
Eine Polierwanne fur Steinbeile aus Kottenheim, Kreis Mayen.

Von

Waldemar Haberey.

Hierzu Tafel 2—3.

Der Hohenriicken nordwestlich von Kottenheim ist ein erkalteter Lava- 

strom. Er wird heute in zahlreichen Gruben fur Werk- und Pflastersteine aus 

Basaltlava abgebaut. Dort liegt auf der anstehenden Lava eine oft mehrere 

Meter machtige Schicht mit Werkschutt der friihen Mahlsteinindustrie. In 

ihr finden sich viele alte Mahlsteine aus Basaltlava — unfertige Stiicke und 

AusschuBware. Diese Schichten, vom Grubenarbeiter der Vordereifel ’Alter 

Mann‘ benannt, sind immer wieder durchstoBen und auch umgelagert worden, 

um wieder an die anstehende Lava zu gelangen, deren Kopfe dort offers alte 

Abarbeitungen aufweisen1). Aus dem ’Alten Mann‘ in der Basaltgrube Halb- 

feld, Distrikt Winfeld, zogen im Jahre 1938 Grubenarbeiter einen groBen 

Quarzbrocken von 26,5 kg Gewicht. Er lag nach glaubhaften Angaben der 

Finder in einer jiingeren Schicht des ’Alten Mannes‘, die nach den darin ge- 

fundenen Mahlsteinformen als friihmittelalterlich angesprochen werden 

darf2).

Das Fundstiick (LM. Bonn. Inv. 38, 728; Taf. 2, 3) — 46 cm lang, 24 cm 

Dm. — ist ein Stuck Gangquarz von ausgesuchter Dicke. In seine Langsseiten 

sind gleichlaufend fiinf flach wannenformige Vertiefungen eingearbeitet. 

Diese beriihren und iiberschneiden sich, so daB Langsgrate entstanden sind. 

In Lange und Quere zeigt jede Wanne ein flach konkaves Profil. Die Wannen- 

flachen sind spiegelglatt. Es ist offensichtlich darin poliert worden. Die Form 

der einzelnen Wannen spricht entschieden dafiir, daB Steinbeile darin ihren 

letzten Schliff und Glanz erhielten. Dabei diente der Quarzstein als Unterlage, 

auf der unter Druck und bei Verwendung eines Poliermittels das Steinbeil hin 

und her bewegt wurde; das Gerat ist ein ’passiveF Polierstein, eine mehr- 

furchige Polierwanne.

Es ist unwahrscheinlich, daB das Kottenheimer Poliergerat in friihge- 

schichtlicher Zeit, wofiir die Fundlage sprechen mochte, entstanden ist und 

verwendet wurde. Es ware allenfalls denkbar, daB es bei der Herstellung von 

Basalthammern gebraucht wurde, wie sie von hallstattzeitlichen Werkplatzen

Vgl. F. Horter, F. X. Michels, J. Roder, Die Geschichte der Basaltlava-Industrie von 

Mayen und Niedermendig (in: Jahrb. f. Gesch. u. Kultur d. Mittelrheins u. seiner Nachbar- 

gebiete 2/3, 1950/51, 1 ff.).

2) Die Ermittlung der Fundumstande wird J. Kramer, Mayen, verdankt.
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der vorgeschichtlichen Mahlsteinbriiche um Kottenheim und Mayen bekannt 

sind3). Doch sind diese m. W. nie poliert, lediglich ihre stumpfwinkligen 

Schneiden zeigen grobe Schleifbearbeitung. Die Wannen unseres Polier- 

steines dagegen sind so spiegelglatt, wie sie bei Verwendung eines groben 

Schleifmittels nicht sein konnten. Man wird daher den mehrwannigen Kotten- 

heimer Polierstein einer neolithischen Werkstatt zuweisen miissen, und dies 

um so mehr, als polierte Steinbeile aus basaltischem Mineral in den Rhein- 

landen nicht selten sind4).

Die an der Fundstelle anstehende Basaltlava ist porbs und daher als Werk- 

stoff fur Steinbeile ungeeignet. Auch sind aus dem ’Alten Mann‘, der schon 

langere Zeit unter Beobachtung steht, bisher noch keine anderen Funde be

kannt geworden, die auf eine Steinbeilwerkstatt an dieser Stelle schlieBen 

lassen. Doch aus der Nachbarschaft der Fundstelle sind neolithische Sied- 

lungen bekannt. Die im Jahre 1916 von H. Lehner ausgegrabenen Hiitten- 

grundrisse amSiidhang des Rabenberges5) liegen etwa 1,5 km bstlich der Fund

stelle; die im Jahre 1935 von K. H. Wagner untersuchten Grundrisse ’An der 

Sauperg4 in der Gemarkung Mayen6) liegen etwa 2 km siidlich der Fundstelle 

der Polierwanne.

Die aus den etwa 3X3,5 m groBen Hiittenplatzen ’Im Rabengrund4 im 

Jahre 1916 gehobenen Fundstiicke lassen eindeutig erkennen, daB in diesen 

kleinen Pfostenhausern Steinbeile in groBerer Zahl hergestellt wurden. Man 

kann sie als neolithische Werkhutten bezeichnen. Die Tonware aus diesen 

vier Hiitten ist der Michelsberger Keramik nahe verwandt, zeigt aber auch 

Beziehungen zur Rossener Keramik. Im Fundin ventar dieser Hiitten fallen 

nun neben mehreren Bruchstiicken von Schleif- oder Polierwannen aus 

Glimmersandstein und Klopfem aus Quarzit und Hartbasalt fiber 30 Bruch- 

stiicke von Steinbeilen auf, die offenbar als AusschuB liegen geblieben sind. 

Mit diesen Abfallstiicken sind alle Stufen der Steinbeilfertigung vom Roh- 

stiick bis zum gebrauchsfertigen Gerat festgehalten. SinngemaB angeordnet 

geben diese Fragmente stufenweise den Werdegang eines Steinbeiles wieder. 

Taf.3, la zeigt ein Bachgerbll aus Basalt, dessen eines Ende durch grobe 

Abschlage etwas zugerichtet ist. Bei Taf. 3,1b ist die Form des gewollten Stein

beiles im Groben schon erreicht; bei einem falsch oder zu hart gefiihrten 

Schlag ist das obere (jetzt fehlende) Ende abgebrochen. Bei Taf. 3,1c ist die 

linke Kante durch Feinabschlage schon fertig zugerichtet, Schneide und rechte 

Kante nur grob vorgearbeitet. Taf. 3, Id zeigt ein Beilende, allseitig fertig 

’gepickt4, in seiner endgiiltigen Form vor dem Schliff, Taf. 3, le ein Werk- 

stiick, das erst angeschliffen ist, von den ’Pickschlagen4 sind noch die tiefer 

reichenden Narben kenntlich, und am Original sind noch Schliffkratzer und 

einzelne Schleifbahnen deutlich wahrnehmbar. Taf. 3, If endlich zeigt die 

Schneide eines fertig polierten Beiles.

’) Vgl. F. Horter, F. X. Michels, J. Roder a. a. O. Abb. 12 u. 13.

4) L. Koch in W. Battler - W. Haberey, Die bandkeramische Ansiedlung bei Koln-Linden-

thal (1936) 136 ff.

6) H. Lehner, Bonn. Jahrb. 127, 1922, 107 ff.

’) K. H. Wagner, Marburger Studien (1938) 254 ff.
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Fur die Auswahl des Rohstoffes war das Bachgerbll eine ergiebige Fund- 

grube. Das ist verstandlich, weil im fortwahrend mahlenden und schleifenden 

Getriebe des Gerbils eine natiirliche Auslese des harten Gesteins stattfindet, 

da hartes und zahes Gestein der Wirkung des Bachgerblls den starksten 

Widerstand bietet. Die Vorsortierung des Werkstoffes besorgte gewissermaBen 

das Wasser, der steinzeitliche Werkmann suchte sich dann aus dem Gerbil 

die ihm zusagenden Rohstiicke heraus. Es sind bisher keine Anzeichen dafiir 

vorhanden, daB bei Kottenheim die Rohstiicke aus dem Anstehenden ge- 

brochen wurden. Auch fehlen, soweit ich sehe, die Sagesteine6a).

Ein wichtiges Werkzeug der neolithischen Beilmacher war der Klopfstein 

(Taf. 3, 2), ein kugeliger oder flacher Stein bis zu FaustgrbBe, meist aus 

hartem Quarzit, von denen aus Kottenheim 9 Stuck vorliegen. Auch einige von 

den Beilfragmenten haben nachtraglich als Klopfsteine gedient. Die Klopf- 

kugel — in verschiedener GrbBe — scheint das Universalwerkzeug gewesen 

zu sein; mit ihr wurden wohl durch kraftige Schlage vom Rohstiick die groben 

Abschlage abgesprengt, und mit demselben einfachen Werkzeug wurde das 

Beil zu der gewiinschten Form bossiert, was mit leichten pickenden Schlagen 

geschah und dem Werkzeug die fein genarbte, gleichmaBige Oberflache gab. 

Grob geschliffen wurde anscheinend auf Steinen aus Glimmersandstein, von 

denen mehrere Bruchstiicke vorliegen. Poliert wurde in Schleifwannen (wie 

Taf. 2) von dichtem Gestein, unter Verwendung eines feinstkbrnigen Polier- 

mittels.

Der Kottenheimer Polierstein ist nicht aufgebraucht. Lang benutzte Stiicke 

nehmen allmahlich durch die stetige, in der Wannenmitte am starksten wirk- 

same Materialabnahme die Form einer fazettierten Stange mit verdickten 

Enden an. Sie werden schenkelfbrmig wie z. B. der kleine Schleifstein von 

Heinsberg (Taf. 2, 3 unten). Richtig knochenfbrmig sieht ein bei Bassen- 

heim gefundener, mehrwanniger, noch 30 cm langer Sandstein aus (Taf. 2, 1). 

Die flache Polierwanne aus einer Glimmersandsteinplatte (Taf. 2, 2) ist 

52X23X8 cm groB; sie wurde 2 m tief in der Fullung des Grabens des neo

lithischen Erdwerks Urmitz gefunden.

Besonders haufig haben sich diese Poliersteine (’Polissoirs4) in Westeuropa 

gefunden. Dort wurden auch groBe, ortsfeste Steinblbcke, die z. T. heute noch 

an Ort und Stelle erhalten sind, fur diesen Zweck benutzt. Diese sind manch- 

mal kreuz und quer mit Schleifrinnen und -wannen bedeckt* 6 7).

Liste im Rheinland gefundener Polierwanne n8)

1. Sarmsheim, Kr. Kreuznach Aus der bandkeramischen Siedlung:

LM. Bonn, Inv. D 115; D 121; mehrere Bruchstiicke aus konglomeratischem Sand- 

D 221 stein, Glimmersandstein und Quarzit, dazu auch

 Reste von Mahlsteinen.

6a) W. Burkart, Zum Problem der neolithischen Steinsagetechnik. Schriften des Institutes 

f. Ur- und Friihgesch. d. Schweiz 3 (1945).

7) J. Dechelette, Manuel d’archeologie I (1908) 523 ff. zahlt 273 ’polissoirs' auf. Vgl. die 

Abb. bei R. Vivier, G. Collon, J.-M. Rouge, L’art en Touraine I (1935) 16. — Bull. Inst. 

Arch. Liegeois 48, 1923, 61. —■ La Belgique ancienne. A. de Loe, Catalogue descriptif et 

raisonne I: Les ages de la pierce (1928) passim s. v. ’polissoirs1.

8) Aus den Regierungsbezirken Koblenz (bis 1945), Koln, Aachen und Dusseldorf; zu- 

sammengestellt nach gelegentlichen Notizen ohne Anspruch auf Vollzahligkeit.
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2. Bassenheim, Kr. Koblenz-Land

LM. Bonn, Inv. 39, 1724

3. Karlich, Kr. Koblenz-Land

LM. Bonn, Inv. 39, 1183

4. Urmitz, Kr. Koblenz-Land

LM Bonn, Inv. 16563

5. Polch, Kr. Mayen

LM. Bonn, Inv. 25498; 25524; 

25557; 25609; 25617; 25620; 

25645

6. Mayen

LM. Bonn, Inv. 20319a

7. Kottenheim, Kr. Mayen

LM. Bonn, Inv. 28892; 28893;

28894; 28928

8. Kottenheim, Kr. Mayen 

LM. Bonn, Inv. 38, 728

9. Heimbach, Kr. Neuwied 

Kreismuseum Neuwied, 

Inv. 2958

10. Wichterich, Kr. Euskirchen 

LM. Bonn, Inv. 51, 35

11. Golzheim, Kr. Duren 

Museum Duren

12. Heinsberg, Kr. Geilenkirchen-

Heinsberg

LM. Bonn, Inv. 32, 60

13. Biiderich, Kr. Moers

LM. Bonn, Inv. 40, 176

14. Biiderich, Kr. Moers

LM. Bonn, Inv. 40, 177r

Einzelfund ’Auf dem Platz':

Bruchstiick aus Glimmersandstein mit mehreren Ar

beitsflachen, L. 30 cm (Taf. 2, 1).

Einzelfund:

Bruchstiick aus Sandstein mit 4 Arbeitsflachen,

L. noch 19,5 cm.

2 m tief in der Fiillung des neolithischen Umfas- 

sungsgrabens:

Platte aus Glimmersandstein, 52X23X8 cm (Taf.2,2).

Aus der bandkeramischen Siedlung:

Bruchstiick einer Platte aus Glimmersandstein mit 

2 Arbeitsflachen, 25X30X30 cm, und Bruchstiicke 

von 6 weiteren Flatten aus Sandstein.

Aus einer Wohngrube der Michelsberger Kultur auf 

dem Katzenberg:

Bruchstiick aus Sandstein mit 2 Arbeitsflachen, 

20X12X8 cm.

Hiitte I: Bruchstiick aus Sandstein mit 4 Arbeits

flachen, L. noch 11 cm, Br. noch 8 cm; 1 Bruchstiick 

aus Sandstein mit 3 Arbeitsflachen; 1 Bruchstiick mit 

2 Arbeitsflachen.

Grube II: Bruchstiick aus Sandstein mit 3 Arbeits

flachen, L. noch 8 cm.

Polierwanne aus Quarz (Taf. 2, 3 oben)

Fundort und Mafle s. o. S. 17.

Einzelfund ’In der Weid':

Quarzitplatte mit 2 Arbeitsflachen (Ober- u. Unter- 

seite), 40X28X8 cm.

Einzelfund:

Platte aus Quarzit mit 2 Arbeitsflachen, 

28X17, 5X6 cm.

’An der Buschmaar' zusammen mit bandkeramischen 

Fundstiicken:

Bruchstiick aus feinkornigem Sandstein mit einer 

Arbeitsflache, L. noch 11cm, 8,5X4 cm im Quer- 

schnitt.

’In den Kolner Benden', zusammen mit 3 Steinbeilen: 

kleiner, schenkelformiger Schleifstein aus Sandstein 

mit 4 Arbeitsflachen, L. 12,5 cm (Taf. 2, 3 unten).

Oberflachenfund:

flache Platte aus Glimmersandstein mit 2 Arbeits

flachen, 23X21 cm.

Einzelfund:

schenkelformiger Schleifstein aus weiflem Kalkstein 

(Marmor?), L. noch 8,6 cm.


