zu breche_n, wahrend trotzdem eine brauchbare Lange i.ibrigblieb. Was 

die Deckung des Bedarfs an "Schneidewinkeln" betrifft, so wurde bei den E

Klingen wiedergewonnen, was bei den Kratzern fortfiel. Vermutlich war die 

winklige Kratzerform for das Kratzen nicht erforderlich oder gar unerwi.inscht. 

Unabhangig vom Obenstehenden glauben wir, for den Bruch selbst eine eigene 

Funktion erkannt zu haben. 

Betrachten wir das gesamte lithische Material in der Bandkeramik, dann er
scheint es uns nicht denkbar, dass die Bri.iche mit Pfeilspitzen, Bohrern oder 

Sichelklingen in Zusammenhang zu bringen waren. Nicht nur die Anzahl der 
Bri.iche, sondern auch die direkte Gleichlaufigkeit von Bri.ichen und Kratzern 

deutet in die Richtung, in der wir die Funktion des Bruchs zu suchen haben, 

namlich bei den Kratzern. 

Zudem hat sich herausgestellt, dass Kratzerrander und Bruchrander i.iberein

stimmende Gebrauchsabnutzung aufweisen. Wir sind auf das Vorkommen eines 

mehr oder weniger deutlichen Glanzes auf der Ri.ickseite des Kratzerrands auf
merksam geworden .  Dieser Glanz ist auch bei den Bruchrandern festzustellen, 

wenngleich etwas weniger deutlich. Die Kratzer, die diesen Glanz aufweisen, 

haben gewohnlich einen Retuschewinkel von i.iber 60°. 

Einen ahnlichen Glanz auf Silex haben wir experimentell erzeugt durch Benut

zung der Kratzer auf harten Holzarten und Knochen. Dabei erwies sich zugleich, 

dass - bei Anwendung auf harten Materialien - der Retuschewinkel von Kratzern 

sich selbst durch Absplitterung korrigiert, bis der Winkel mindestens 60° betragt. 

Es ist schwer, Prozentsatze von der Anzahl glanzender Kratzer und Klingen

bri.iche anzugeben, da eine derartige Berechnung ganz auf der Beobachtungsgabe 
dessen beruht, der das Material studiert. Zwar konnen in der Praxis objektive, 
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fiir jeden wahrnehmbare Grenzen gezogen werden ; diese lassen sich aber schwer 
beschreiben. 

U nter Vorbehalt des Obenstehenden nennen wir folgende Zahlen for Kratzer 

mit Kappenglanz an der Unterseite : 

Geleen 1 - 28 % 

S ittard 2b - 36  % 
Sittard 3 a  - 43 % 
Elsloo 3b - 63 % 

Vermutlich dienten die Kratzer for die grobe Arbeit und die Klinge - oder 

Kratzerklingenbriiche - fiir das feine Nachschaben und Glatten der herzustellen

den Holz- oder Knochengegenstånde. 

Es ist u.E. denn auch logisch, dass neben den retuschierten Schabern ebenfalls 

ein Werkzeug fiir das feine Abarbeiten vorkommt. Wir denken hierbei an Klingen 

mit mindestens einer steilen Kante. Diese bildet mit der Unterseite der Klinge 

einen Winkel von 60° oder mehr und weist ebenfalls eine glanzende Gebrauchs

spur auf (Taf. XXVII I :  2). Manchmal kommt diese steile Glanzkante in Kom

bination mit einem retuschierten Schaber auf demselben Artefakt vor (Abb. 1 20 :  
-t-09). 

vVas die iibrigen Feuersteingerate betrifft, mi.issen wir uns auf einige Bemer
kungen hinsichtlich des Gebrauchs derselben beschranken. Die in den Gruben 

rnrgefundenen Stiicke sind an Zahl zu gering, um for die einzelnen bandkera
mischen Gruppen Schliisse daraus zu ziehen. 

Arn haufigsten wurden noch die sog. Klopfsteine gefunden. Nach der Art der 

auf diesen Stiicken vorkommenden Beschadigungen und Gebrauchsspuren haben 

wir die Klopfsteine in zwei Gruppen eingeteilt, die in der Beschreibung einfach
heitshalber a und b genannt werden. 

Kennzeichnend fiir Gruppe a ist das fast vollige Fehlen von Schlagspuren 

und Beschadigungen auf den hohen Rippen zwischen den Abschlag- und Klingen
negativen des Steins oder Kernsteins, aus dem der Klopfstein hergestellt wurde 

oder durch Gebrauch entstand (Taf. XXIX :  1 ). Das deutlichste Merkmal der 

Gruppe a ist der regelmassige Kernstein mit einer einzigen oder zwei abge

stumpften Gebrauchsfl.achen. Sind mehr ais zwei Flachen des Kernsteins (oder 
Steins) benutzt worden, wird die Unterscheidung vom Typ der Gruppe b 
schwierig. 

Bezeichnend fiir Gruppe b ist die Beschadigung und Abstumpfung fast aller 

hervortretender Teile des Steins oder Kernsteins, aus dem dieser "Klopfstein"

entstand oder angefertigt wurde. 

Die charakteristischsten Stiicke in dieser Gruppe sind unregelmassige Kern

steine, auf denen die beim Gebrauch entstandenen Flachen eine derartige Aus-
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dehnung haben dass eine fast kugelformige Abrundung des Steins vorliegt (Taf. 

XXIX: 2) . 

Teils experimentell gelangten wir zum folgenden Schluss bezi.iglich des Ge
brauchs der Typen a und b. 

Beide Typen sind in erster Linie bei der Herstellung von Mahlsteinen ge

braucht worden. Beim Studium der Mahlsteine stellten wir fest, dass, wenn bei 

diesen vielfach homogenen Steinen von einer Schichtung gesprochen werden kann, 

die Mahlflache nicht parallel zu diesen Strukturlinien verlauft. So ist es auch aus

geschlossen, dass man diese Steine durch Erhitzung und p!Otzliche A bki.ihlung 

zum Spalten brachte. Sie mi.issen also behauen worden sein, um Mahlflachen 

darauf anbringen zu konnen. 

Der moderne B ildhauer verwendet fi.ir das grobe Behauen seines Steins ein 

spitzes Metallgerat, den sag. Spitzmeissel. Suchen wir im bandkeramischen 

Artefaktkomplex nach einem Prototyp dieses Spitzmeissels, stossen wir auf die 

soliden Spitzen der wohl oder nicht regelmassigen Kernsteine und sag. groben 

Gerate. 'Vie sich erwiesen hat, weisen stark hervorspringende Spitzen an diesen 

Feuersteinen auch immer eine grobe Absplitterung auf. 

Die auf diese Weise erhaltene, rauhe Flache muss noch mit einem Vlerkzeug 

geglattet werden, das breiter ist ais der "Spitzmeissel" . Der Bildhauer spricht von

einem Scharriereisen ; der Bandkeramiker nahm einen scharfen, kraftigen, hohen 

Buckel eines Kernsteins oder zurechtgehauenen Feuersteinsti.icks, das wir zu den 

groben Geraten zahlen (Taf. XXX : 1 ) . 

Die nun entstandene Flache ist noch zu rauh, um Getreide darauf mahlen zu 

konnen. Die ideale Mahlflache erhielt man, indem die zu ausgepragte Rauheit 

mittels eines massiven Sti.icks aus Feuerstein abgeklopft wurde. Bildhauer ge

brauchen fi.ir derartige Arbeit einen Bouchardhammer. Der Bandkeramiker wahlte 

den Gegenstand, den wir ais Klopfstein vom Typ a beschrieben haben, mog

licherweise denselben Kernstein, dessen �charfste Spitzen und Rander bereits 

beim Gebrauch ais Spitzmeissel oder Scharriereisen zertri.immert worden \Yaren. 

In Elsloo wurde ein Stein aus feinem Quarzit gefunden, der, mit einem Finger

griff an beiden Seiten, ais Bouchardhammer gebraucht worden ist (Taf. XXX: 2) .  

Fi.ir die erwahnten Arbeitsgange kann auch der Typ b gebraucht worden sein .  
Es ist auffallend, dass beim b-Typ die Beschadigungen der Rippen immer zugleich 

mit einer mehr oder weniger deutlichen Kugelform auftreten. Der Eindruck 
drangt sich auf, dass diese Gegenstande auf einem harten Untergrund gerollt 

haben. Schlag- oder Stossspuren in den tiefsten Punkten der Abschlagnegative 

deuten auf das Aneinanderstossen von Steinen gleicher Grossenordnung. Die bei 

diesem gemeinsamen Rollen der Steine entstandenen, halbkreisformigen Schlag

spuren sind oft mit der offenen Seite nach dem Mittelpunkt der Flache gerichtet. 

Diese Schlagspuren konnen denn auch nicht durch einen bewusst gerichteten 
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Schlag entstanden sein. Das Rollen geschah nicht frei ,  sondern forciert ; wahr

scheinlich unter Druck. Abschleifung, wie sie an Rippen auf grosseren Flachen zu 
beobachten ist, entstand beim Fortrollen unter Druck iiber harten Untergrund, 

wahrscheinlich wenn sich der betreffende Stein nicht kanten oder rollen liess 
(Taf. XXXI : 1 ) . 

Beim Suchen nach einem praktischen Gebrauch, bei dem die envahnten Vor

gange und Erscheinungen auftreten konnten, gelangten wir zu der Annahme, dass 

in den bandkeramischen Kulturen eine bestimmte Dreschmethode angewendet 
wurde. 

Die zu dreschenden Ahren wurden mit einigen "Klopfsteinen" vom Typ b in

einen f!achen Trog aus Tonwarc oder Naturstein geworfen. 

In Sittard ausgehobene "Mahlstein"-Fragmente mit einem aufstehenden, einige

Zentimeter hohen Rand konnten von solchen Trogen herriihren. Laut miindlicher 
Mitteilung von Herrn Dr. H. Quitta sind in Siidosteuropa stationare Tonwaren

troge gefunden worden, diese hatten ebenfalls einen etwa 5 cm hohen, auf
stehenden Rand. 

vVir vermuten, dass die Klopfsteine in diesen Trogen mit Hilfe eines grossen, 

f!achen Steins gerollt wurden, bis das Korn aus den Ahren entfernt war. Wenn 

unsere Vermutung richtig ist, dann miisste die Anzahl der Klopfsteine vom 

b-Typ, die zielbewusst hergestellt wurde und also nicht mehr oder weniger zu

fallig infolge einer angewandten Technik entstand, in den j iingeren bandkera

mischen Gruppen zunehmen. Leider verfiigen wir noch nicht iiber ausreichendes 

datiertes Material, um diese Erscheinung bestatigen zu konnen. 

Materialmangel halt uns auch von fundierten Schlussfolgerungen hinsichtlich 

des Gebrauchs der Beile ab. Die wenigen schmalen "Beile" oder Schuhleisten

keile, an denen wir Gebrauchsspuren beobachten konnten, lassen u.E.  auf Holz
bearbeitung schliessen. Die wahrgenommene Abnutzung kann durch das Aus

hauen von Hohlformen entstanden sein. Das vVerkzeug ist mit dem modernen 
Zimmermannsgerat, Hohlmeissel oder Gutsche zu vergleichen und wurde eben
falls mit Hammerschlagen ins Material getrieben, wie die haufig auftretende 
Absplitterung am aussersten Ende des Artefakts beweist. 

Ob der Gebrauch an sich primar oder ob er sekundar war, konnten wir nicht 

feststellen. Es erscheint uns vollends unrichtig, die Schuhleistenkeile, von denen 

typische Exemplare mit einer Lange von etwa 5 cm gefunden wurden, mit land
wirtschaftlichen Arbeitsverrichtungen in Verbindung zu bringen. 

Was unsere Folgerung hinsichtlich des Gebrauchs der Klingen mit Hochglanz 
betrifft, so konnen wir uns nicht darauf beschranken, uns unbedingt der herr

schenden Auffassung auf diesem Gebiet anzuschliessen. Die Klingen sollten, in 
einer Reihe geschaftet, ais Sichel gedient haben. 

Wir zweifeln nicht an einen Gebrauch dieser Art, glauben aber, ausserdem 
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Abnutzungsspuren gefunden zu haben, die auf den Gebrauch einer Klinge hin

weisen, die einzeln geschaftet gewesen sein muss. Nicht selten sind Klingen mit 

Hochglanz sekundar zu Kratzern oder Bohrern verarbeitet worden. Es ware denn 
auch nicht ausgeschlossen, dass die einzel geschaftete Klinge auch auf eine Form 

sekundaren Gebrauchs hinwiese. Beim Gebrauch ist j edoch auch Hochglanz 

entstanden. Wir neigen daher zu der Annahme, hier ein ursprungliches Gerat 

vor uns zu haben, dessen sich der Bandkeramiker bediente, um die zu dreschenden 
Ahren vom Stroh zu trennen. 

Bis heute konnen wir diese Klinge nur bei 50-facher Vergrosserung von den 
echten Sichelklingen unterscheiden. 

Klingen und Abschlage mit einem deutlichen, manchmal sehr starken Glanz 

gerade auf dem Schlagbuckel, rechnen wir zu den Werkzeugen des Topfers. Die 

durch Experimente gewonnenen Ergebnisse waren mit den ursprunglichen 
Stucken gut vergleichbar. Wir gebrauchten die Klingen ais Spatel fors Glatt

polieren der Aussenseite der Tonware. Dieses Polieren oder Glatten ist nach 

dem Anbringen der Verzierungsmotive erfolgt. Die Verzierung wurde moglicher

weise mit demselben \Verkzeug angebracht. Ein H inweis fi.ir diese Annahme 

stellt die auf manchen Spatel zu beobachtende Rundabnutzung an einer der 
Kanten dar (Taf. XXX I :  2) . 

Fur das Glatten des l nneren der Topfe ist ein Spatel aus Bein oder Feuerstein 

kaum zu verwenden. Bei Experimenten haben wir festgestellt, dass sich die in den 

Abfallgruben gefundenen Rollsteinchen ausgezeichnet fi.ir diese Arbeit eignen. 
Abnutzungsspuren an den mehr oder weniger diskusformigen Rollsteinchen in 

der Form von Politur deuten eine derartige Verwendung an. 

Der politurartige Glanz, der sich unter gunstigen Umstanden auf der band

keramischen Tonware erhalten hat, ist mit Hilfe von Spatel und Glattstein nicht 

zu erreichen, auch dann nicht, wenn ausserst fein geschlammter Ton verarbeitet 

wird. Der Glanz wird durch eine teerige Substanz verursacht, die auf der Tonware 

niederschlagt, wenn sie sich einige Sekunden im stark reduzierenden Milieu von 

schwelendem, nassem Holz befindet. Die verwendete Holzsorte beeinflusst die 

endgultige Farbe des Brandes. Gute Ergebnisse lassen sich mit Eschenholz erzielen, 

eine Holzsorte, die in bandkeramischen Zeiten gewiss vorhanden war. 

Der Glanz erhohte nicht nur die asthetische Wirkung, sondern verringerte 
ausserdem die Porositat der Tonware wesentlich. Das Glanzen erfolgt bei einer 

Temperatur, die bedeutend niedriger ist ais die beim Brennen erforderliche. 

Auffallend ist, dass dieses Verfahren in andern neolithischen Kulturen an

scheinend nicht bekannt war. Erst in der Hallstattzeit wird es erneut angewandt. 

Die im Vorhergehenden behandelten Techniken und Gebrauche konnen ais 

allgemein bandkeramisch angesehen werden. Daneben wurden einige Er
scheinungen festgestellt, die weniger allgemeingultig sind. Wahrscheinlich sind 
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sie der Erfindungsgabe eines einzelnen Individuums zuzuschreiben. Durch die 

Art der Untersuchung im Feld, bei der das Material von Grube zu Grube ge
sammelt wurde, ist es mi:iglich geworden, Einblick in Produktion und Gerate

bedarf eines einzelnen oder einiger lndividuen zu gewinnen. 

Wenn wir eine Statistik iiber das Inventar einer einzelnen Grube aufstellen, so 

ergibt diese manchmal starke Abweichungen vom statistischen Bild der Gruppe, 

zu der die Grube gehi:irt. Dieser Unterschied kann so gross sein, dass sich das 

betreffende Grubeninventar dem charakteristischen Bild einer andern typolo

gischen Gruppe nahert. Betrachten wir die statistischen Angaben iiber die Kratzer 

auf die abgerundeten Ecken und die Kantenwinkel hin, so bietet sich uns ein fast 

ideales statistisches Bild dar. Die Kantenwinkel nehmen von alteren nach j iingeren 

Gruppen stetig ab ; die abgerundeten Kratzer nehmen zu. 

Die Folgerung liegt nahe, dass wenn je, dann gewiss diese Erscheinung be

zeichnend fiir alle lndividuen sei. 

In der jungen Gruppe Elsloo 3b enthalt Grube I jedoch 80% winklige und nur 

20% abgerundete Kratzer. D iese Prozentsatze sind am charakteristischsten fiir 
die alteste bandkeramische Gruppe I .

Wenn die Anzahl der lndividuen ( Gruben) gering ist und ein bestimmtes 

Grubeninventar stark dominiert, kann das statistische Bild einer Gruppe eine 
unrichtige Darstellung der wirklichen Verhaltnisse wiedergeben. 

Es ist ein grosses Verdienst der statistischen Bearbeitungsmethode, dass uns 

derartige Schwierigkeiten in deutlichen Zahlen anschaulich gemacht werden. 

Die Mi:iglichkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, wurde durch das Vorstehende 

in wesentlichem Masse beschrankt. Da wir den Einfl.uss auf das statistische Bild 

von den Grubeninventaren nicht ermessen ki:innen, die ausserhalb des fiir die 
Untersuchung zuganglichen Terrains lagen, werden noch ausgedehnte Unter

suchungen an reichen Fundplatzen mit vielen Gruben stattfinden miissen, bevor 

wir feststellen ki:innen, ob unsere Folgerungen richtig oder voreilig gewesen sind. 




