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Die neolithischen Feuersteininventare bilden nach wie vor eine schwach genutzte Infor- 

mationsquelle fiber unterschiedliche Bereiche der menschlichen Tatigkeit (u. a. Kontakte 

von Menschengruppen; das System der Herstellungsorganisation, der individuellen und 

Gruppenspezialisierung, aller mit der gesellschaftlichen Arbeitsteilung verbundenen Pro- 

bleme). Studien an Feuersteinindnstrien konnen auch bedeutsame Voraussetzungen fur 

die ErschlieBung von Genese und Verbindungen unterschiedlicher Kultureinheiten sowie 

fur die Bestimmung ihrer „taxonomischen“ Stellung liefern. Besonderes Interesse gilt 

der Industrie der ersten neolithischen Kultur Mitteleuropas, also der Linienbandkeramik 

(LBK). Wichtig unter deren Inventaren ist das gut datierbare und verhaltnismaBig zahl- 

reiche Material von der Fundstelle Eilsleben.

Dieser Vorbericht stiitzt sich auf Feuersteininventare aus solchen Objekten, die keine 

Reste anderer Kulturen beinhalten. Die analysierte Serie stammt aus 101 Objekten (Gru- 

ben), die von 1974 bis 1984 ausgegraben wurden. Fur die iiltere LBK kommen 54 Gruben 

mit 575 Feuersteinartefakten, fur die jiingere LBK dagegen 47 Gruben mit insgesamt 

672 Flintartefakten in die Auswertung. Diese Serie ist so zahlreich, daB eine Charakte- 

ristik der jeweiligen Feuersteinindustrie versucht werden kann.

In den Inventaren der alteren wie auch der jiingeren Phase der LBK sind keine Im- 

porte an Feuersteinrohmaterial belegt. Fur die Fabrikation von Geraten wurde ausschlieB- 

lich der lokale erratische Feuerstein in Form von kleinen Konkretionen oder Bruchstiicken 

verwendet. GroBere Gerate wurden verhaltnismaBig haufig aus flachen Feuersteinbruch- 

stiicken verfertigt. Die Beschaffenheit des Rohmaterials erzwang eine komplizierte Tech

nologic bei der Preparation der Kernsteine und beschrankte zugleich die Lange der Halb- 

fabrikate.

Die Inventarstruktur sowohl der alteren als auch der jiingeren Phase der LBK zeugt 

davon (Abb. 1), daB der gesamte Zykins der Feuersteinfabrikation innerhalb der Sied- 

lungen stattfand. Da in Eilsleben mehrere Kulturen vorkommen, ist es schwer, die hori

zontale Streuung der Feuersteinartefakte zu erfassen. In den Gruben wurde keine ver- 

starkte Konzentration an Artefakten festgestellt, woraus auf einen Werkstattcharakter der 

Siedlung zu schlieBen ware. Ahnlich wie in Malo Polska fand die Feuersteinbearbeitung 

in den Hausern als den jeweiligen sozial-wirtschaftlichen Einheiten statt, nicht etwa in 

einem speziellen Teil der Siedlung. Allgemein ergibt sich folgendes Bild:

Altere LBK Jiingere LBK

Kernsteine 9,8 % 11,7 %

Abschlage 61,2 % 52,8 %

Klingen 17,9 % 23,5 %

Gerate 11,0 % 12,6 %
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Abb. 1. Eilsleben, Kr. Wanzleben. Inventarstruktur. 1 Kernsteine, 2 Abschlage, 3 Klingen, 

4 Gerate

Der Vergleich zeigt, dafi der FertigungsprozeB von Feuersteinartefakten in der jiingeren 

Phase der LBK eine weitere Vervollkommnung erfahrt: Bei der Fertigung fallen ge- 

ringere Mengen von Abfallen (Abschlagen) an. Der Anted von Klingen und Geraten wird 

holier. Es scheint, als ware der geringfiigige Anstieg des Kernsteinanteils auf den bei Be- 

ginn des Bearbeitungsprozesses angelegten Vorrat an Kernsteinen zuruckzufiihren.

Die Bohklingen wurden durch Abschlagen von Kernsteinen mit einer Schlagflache ge- 

wonnen. Deren minderwertige Qualitat bewirkte, daB auBer den regularen Kernsteinen 

auch Bruchstucke entstanden, welche Bearbeitungsspuren in Form von einem bis zwei 

Negativen zeigen.

Sowohl in der alteren als auch der jiingeren Phase der LBK weisen die Kernsteine eine 

relativ geringe GroBe auf. Die Preparation ist vorwiegend diirftig. Exemplare mit ver- 

anderter Schlagrichtung sowie polyedrisch-kugelformige Exemplare kommen nur selten 

vor. Wichtig bei der Herstellung von Klingen ist die Aufrechterhaltung einer fur die Er- 

zielung des Halbfabrikats von entsprechenden Parametern geeigneten Form der Abbau

flache. Dies wurde durch Abrundung der Abbauflache oder Kantenpraparation erreicht, 

um eine relativ schmale Abbauflache zu erzielen. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der 

Herstellung von sauberen Klingen ist der Winkel zwischen Sehlag- und Abbauflache. Zum
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Erzielen und Beibehallen einer korrekten Form der Abbauflache und des Kernsteinwin- 

kels wurde eine Reihe technologischer Mittel angewendet, wodurch charakteristische Ab- 

falle anfielen. Bei den LBK-Inventaren Mitteleuropas ist ein solches teehnologisches Vor- 

gehen relativ selten belegt. An der Fundstelle von Eilsleben bestand die Moglichkeit zur 

Wahl von Feuersteinbruchstiicken entsprechender Form, so dab die Preparation vor dem 

eigentlichen Abbau vom Kern weitgehend reduziert werden konnte. Auch das Entfernen 

der Rinde war unnotig. Somit weisen die Kernsteine der alteren und jiingeren LBK-Phase 

zum groBen Teil keine Priiparationsspuren auf. In Malo Polska erzwang die andere Form 

von Feuersteinkonkretionen eine gewisse Anzahl die Schlag- und Abbauflache formender, 

bisweilen auch die Kernsteinkanten schneidender Schlage (Kaczanowska 1971, S. 13).

In Eilsleben dagegen blieb sogar die Schlagflache der Kernsteine oft unprapariert, weil 

die naturliche Flache genutzt werden konnte. In der alteren Phase weisen nicht weniger 

als 40,9 % der Kernsteine naturliche Schlagflachen auf, in der jiingeren sind es 37,2 % 

(Abb. 2). Die jeweils erneute Zurichtung der Kernsteine hatte das Aufrechterhalten des 

geeigneten Kernsteinwinkels zum Ziel. In der alteren Phase wurde dieser insofern kor- 

rigiert, als von der Schlagflache aus mehrere Abschlage abgetrennt wurden (Frischver- 

fahren). In der jiingeren Phase steigt der Anteil an Exemplaren mit einer dutch einen 

Schlag gebildeten Schlagflache deutlich an. Dieses Vorgehen, wobei ein charakteristischer, 

als „tablette“ bezeichneter Abfall anfiel (auf belgischen Fundplatzen eine haufige Er-

Abb. 2. Eilsleben, Kr. Wanzleben. Typ der Schlagflachen der Kernsteine. 1 Schlagflache ohne 

Preparation, 2 Schlagflache durch einen Schlag gebildet, 3 Schlagflache durch einige Schlage 

gebildet
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Abb. 3. Eilsleben, Kr. Wanzleben. Die Beschaffenheit der oberen Flache der Abschliige. 1 mit 

Rinde bedeckt, 2 mindestens 50 % mit Rinde bedeckt, 3 mit Negativen, die dieselbe Orien- 

tierung haben, 4 mit Veranderung der Orientierung

scheinung), war zur Erhaltung eines scharfen Kernsteinwinkels bedeutsam. Der hohere 

Anteil von Exemplaren mit scharfem Kernsteinwinkel in der jiingeren Phase bezeugt 

dies. VerhaltnismaBig selten hat man es in Eilsleben mit einer Veranderung der Schlag- 

richtung zu tun. Der Anteil an Exemplaren mit veranderter Schlagrichtung bleibt in bei- 

den LBK-Phasen gleich. Dagegen macht sich in der jiingeren Phase eine gewisse Zunahme 

der Abbauflachenlange bemerkbar, was eine groBere Klingenlange bezweckte. Bemer- 

kenswert ist das Aufkommen von ausgesplitterten Stricken in der jiingeren Phase der 

LBK. In der Literatur werden diese Erzeugnisse entweder als Kernsteine oder als Gerate 

betrachtet. Entscheidend sind m. E. die Ergebnisse trassologischer Untersuchungen sowie 

die Entscheidung, ob solche Stiicke zu Geraten verarbeitet wurden. Bisher liegt mit nur 

3 Exemplaren eine zu kleine Serie vor, so dafi eine giiltige Aussage unmoglich ist.

Der Anteil an Abschlagen in der untersuchten Serie liegt ziemlich hoch und entspricht 

der lokalen Feuersteinfabrikation. Es handelt sich um kleine und mittelgroBe Exemplare. 

Die verschiedenen Oberflachentypen als Kennzeichen der jeweiligen Stufe der Kernstein- 

bearbeitung zeigen, daB in beiden Phasen der LBK die Feuersteinkonkretionen einer 

Vorbearbeitung unterzogen wurden (Abb. 3). Dieser ProzeB tritt mit gleichbleibender
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Intensitiit fiber die ganze Entwicklung der LBK auf. In der iilteren Phase liegt der An

ted von Abschlagen mit senkrechter Schlagrichtung als Folge veranderter Schlagrichtung 

an Kernsteinen etwas hoher. In der jiingeren Phase dagegen ist die dem eigentlichen 

Kernabbau vorausgehende Preparation sorgfaltiger. Die Analyse der Basistypen an Ab

schlagen hat ergeben, dafi die Schlagflache oft durch einen Schlag geformt und erneuert 

wurde, wobei dieser Schlagflachentyp vor allem mit der jiingeren Phase verbunden ist 

(Abb. 4).

Die meisten Klingen reprasentieren den vollstandigen Kernabbau. Nicht weniger als 

80 % der Exemplare der alteren Phase und 74,2 % der jiingeren Phase weisen an der 

Oberseite Klingennegative auf (Abb. 5). In der jiingeren Phase ist der Anted an Klingen 

mit Preparations- und erneuten Abbauspuren etwas hoher. Ein betrachtlicher Ted der 

Klingen liegt nur fragmentarisch vor (40,0 % in der alteren, 44,3 % in der jiingeren 

Phase). Das Brechen von Klingen ist eine an alien Fundstellen der LBK belegbare MaB- 

nahme. In der Umgebung von Krakow, im Umkreis von Nowa Huta, bilden fragmen

tarisch erhaltene Exemplare z. B. an der zur altesten Phase der LBK gehorenden Fund- 

stelle von Mogila 72,0 %. Ahnliches trifit fur die Zeliezovce-Phase in Pleszow zu 

(ca. 77,0%). In Eilsleben wurden die Klingen in der alteren LBK haufig zweigeteilt, 

indem der distale Ted abgebrochen wurde; in der jiingeren Phase wurden sie dagegen 

vorwiegend in drei Teile gespalten, indem der diinne distale Ted sowie der dickste proxi-

Abb. 4. Eilsleben, Kr. Wanzleben. Die Art der Basis der Abschlage. 1 Null-Basis, 2 Basis ohne 

Preparation, 3 Basis durch einen Schlag gebildet, 4 praparierte Basis, 5 Diedre-Basis

3 Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 73
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Abb. 5. Eilsleben, Kr. Wanzleben. Die Beschaffenheit der Oberflache der Klingen. 1 mit Rinde 

bedeckt, 2 mindestens 50 % mit Rinde bedeckt, 3 mit iibereinstimnienden Richtungen der 

Negativen, 4 mit Veranderung der Orientierung
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male Teil abgebrochen warden. Eine ahnliche Tendenz zum haufigen Teilen von Klingen 

in drei Stiicke wurde in der Zeliezovce-Phase als der jiingsten LBK-Phase auf Fundstel- 

len bei Nowa Huta beobachtet (Kaczanowska/Kozlowski/Zakoscielna 1987, S. 113). Die 

Lange der Klingen schwankt zwischen 20 und 70 mm, im Durchschnitt betragt sie fur 

die alteste Phase 37,4 mm bei einer Standardabweichung von 7,6 mm. In der jiingeren 

Phase wird die durchschnittliche Lange der Klingen etwas grbBer und liegt bei 39,9 mm 

bei einer Standardabweichung von 10,3 mm. Dabei steigt auch die mittlere Klingenbreite 

von 13,5 auf 14,6 mm. Dies entspricht der Langenzunahme der Abbauflache von den 

Kernsteinen. Die Tendenz zur VergroBerung der Klingenlange in den jiingeren Phasen 

der LBK beobachtet man auch auf Fundstellen in der Umgebung von Krakow sowie in 

Slqsk (Casper/Kaczanowska/Kozlowski 1988).

Im Verlaufe der Entwicklung der Kultur mit LBK batten manche Veranderungen in der 

Klingenabschlagtechnik stattgefunden, die den Anstieg des Anteils an Exemplaren mit

J LBK

Abb. 6. Eilsleben, Kr. Wanzleben. Die Art der Basis der Klingen. 1 Null-Basis, 2 Basis ohne 

Preparation, 3 Basis durch einen Schlag gebildet, 4 praparierte Basis, 5 Diedre-Basis



36 Kaczanowska, Malgorzata

Null-Schlagflache von 14,2 % in der iilteren Phase auf 45,05 % in der jiingeren Phase 

der LBK bewirkten (Abb. 6). Ahnliches beobachtete man in LBK-Inventaren aus der 

Umgebung von Krakow (in der Nahe von Nowa Huta). Das Ansteigen des Anteils an 

Exempiaren mit Null-Schlagflache hangt mit der Veranderung des Kernsteinwinkels zu- 

sammen. Bei Beibehaltung eines spitzen Winkels entstehen Exemplare gerade mit die- 

sem Typus der Schlagflache. Somit besafl die Technologie einer Erneuerung der Kern- 

steinschlagflache EinfluB auf die Auspragung von Schlagflachentypen beim Klingenmate- 

rial.

Die Charakteristik des Geratekomplexes konnte auf Grund der Analyse einer verhalt- 

nismaBig zahlreichen Serie von Artefakten (65 aus Objekten der alteren LBK, 85 aus de- 

nen der jiingeren LBK) erarbeitet werden. Das Bild der Geratefertigung unterseheidet 

sich allgemein nicht von dem aus anderen Gebieten. In beiden chronologischen Phasen 

der LBK wurden Gerate hauptsachlich aus Klingen, manchmal aus Abschlagen, verfer- 

tigt. Das charakteristische Merkmal des Inventars von Eilsleben ist die relativ haufige 

Verwendung von Rohmaterialbruchstiicken bei der Herstellung von Geraten. Der Kom- 

plex von Geraten zeichnet sich durch ein deutliches Ubergewicht der Kratzer gegeniiber 

den anderen Formen mit Endretusche aus. An sonstigen Gerateformen seien retuschierte 

Klingen und Abschlage genannt. Der Anted anderer Gerate ist gering. Von der Siedlung 

in Eilsleben stammt eine Serie von kleinen, fein gearbeiteten Bohrern mit schmaler Spitze, 

die den Exempiaren aus der mahrischen Fundstelle Mohelnice nahekommen. Allerdings 

sind sie bisher nur aus Objekten unsicherer Datierung belegt, so daB ihre eventuelle Ver

bindung mit der altesten Phase der LBK fraglich bleibt.

Grofies Interesse beansprucht das Vorhandensein zweier Gerate von der Art transver- 

saler Schaber oder Abschlagbeile mit asymmetrischer Schneide (Abb. 7) in den Inven- 

taren der alteren Phase. Analogien zu diesen Geraten liegen mbglicherweise unter meso- 

lithischen Artefakten vor (Gramsch 1973). Jedoch handelt es sich wegen der starker be- 

tontcn Asymmetrie der Schneide und des nicht vorhandenen Seitenabschlags nicht um 

typische mesolithische Scheibenbeile. Sie sind nicht als Importe, sondern als das Ergebnis 

einer Koexistenz von Vertretern unterschiedlicher Wirtschaftssysteme zu betrachten. Ge

nannt sei auch ein Kernsteingerat vom Typ eines asymmetrischen Beiles, dessen Schneide 

durch senkrecht zur Querachse gefiihrte Schlage entstanden war, von der Fundstelle Meh- 

lelek, wo das Feuersteininventar gewisse mesolithische Verkniipfungen aufweist (Kacza- 

nowska/Kozlowski 1987, S. 33).

In der jiingeren LBK treten manche Veranderungen im Gerateinventar ein. Der Anted 

an Kratzern nimmt deutlich ab (von 49,0 % auf 36,0 %), wahrend bei Klingen mit End-

Abb. 7. Eilsleben, Kr. Wanzleben. Scheibenbeiliihnliche Gerate (ALBK)
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Abb. 8. Eilsleben, Kr. Wanzleben. Gerate der JLBK.,1 „Grobzinken“, 2—5 gezahnte Gerate

retusche ein geringerer Anstieg des Anteils zu beobachten ist. Das auffalligste Merkmal 

der LBK-Feuersteinindustrie ist das deutliche Ansteigen des Anteils retuschierter Ab- 

schlage und von Schabern mit geziihnten bis gekerblen Retuschen. Derartige Gerate sind 

aus Olszanica ziemlich reichlich bekannt (12,0%: Milisauskas 1986, S. 115). Wie bei 

Inventaren der alteren Phase, zeigt sich auch bei denen der jungercn Phase das Vorhan- 

densein von Formen, die an solche mesolithischer Fundstellen ankniipfen. Genannt seien 

hier Grobzinken (Abb. 8,1), die Analogien z. B. an der Fundstelle Kobrow besitzen 

(Gramsch 1973). Derartige Formen kommen nach B. Gramsch auf mesolithischen Fund

stellen verhaltnismiiBig selten vor. Mesolithische Anklange laBt moglicherweise auch ein 

Kernsteingerat von beidseitig symmetrisch geformter Schneide erkennen, das in seiner 

Form einem Scheibenbeil oder einem ungeglatteten Beil nahekommt.

Die LBK-Industrie des Karpatenbeckens und in Malo Polska zeigt trotz mancher lo- 

kaler Besonderheiten weitgehende Gemeinsamkeiten. Interessant ist ein Vergleich des von 

dort bekannten Bildes mit den Ergebnissen einer Analyse des Inventars von Eilsleben; 

zumal hier relativ zahlreiche Serien gut datierbaren Materials zur Verfiigung stehen, die 

einen Uberblick zur Entwicklung der Feuersteinindustrie in beiden chronologischen Pha- 

sen der LBK gestatten. Fiir das durch die LBK besiedelte Gebiet kann man verschiedene 

Arten der Versorgung mit Rohmaterial und der Organisation des Fertigungsprozesses 

konstatieren: 

1. Karpatenrandgebiet

a) Siedlungen auf Feuerstein-Lagerstatten

Typisches und bekanntes Beispiel hierfiir ist die Fundstelle von Olszanica. Sie zeichnet 

sich durch einen betriichtlichen Anteil an Feuersteinmaterial aus, wobei hier keine eigens 

zum Zwecke der Geratefertigung gedachten Werkstatten vorliegen. Solche Siedlungen 

konnten eine gewisse Rolle bei der Distribution des Halbrohmaterials oder der Kern-
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steine gespielt haben. Aus den fur Olszanica geschiitzten Berechnungen geht hervor, daB 

im Laufe des ca. 500jahrigen Bestehens der Siedlung gegen 3000 Klingen gefertigt wur- 

den — dies betraf hauptsachlich die alteste Besiedlungsphase. Die Griindung dieser und 

anderer am Rand des Krakow-Czestochowa-Jura-Gebietes befmdlichen Siedlungen diirfte 

wohl den nahen Rohstofflagerstatten gegolten haben, und im Verlaufe ihres Bestehens 

entwickelten sich dann andere Wirtschaftszweige.

b) Lagerstattennahe Siedlungen (Umkreis von Nowa Huta)

Sie zeichnen sich durch einen geringeren Anted des Feuersteinmaterials aus. Das Roh- 

material wurde aus den FluBschottern gewonnen, teilweise aus einiger Entfernung be- 

zogen (VorstoB in silexreiche Gebiete). Die gesamte Geratefertigung der Siedlung lag in 

den einzelnen sozial-wirtschaftlichen Einheiten (d. h. den Langhausern). In der Endphase 

der LBK weist das Inventar mancher Fundstellen (z. B. Mogila) auf den moglichen Zu- 

strom von Halbfertigprodukten aus Werkstatten auBerhalb der Siedlungsbebauung hin.

c) Lagerstattenferne Siedlungen

Die Rohstoffe wurden grundsatzlich dutch Beutezuge beschafft (Skoroszowice — Dolni 

Slqsk, Matejovce — Spis-Becken). Der BearbeitungsprozeB fand in der Siedlung statt, 

spezialisierte Werkstatten innerhalb der Siedlung gab es nicht. Andere Siedlungen be- 

zogen auf dem Tauschweg hauptsachlich das Halbrohmaterial von einer Feuersteinlager- 

statte (Niemcza — Dolni Slqsk) oder aus verschiedenen, weit voneinander entfernten 

Lagerstatten (Sturovo — Slowakei). Das Material war innerhalb der Siedlungen gleich- 

maBig verteilt. Eine andere Art und Weise der Materialbeschaffung und Herstellungs- 

organisation ist in der westlichen Randzone der Verbreitung der LBK zu beobachten.

2. Westliche LBK

a) Lagerstattennahe Fundstellen (Gebiet von Hesbaye)

Das wahrscheinlich aus den Kreide-Ausbifistellen gewonnene Rohmaterial wurde in 

spezialisierten Werkstatten weiterverarbeitet. Bei der Siedlung von Darion (Cahen 1985, 

S. 80) konzentrierte sich z. B. die Produktion in einer bebauungsleeren Zone. Das Inven

tar der Werkstatt hat sich fast ganzlich erhalten, wodurch samtliche Phasen der Prepa

ration und Weiterverarbeitung auf Grund zusammenpassender Artefakte verfolgt wer- 

den konnten.

b) Lagerstattenferne Fundstellen

Dort kommen relativ wenige Feuersteinartefakte vor. Es sind hauptsachlich Klingen und 

Gerate, die auf dem Tauschweg beschafft wurden. Abschlage bilden nur einen geringen 

Teil des Inventars, und Kernsteine kommen iiberhaupt nicht vor. Diese Situation ist das 

Ergebnis einer sehr guten Organisation des Produktionsprozesses und fortgeschrittener 

Spezialisierung (Gruppenspezialisierung?). Im polnischen Gebiet ist ein derartiges System 

erst in der mittleren Phase der Lengyel-Kultur iiblich.

Die Forschungen auf der Aldenhovener Platte erlauben die Herausarbeitung eines Zwi- 

schenmodells. Die Geratefertigung wurde eigentlich in alien Siedlungen betrieben; es 

gibt aber auch solche (z. B. Langweiler 8), wo fur den Bedarf der umliegenden Sied

lungen gearbeitet wurde (Zimmermann 1982, S. 319 f.). Ausgehend vom bisherigen For- 

schungsstand neige ich zu der Annahme, daB in der Siedlung Eilsleben fiir den eigenen 

Bedarf das Halbrohmaterial produziert wurde und damit den kleinpolnischen lagerstat- 

tennahen Fundstellen zu vergleichen ware. Die Produktion fand in den einzelnen Hausern 

statt. Es ist aber nicht auszuschlieBen, dafi Eilsleben fiir andere Siedlungen eine ahnliche 

Rolle spielte wie Langweiler 8, indem es diese ebenfalls mit Halbrohmaterial versorgle.
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Diese Hypothese erfordert fiir Eilsleben und benachbarte Fundstellen weitere Forschungen.

Zwischen den LBK-Siedlungen in der Umgebung von Krakow und in Eilsleben besteht 

weitestgehende Ubereinstimmung in der Technologie (Preparation und Erneuerung von 

Kernsteinen) und den benutzten Kernsteintypen. Ubereinstimmung besteht auch in Ent- 

wicklungstendenzen der Feuersteinindustrie beider Gebiete. Charakteristisch fiir das ge- 

samte LBK-Gebiet ist die Gewinnung des Halbrohmaterials aus Klingenkernen mit einer 

Schlagflache bei schwachen Praparationsspuren. Wahrend der Exploitation wurden er- 

neute Zurichtungen an den Kernsteinen durchgefuhrt. Die Spuren komplizierter Zurich- 

tung liegen in Inventaren von Werkstatten auf belgischen Fundstellen vor (z. B. Liege, 

place Saint-Lambert: Cahen/Caspar/Otte 1986); in den kleinpolnischen Inventaren sowie 

in Eilsleben sind sie weit sparlicher vertreten. Im Verlaufe der LBK nimmt in den er- 

wahnten Gebieten die Erneuerung der Schlagflache an Kernsteinen, wahrscheinlich zum 

Erzielen eines spitzen Kernsteinwinkels, an Bedeutung zu. Resultat war der wachsende 

Anted von Klingen mit Null-Basis. Die meisten Klingen sind fragmentarisch erhalten. 

Wahrend in den alteren Phasen in Malo Polska die Klingen durch Abtrennen des dista- 

len Teds korrigiert wurden, ist fiir die jungere Phase deren Aufspalten in drei Teile haufi- 

ger. Eine ahnliche Erscheinung wurde in Eilsleben beobachtet. Beide Gebiete lassen eine 

schwache Tendenz einer Langenzunahme der Rohklingen erkennen. Die Klingen auf 

Fundstellen der Umgebung von Krakow sind aber etwas langer. Dies betrifft auch west- 

slowakische Fundstellen. Im Lauf der linienbandkeramischen Entwicklung macht sich 

neben dieser Tendenz auch eine solche zur Vereinheitlichung bemerkbar.

Hinsichtlich der allgemeinen Struktur der retuschierten Gerate weicht die Fundstelle 

von Eilsleben nicht von den anderen Fundstellen der LBK ab. Dies bezieht sich vor allem 

auf die Klingengerate, worunter die Kratzer eindeutig vorherrschen. Beachtung verdient 

die Tendenz zum Abnehmen des Kratzeranteils und zum Haufigerwerden retuschierter 

Abschlage und gezahnter Formen.

Ahnliches beobachtet man um Nowa Huta (Kaczanowska/Kozlowski/Zakoscielna  

1986). Der hohe Anted von Geraten zur Holzbearbeitung (nach trassologischen Forschun

gen in Belgien und Malo Polska: Cahen/Caspar/Otte 1986; Caspar/Kaczanowska/Koz- 

lowski 1988) diirfte mit den Bauarbeiten bei der Errichtung der jeweiligen Wehranlagen 

zusammenhangen. Sehr interessant ist das nachgewiesene Vorhandensein von Geraten, 

deren Merkmale an das lokale Mesolithikum anknupfen (Scheibenbeile, Grobzinken). 

Kontakte zwischen der mesolithischen und der neolithischen Bevolkerung des Tieflandes 

wurden in der Literatur mehrfach behandelt. Die Aufmerksamkeit der Forscher gait je- 

doch weit mehr den „neolithischen“ Hinterlassenschaften innerhalb der „mesolithischen“ 

Sphare als umgekehrt, da dies leichter zu erfassen war. Die Materialien von Eilsleben er- 

lauben es, den EinfluB der lokalen mesolithischen Elemente bis in das neolithische Milieu 

zu verfolgen. Diese Problematik bedarf allerdings noch weiterer Forschungen.

Die verhaltnismaBig grofie Serie aus gut datierbaren Objekten der LBK enthalt keine 

dreieckigen Pfeilspitzen. Nur unter den Einzelfunden ist eine solche Pfeilspitze belegt. 

Eine ahnliche Form kam u. a. in Pomorze (Zal?cin; frdl. Mitt, von T. Wislahski) und 

auf der Fundstelle von Olszanica vor. Auf westeuropaischen Fundstellen sind derartige 

Pfeilspitzen ziemlich haufig vertreten (Zimmermann 1977).

Aus der Analyse des gesamten Flint-Inventars von Eilsleben geht hervor, daB trotz 

gewisser lokaler Besonderheiten Gemeinsamkeiten mit LBK-Industrien in anderen Ge

bieten bestehen. Gemeinsame Ziige zu Inventaren aus der Umgebung von Krakow diirf- 

ten einerseits auf die Zugehorigkeit zu einer ahnlichen Technologie-Gruppe, andererseits 

vielleicht auf den vergleichbaren Lagetypus zur Silexlagerstatte zuruckgehen.
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