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Vorwort.

5?fe vorliegende Arbeit beabfichtigt nicht eine umfaßende und in 

Einaelheiten gebende 3?arftellung und Auswertung der gefamten mefo*  

lithifchen <9unbftellen in UTitteldeutf^land au geben, Erftens würbe 

ein derartiges Vorhaben weit über ben Xabmen einer 3?oftorarbeit hin*  

ausgeben. Zweitens würbe ein falbes Beginnen baau verurteilt fein, 

au feinem fieberen, befriedigenden Ergebnis au gelangen, ba es fid> bei 

ben als mefolitfafa) angegebenen Kunden in ber weitaus größten Zahl 

ber £älle um Eberfaicbenfunbe handelt, für bie außer typologifchen <&> 

w&QWiQen mtift feinerlei (Brunblagen für eine einwandfreie Zeitbeftim- 

mung vorhanden ftnb. Es müßte als abwegig beurteilt werben, wollte 

man nur auf ©runb von (Typologien aeitliche Stufenfolgen aufftellen. 

Sol^e aeitlict>en Einordnungen auf <Brunb typologifcher Vergleiche 

fönnen erft bann vorgenommen werben, wenn bas Serüft einer typo*  

logißhen unb chronologifchen — durch möglichft a<*hfreiche  geologifche 

Beweife belegten — Abfolge von Stufen einer mefolithifchen ’ÄuItur 

im mittleren £)eutfchlanb aufgebaut worben ift. &en Anfang eines 

folchen Serüßbaues (oll bie vorliegende Bearbeitung ber $unbe aus ber 

Segenb von ^ienerobe (2$r. Jerichow II) im Wiener Bruch bilden. £>ie 

Zeitftellung eines großen Teiles biefer <$unbe wirb bereits burch pollen*  

analytifcße Unterfucßungen einigermaßen gefiebert1). £>er Verfaßer ber 

vorliegenden ^ißfertation fyat bie archäologifche Auswertung bes ,$unb' 

materials übernommen. 2)ie Zeichnungen finb vom Verfaßer hergeftellt 

worben2).

x) Über tiefe feine ,farfa)ungsergebniße wirb Dr. Vtietfcb, Berlin in 

einer befonberen Arbeit berichten. Vie übrigen, rein geologifajen fragen be» 

hanbelt Prof. Dr. Anbree, ttlünßer ebenfalls in einer Sonberarbeit*

2) Ver weitaus größte Veil ber cfunbe beßnbet fid> in ber Hanbesanßalt für 

Vorgefaßte 511 <falle. Vas Breismufeum 511 (Senthin befigt eine Aeiße von 

guten Stücfen, bie in Abgüffen ebenfalls in ber Canbesanßalt ftubiert werben 

Fönnen. Außerbem batte ber Verfaßet nod> einen geringen Bruchteil ber ^funbe 

in Verwahrung, wovon einige Stücte vor längerer Zeit ber vorgefcbicbtlicben 

Abteilung bes Stäbtifcßen Utufeums ju Vfaumburg a. S. als Anfcbauungs» 

material für Scßuljwecfe überwiefen worben ftnb. l£s banbelt ft<i> um Vtudei, 

Abfcbläge, Späne unb Alingen, wovon einige benugt worben finb. Ver Aeß iß 

bann auch ber tlanbesanßalt für Vorgefaßte jugefüßrt worben.
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wtftntiifyt Ergebnis btefer Unterfuchungen wirb eine Keibe 

von ^rageftellungen fein, bie aber, fo I>ofFe ify, geeignet finb, ber weiteren 

örrforfdning ber mittleren Steinzeit im mittleren unb nörblicf>en £)eutfd)« 

lanb einige Anregungen ?u geben. Vielleicht finb fie fogar ba;u angetan, 

folger ^orfchung in befcheibenem UTa$e bie Wege ju weifen.

Hange nad> 2lbfd)lufj vorliegender 2lrbeit find noch eine Aeil>e von ^unb= 

fiellen aus dem Wiener 25rud> begannt geworden, die durd> ^errn Soldmann, 

Magdeburg entdeckt und abgefammelt worben finb. £>a biefe ^unbe nicht aus bem 

burd> die 'llrbeit gezeichneten Nahmen fwcmsfallen, bringen fie auch feine neuen 

(5efid)tspunfte. Äs fei erwähnt, ba£ ein fd)önes Ixernbetl unb einige ausgeprägte 

Stielfpigen gefunden worben finb. Ätne wertvolle Bestätigung ber Ärgebniffe 

bes Verf. befielt darin, ba£ aud) Cbolbmann feine „querfdsneibigen" Pfeilfpigen 

mit gezwungenen Aänbern, fonbern nur einige ^trapeje gefunden iMt.
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Kapitel I.

Hllgemeine erörterungen.

23eim Überblick über bas bisbex begannt geworbene ^unbmaterial 

ber mittleren Steinzeit im nörblichen (Bebiete un feres Erbteiles ergibt 

ftch eine Tatfache, bie uns eine ber ^auptwur^eln bes mefolithifchen 

Problems bloßlegt. Wir finben „reine Kulturen" unb „Wifd>Fulturen", 

wobei ber Tlusbruct „Wißßfultur" febr vorfid>tig gefaßt werben muß. 

Wan muß ftd> hüten, aus biefen Kulturvermengungen für bas Wefo= 

lithifum gleich Volfsmtfchungen erfch ließen ;u wollen, derartiges Fönnte 

vorläußg burct) nichts bewiefen werben. Vielmehr müßen wir meiner 

Weinung nach ;unächft fragen, wo es ftch bei biefen aus verriebenen 

Komponenten ?ufammengefe^ten fteintechnifcßen Inventaren um felb*  

ftänbige Erßnbung, wo um Aneignung fremben Kulturgutes bandelt. 

Wan „gueft bem Tlnbern etwas ab" in jeher Techntf unb macht es bann 

felbft. 23et ber Nachahmung frember Techntfen Fann man natürlich aus 

feiner eigenen *5aut  nicht heraus; es ftellen ftch Umformungen, häußg 

auch Verbilbungen ein, wenn man ber fremben Techntf nicht gewachfen 

ift ober bie frembe £orm, fo wie fte ift, für bie eigenen SwecFe nicht ge*  

brauchen Fann, derartige inbivibuelle 5üge unb Tlnsetchen von Unv 

wanblungen werben ftch beim Vergleich von Vorbilb unb Nach5 

ahmung feftftellen laßen. Heb erinnere für unferen £all an bie im Ver= 

gleich ?um entfprechenben WittebTarbenoifien Belgiens fo rohe WiFro= 

litßtF von duvenfee1). die Kulturfretsmethobe2) — bie ja bie Wöglich5 

feit einer Eigenentwicflung 3. 23. bes Tarbenoiften ober ber auf alb 

paläolithifcher (Brunblage beruhenben (Brobfultur einfach ausfchließt 

unb unfer WefolithiFum im wefentlichen burch bas Einbringen frember 

Kulturen unb bereu Wifchung entftehen läßt (Wenghin 1927) — bringt 

für unfere Unterfud>ungen große (Befaßt mit ftch- wirb leid>t ge» 

0 diefer Vergleich beruh* vorläufig noch auf ber Vorausfeijung, baß es 

Feine eigene darbenoifienenttvitflung in VTorbtvefb ober Hlittelbeutfchlanb gibt.

2) das beurißifche Verfahren betont, flatt ber Ätnjelerfcheinungen unb 

Sonbervorgänge bie Vergefellfdjaftung ber Fulturellen dinge unb beren (Befamt» 

fd>ictfal vor allem ju betrachten.

3al)resfärift, Bö. XXII. 1



2 3af>resfd)nft für bie Dorgefd>td)te bet fä<t>f»=t|>ür* iLdnber

flhehen, baß inbivibuelle Süge nicht gefehen, fonbern zu (Bunften einer 

Schematiflerung unb allzutveit gehenben Vereinheitlichung übertüncht 

werben unb baß bamit bie möglich?eit zu einer bis auf ben legten (Brunb 

gehenben s£rforfchung einzelner Sunb?omplepe abgefchnitten wirb.

iß beifpielsweife (ehr tvohl möglich, baß bet Unterbau eines Sunb*  

?omplepes, ber fleh uns — grob gefehen — als ein (Bemifch von (tampigny*  

unb «Tarbenoisformen barftellt, noch etwas drittes, von beiben genannten 

Kulturen Verfchiebenens ift ober enthält, ?. 33. Utagbalenien ober Swi*  

berien, bas fleh aber bei oberflächlicher Betrachtung nicht zu ernennen gibt. 

jBs ift felbftverftänblich nicht zu verkennen, wie fthtvierig berartige Seft*  

ftellungen im einzelnen «Salle fein werben. Oft wirb fleh ber tatfächlicfle 

Unterbau einer ^Kultur auch nicht mehr ergrünben laßen; aber vorflanbene 

inbivibuelle Öüge werben boch vielleicht barauf hinweifen, baß ein folcßer 

einmal vorhanben war. Vor allem ift unfer Wißen noch nicht voll*  

ftänbig genug, um mit £eichtig?eit zeitliche, örtliche unb tech>nifche Ver*  

gleiche burchz«fühten.

Wenn wir aber in ber angegebenen Weife zu arbeiten verfueßen, 

berauben wir uns nicht mehr ber möglichfeit, vielleicht auch zeit» unb 

ortsgebunbene SonberentwidHungen erfaßen zu können. Wir müßen 

bas Hauptgewicht bei berartigen Unterfuchungen ;unächft überhaupt 

auf bie Srage legen: Was ift von anberen Kulturen verflhieben, was ift 

bobenftänbig, ortsgebunben unb von örtlichen £ebensbebingungen ab*  

hängig? 3?ann wirb fld> zweifellos ßerausflellen, baß bie Stagen, bie 

uns bas iUefolithifum aufgibt, boch nicht fo einfach z« löfen flnb, wie es 

nach ber ^Kulturfreistheorie ben Tlnflhein h<vt.

2lls „reine 'Kulturen" treten uns entgegen: bas Tarbenoifien, 

ber Kunbafreis mit feinem Knochen*  unb Horninventar (nur zwei 

Steingeräte) unb bas (tampignien. tBs ift nun fehr verführerifth, 

einfach biefe brei als bas primäre hiu;uftellen unb alle anberen mefo*  

lithifchen Kulturen von ihnen abzuleiten, ba in letzteren bie formen ber 

genannten Kreife gemifcht vorfommen. £>och es ergeben fleh lauter 

Scbtvierigfeiten. So ift Kunba, wo fleh uns bie „Knocßenfultur" rein 

barftellt, nach Stjernas Unterfuchungen jünger als maglemofe. £>a 

aber im maglemofe*Kultur?reis  bas Knocheninventar eine fo große 

Kolle fpielt unb ihm feine befonbere Vlote gibt, unb ba eine Verwanbt*  

fchaft mit^Kunbatypen zu beftehen flheint, fönnte man vielleicht annehmen, 

baß tatfächlich eine Tlbftammung von einer reinen IKnochenfultur im 

Often vorliegt: fowoßl bem ^Knochenmaterial von Utaglemofe als auch 

bem von 2$unba müßte bann alfo eine ältere gemeinfame Vorftufe ber 
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reinen ZKnod>enfultur zugrunbe liegen, vorausgefegt, baß es eine folcße 

„reine i&nochenfultur" überhaupt geben fann — was bem Verf. aus 

techntfchen ©rünben zweifelhaft erfd>eint.

3um Inventar von Hlaglemofe gehören ferner ^Kernbetl unb Spalter. 

3n VTorbfranfretch nnb Belgien befteht nun eine 2$ernbetl*  unb Spalter*  

fultur. 5)och ift es wieberum ein ^el>lfcf>lu^z zu fagen, biefes £am*  

ptguten fyat tBaglemofe bie genannten (Berättypen geliefert; benn bas 

(Eamptgnten liegt offenbar zeitlich fpäter als IHaglemofe. Es ift zum 

minbeften eine Sd>wefterfultur ber Ertebplleftufe unb fyat ftch burch bas 

ganze Vleolithifum unb noch barüber fyinaus gehalten (Schwantes 1931 

u. 1932).

3m engeren (Bebtet bes (Eamptgnten ift weiter eine ^Kulturftufe zu 

(Tage gekommen, bie man mit bem VTamen Tlltcampignten bezetd)*  

;>ete, ba fte — wie ich ausbrücfen möchte — bie (Eenbenz zur 2$ern*  

bearbettung h<tt. iEoch finb echte ^Kernbetle unb Spalter nitfyt vertreten. 

Es h^nbelt ftd> lebtgltch um grobe pics, Polyeber (Wurffteine?) unb 

gröberes Tlbfchlagmatertal. 3eboch fann bas Auftreten von fchon aus» 

gebilbeten ^ernbeilen unb Spaltern in 5) uv en fee, ber älteften Stufe 

bes Hlaglemofe*2^retfes,  nicht burch eine Übernahme aus bem 2llt» 

campignien erklärt werben, ba bas letztere burch van (Btffens Vlach*  

grabungen als fpätneolithifd) erwtefen ift (fiehe auch h* erzu Schwantes 

1931).

Es fei erlaubt, über bie ^erfunft ber ^Kernbetle unb Spalter eine 

(Eheorte aufzuftellen, bie ftch <tuf (Brunb neuer ^orfchungsrefultate 

(Wahrte, Schwantes) ergibt. Sie beruht zunächft allerbings nur auf 

typologtfchen Erwägungen, ift aber burchaus wahrscheinlich.

Äetber muf bie (Theorie gleich von einer Kultur ausgehen, bie zeitlich 

noch nicht einwanbfret feftzulegen ift. Es hänbeltftcf) um ben von Schwantes 

veröffentlichten ^unbplatz von Sch aal fee. ^ter lagern auf einer (Brunb*  

moräne ber legten Veretfung ^Kulturrelifte, beren Primitivität einen 

gerabezu frappiert: biefe unb flobige Tlbfchläge, unregelmäßige 2$ernftü<fe, 

aus folcßen Tlbfchlägen unb aus Vlaturtrümmern geformte (Beräte. 

tTTan h<*t  l>ei btefer Kultur burchaus ben Einbruch bes „^Kernhaften", 

wenn auch regelrecht nucletgene Stücfe feiten finb; aber bie letzteren 

ftnb bod> vorhanben: Schwantes (Hamburger ^eftfehvift 1928) ver*  

öffentlicht ein manbelförmtges, fauftfeilartiges (Berät unb große ^anb*  

fpttzen, bie zwar aus Hobigen Tlbfcßlägen, aber burchaus in nucleigener. 

(Eechnif h^Ö^Ht ftnb. Überhaupt ftnb alle (Beräte „ferntg" zugefd?lagen., 

Tlußer groben, länglich breiten Spänen mit großer Sd)lagßäd;e unb- 

1*
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(Bebrauchsretufche unb außer fel>r wenigen fcßlanferen Tfbfpltffen ftnb 

folgenbe (Typen vorhanben:

Unregelmäßige Vluclei1)

polyeber (?)

5a<kenfantige

Spitzzackige

Steilgefcblagene

iUanbelform

(Langbeilform (?)

pßugfcharförmige Spitzen

(Brobe 23ogenfpi^en

^0ßlgefd>Ugene

lUefferformen

Scheibenformen

(Berunbete Tlrbeitsfante (£>aumennagelform)

Derbere fteile Tlrbeitsfante (Stirnfra^er bzw. Schaber)

^Kaßnformen (LKielfra^er)

(Beftielte formen (geftielte LKielfraizer)

^Kurze, querfteßenbe Tlrbeitsfante (2$antenftichel)

iUeißelformen

3>oppelbuchtfpi^en.

23efonbers bervorzubeben ftnb noch bas fd>on erwähnte fauftfeilartige 

(Berät (lUanbelform) unb bie nach Schmantes befonbers guten »5anb*  

fpiiZen, wovon eine eine £>oppelfpttze ift. Sie ftnb, wie fcßon erwähnt in 

nucleigener (Technik bearbeitet.

(Blücklicherweife ift Schaalfee nicht ber einzige «Sunbplag biefer 

urtümlichen, kernig anmutenben ^Kultur geblieben. £)er von *5.  ^ahne 

veröffentlichte ^unbplats auf Sylt am roten 2Uiff in ber VTähe von 

U)enningftebt gehört zweifellos berfelben ^Kernfultur an, aber er ift — 

wie ich glaube — eine entwickeltere Stufe; benn bie in Sct>aalfee vor*  

hanbene fernige lUanbelform (auch Sylt h*t  bie tKanbelformen!) ift 

weitergebilbet ;u 23al?en= unb Äangbeilformen, bie z. <£. ^Kernbeilen 

fchon [eh? ähnlich ftnb. Einige Stücke fcheinen fümmerltche Spalter

x) 5?te tedmtfdjen ilusbrücfe 5. in 2lnlebnung an <). ^ahne, ber bte 

gleich» 3U befpredjenbe Kultur von Sylt viel vollftänbiger unb Fennjeidjnenber ver= 

öffentlidjt bat, weil er ted)ntfcbstypologifcb vorgebt, wobei alle Stücke vom 7^ob= 

material bis jum fcbönen, gelungenen (Berät berüd?fidjtigt werben. &te 2lnwenb= 

barfeit feiner Bejeidwungen weiß fcbon auf bie ßarfe innere Derwanbtfdjaft 

von Scbaalfee unb Sylt l>in.
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;u fein. &ie Xohmaterialverhältniffe ftnb ähnlich wie in Schaalfee. 

Sur ^erftellung von (Beräten ftnb Spanabfchläge, breite, bicke TIbfchläge, 

Naturtrümmer unb nucleigene Stücke benutzt worben. 3d? begnüge 

mich bamit, hier bie burch entftehungsted>nifd>e 23etrad>tungeweife von 

*5ahne gewonnenen «Typen anjuführen:

2Uopffteine

2$ernfteine: unregelmäßige, ßacße, lange

polyeber (Wurffteine?)

Tlbfcßläge: runbliche, blattförmige, lamellenartige, unregel» 

mäßige

Satfenkantige (Sägegeräte)

Spit&ackige (23oßrer)

Steilgefcßlagene

^lachgefcßlagene

23alken

tKanbelformen

Äangbeilformen

(Brobe 23ogenfpi$en

Schneibe*  unb Xeißfpi^en

^oßlgefcßlagene

Uteßerformen (Dreieck*  unb «Erapesform)

Scßneibeplatten (Scheiben*  u. pßugfcßarform)

^.unbformen: ^Kabnformen (^Kielkra^er), Xunbfcßeibenformen, 

geftielte formen

ttTeißelformen.

Umfaßenben ^inblicf in bie Urtümlicßfeit bie(er Kultur befommt 

man burd> bie Veröffentlichung von <5. *5aßne, mefolitßifcßer $unb*  

ßori^ont auf Sylt ufw., tTTannusSeitfcßrift, VI. i£rg.'23b., ^eftgabe 

für 2$offinna 1928. Verhieben von Scßaalfee ftnb bie entwickelteren 

^Kernformen. deshalb glaube i(^>, baß Sylt zeitlich etwa© fpäter liegt als 

Scßaalfee. Von großer Wichtigkeit ift, baß bie Sylter ^unbgruppe ;. <T. 

in fitu vorgefunben worben ift. ^olgenbe Schichten würben feftgeftellt: 

£>üne (mit Ulittelalter)

l oberfter, anmooriger ^einfanb (mit Neolithikum 

*3aibfanb unb fpäterem Ulefolithikum)

( ^einfanb (mit Syltftufe)

(Beröll^one, Winbkanter

biluviale Sanbe unb 2^iefe

23lo«iklehm.
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Es ftellt ftd> alfo heraus, bah bie 'Kultur poftglaaial ift unb bah fie 

.älter ift als bas fpätere Mefolitbifum unb als bas (Eampignien (vergl. 

hierzu *5.  3).

Wie oben gefügt, ftnb in Sylt fd>on faft fertige 'Äernbeile1) unb 

and) anf^einenb Anfänge tum Spalter vorbanben. Es liegt alfo nahe 

;u fd)lief$en, Sbuvenfee fyrt bie ^Kernbeil*  unb Spalteribee aus bet Sylt*  

kultur empfangen. Man könnte, um ben Übergang noch fluffiger ;u 

machen, tbeoretifch noch eine 3nufd>enftufe einfchalten: eine etwas fpäter 

liegenbe Svlter Stufe mit fd>on fertig entwickeltem 'Kernbeil unb Spalter. 

Vielleicht wirb fte noch gefunben. Aus Sefagtem würbe folgen, bah 

Sylt seitlich etwas früher liegen muh als £mvenfee, alfo etwa um bie 

Mitte ber Ancylusseit.

3n;wifd?en fytt aufy Anbree (1932) biefe (Theorie ber Ableitung von 

Kernbeil unb Spalter aus ber auf altpaläolithifcher Srunblage beruhen*  

ben (Brobkultur aufgeftellt. ‘Jbm h*t  bie Arbeit bes Verf. im Manufkript 

vorgelegen. Er hat bie Entwicklungsreihe: 23alver Stufe —- Schaalfee*  

kultur — (Dsningkultur — Syltftufe aufgeftellt. £in Unterfchieb ;ur 

(Theorie bes Verf. befteht barin, bah Anbree bie Syltftufe auf (Brunb ber 

Unterfuchungen von 25ecksmann unb Sotban (briefliche Mitteilung an 

Anbree) fpätboreal bis (Brenje 33oreal—Atlantikum an fegt. 3?ann wäre 

Sylt alfo noch etwas jünger als Smvenfee. 5?em ftehen — wie aus oben 

(Befagtem wohl hervorgeht — typologif(h*e  Erwägungen entgegen; 

benn ^Kernbeil unb Spalter ftnb in Sylt noch nid>t in völlig fertiger 

$orm vorhanben. Sollten bie geologifchen Srünbe für bie Tlnbreefdx 

Datierung jeboch swingenb fein, fo muh angenommen werben, bah ft<h 

jwifchen bie Osningfultur unb bie $unbe von Sylt noch eine Stufe 

einfehiebt, bie minbeftens fchon bie Vorform von ^Kernbeil unb Spalter 

in ber Sylter Ausprägung führt. £)ann würbe alfo sDuvenfee bie 2$ern*  

beil= unb Spalteribee aus biefer noch nicht gefunbenen Öwifchenftufe 

empfangen h<tben. Auf (eben ^all ftnb für bie Anfettung ber Sylter 

£unbe legten Enbes einwanbfreie geologifd>e (Brünbe entfeheibenb. Äeg*  

tere ftehen aber bisher noch aus.

Ylach allem käme alfo für Schaalfee als fpätefte Anfegung bie erfte 

Hälfte ber Ancylusjeit in 3rage.

3n bem erwähnten ^unbplag von ^uvenfee treten uns bie Aus

wirkungen ber britten „reinen" mefolithifchen Kultur, bes (Tarbenoifien

x) (Bemetnt ftnb bte aufterorbentlich enttvicfelten halfen*  unb XLangbeil*  

formen, bte j. tC. 2xernbetlen fchon fehr ähnlich ftnb.
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entgegen. 3?ie MTtFroIftl>tF mit ihrer auf feinfte Bearbeiung eingekeilten 

<Eed?uiF ift bet 3? uv en feer Kultur an fid> etwas Frembes — was man flat 

an her im Vergleich mit bem echten (Earbenoifien rohen Bearbeitung unb 

Formgebung ber £mvenfeer tTTiFrolitben feftftellen Fann. Jmvenfee I?at 

feine UTiFrolithen sweifellos bem entnommen, aber nicht

ftumpffinnig ohne Mitarbeit ober Weiterentwicklung. RTan Fann gerabe 

noch feftftellen, baf wohl bas mittlere (Earbenoifien ber Anreger gewefen 

ift, aber es fyat fchon eine eigene /Entwicklung begonnen. 3d> weife 

auf bie Formen mit Furjem, feitlich fte^enbem, etwas ein» 

gezwungenem Stiel unb auf bie langge;ogenen Dreiecke, 

beren Bafis fchon eine kleine /Einkerbung zeigt, £>in* 2). (Vgl. 

unten Fienerobe!) Sbtefe von 5)uvenfee ausgehenbe /Entwidmung ber 

tRikrolithik ift, wie id? feigen ;u Fönnen glaube, für unfer beutfches tRefo*  

lithiFum von großer Bebeutung. (Fienerobe, (Ealbe a. b. ITTilbe.)

x) Woher biefe /Einwirkung bes Earbenoifien flammt, ift nod> nid>t geFIärt. 

Ml. Ä. muffen rott nid>t unbebingt eine frembe Beeinfiuffung annel>men. tEs ift 

burdjaus möglich, ba£ fi<b auch int mittleren unb nörblidjen Eeutfdüanb aus bem 

totalen UTagbatenien heraus ein „Earbenoifien" entwickelt hot* ^aü bie möglich* 

Feit ber tEntfiehung eines eigenen Earbenoifien auf norbweflbeutfchem ober 

auch mittelbeutfchem Boben »orhanben ift, jeigt bie tEntbecfung bes „X)or* 

tarbenoifien" vom fohlen Stein bei Eallenharbt, Br. Eippflabt, bas Bestehungen 

jum norbweflbeutfchen „tEnbmagbalenien" unb auch $um Frühtarbenoifien 

Belgiens unb VtorbfranFreidjs aufweift (2lnbree 1932). iDie 2lbleitung bes ganjen 

Earbenoifien aus bem Eapfien ift von Schwantes (1928) unb 2lnbree (a. a. <D.) 

wiberlegt worben.

2) E>as fübbeutfche Earbenoifien Fennt biefe Formen aud>. Wir Fönnen 

aber — wie ftd> im Derlauf ber 2lrbeit jeigen wirb — eine regelrechte /Entwicklung 

ber miFroIithiF von Euvenfee nach Fienerobe feftftellen. £>aburch wirb eine bau* 

ernbe /Einwirkung bes fübbeutfcf>en Earbenoifien sweifelhuft.

Zweifellos ift, wie Schwantes zeigt, sDuvenfee eine Vorftufe tu 

tRaglemofe. Zeitlich liegen 5?uvenfee unb IRaglemofe nicht fehr weit 

auseinanber, unb bod? geht ber tRag!emofe*!Kreis  in be;ug auf bie 

tRiFrolithik fchon wieber eigene Wege. /Er liebt elegante, gan; lang*  

gesogene Formen, währenb bie Smvenfeer tRikrolitben Purser unb ge*  

brungener finb. (Vgl. Fienerobe, (Ealbe a. b. tRilbe.)

£>uvenfee ift geologifd) etwas früher als tRaglemofe ansufe^en, 

nämlid) an ben Beginn ber ^weiten Hälfte ber 2lncylus;eit. /Die gleiche 

Datierung verbient bann auch bas mittlere (Earbenoifien. 3n bie erfte 

Hälfte ber Tlncylusseit — alfo parallel ;u JEyngby — gehören bann bas 

Frühtarbenoifien unb bavor wieberum — mithin in ben lebten <Eeil ber 
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^olbia^eit — bas letzterem vorausgebenbe primitive ZTarbenoiften (Son« 

hovenfultur), helfen Entwicklung aus bem Enbmagbalenien Hamal» 

Vlanbrin unb (Servals aufge;eigt haben. (Fed. arch. et hist, de Belg. 

XXI. Congr. 1909, Caf. VIII, IX, XI.)

Vor eine fchwierige £rage wirb bie ^orfchung burch bie rätfelhaften 

5unbe von Tlhrensburg (in ber Y7ähe von Hamburg) unb Laven*  

ftebt GKr. Öeven, prov. Hannover) geftellt, bie ©dnvantes ;ur Öivili*  

fation von 2lhrensburg=Lavenftebt ^ufammenfaßt. sDa jebocb in Laven*  

ftebt einige (Typen, bie 2B?rensbwg führt, fehlen, pält ber Verf. es für 

richtiger, Lavenftebt vorläufig noch eine Sonberftellung ein;uräumen 

(25i<Ver, ^ritifcpe Erörterungen uftv. IHannusbibl. 52, 1932, 0. Soff.). 

Es panbeit ftcp bei beiben um eine (Broßflingenfultur. Tllles bisset 

gefundene mefolithifche unb neolitf>ifd>e IHaterial tvirb von biefen 

^Klingen an (Bröße übertroffen. Erreichen fte bod> 5. <E. eine Länge von 

30 cm! '.Heiner 'Heinung nach läßt ftcp bas nicht einfach mit ber (Büte 

bes vorhanbenen ^euerfteinrohmaterials erklären, benn in ber gleichen 

(Begenb fommt bod) auch bas gewöhnliche Heine mefolithifche tSunb 

material vor. 5?en Verfertigern bes letzteren hat boch hö^ßmahrfchein*  

lici> basfelbe Rohmaterial ;ur Verfügung geftanben. £)ie Xlingen von 

Rhtensburg unb Lavenftebt finb feine nur vom ^euerftein abhängigen 

te<$>nifd>en Öufallsprobufte. Sur Herftellung folger langen Xlingen 

gehört eine befonbere (Technif, bie eben biefe hersuftellen beabfichtigt. 

Es ift ein Unterfchieb, ob man fleine ober große Xlingen vom ISlocf 

herunterfcßlagen b?w. herunterbrücfen will! 3d? glaube, ba$ wir es in 

2lbrensburg unb Jlavenftebt mit für ftd? beftehenben Rulturen ;u tun 

haben, bie aus bem ganzen bisherigen Sterna herausfallen, ähnli(i> wie 

©djaalfee. Überall fonft haben wir am Enbe bes paläolithifums ben 

*5ang ;um Rleinwerf;eug —- unb hier tritt eine folcpe XiefenfUngern 

tedmif auf! Tlhrensburg unb Äavenftebt finb eben fpe^iftfch norbweft*  

beutfche Kulturen, bie fich nicht ohne weiteres in bas weftlid>e ülagba*  

lenien eingruppieren laßen, unb bie, wie ich vermute, auf ein fpejiell 

norbweftbeutfches paläolithifum mit 2Iurignacienüberlieferung ;urütf= 

gehen, bas vielleicht noch unter ben öanben befonbers ber Lüneburger 

^eibe ober fonft irgenbwo unentbecft begraben liegt1). 2lud) bie £unbe 

0 SOtefe Vermutung bes Verf., baß CLövenjlcbt unb 2lheensburg 3. C. auf 

ein eigenes norbtveßbeutfches aurignacienartiges ^ungpaläolitbifum 3urüd?= 

gehen, erhält eine ßarfe Stüije burd) bie cfunbe von Hermannsburg unb Wehlen. 

(Siehe bie fnstvtfchen erfcbienene 2lrbeit von Piesfer 1932.)
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von Sd>aalfee werben, fo £>offe ich, einmal auf ähnliche 2lrt genauer 

erklärt werben fönnen1).

9 tßine foldje Ärklärung ift inztvifd>en von Anbree (a. a. 0.) verfufljt 

worben: 25alr»er Stufe — Sdjaalfeefultur — ©sntngfultur — Syltfiufe.

2) (L. 5oq fpridjt (ich tm VTacbrtcbtenblatt f. beutfdje Vorzeit 1929, 

6eft 9 unb in unb Urgefdncbte 1930 S* 55ff. für ein weit jüngeres, ja 

neolitl>ifd>es 2llter von 2ll>rensburg unb tlavenflebt aus. Seine 2lnftd>ten finb 

tviberlegt tvorben (2lnbree unb 23tder in Hlannusbibl. 52, 1932, S. 5^5 ff. unb 

S. 50 ff.).

3) 3n ben folgenben Ausführungen finb bie fßrgebniffe Anbrees (1932) unb 

Piesfers (1932) berüeffictjtigt tvorben.

3n Tlljreneburg unb Savenftebt ift ein (Serätetyp gefunben worben, 

ber uns einer für bas beutfcße tKefolithifum äußerft wichtigen ^rage ;u= 

führt: bie Stielfpi^e. Schwantes fd>eint red>t zu haben, wenn er ein 

genetifches Verhältnis zwiffl>en ber Stielfpi^e von 7C|>rensbwrg unb 

Äavenftebt unb ber größeren £yngbyfpitze vermutet. £>ie zeitliche 2ln*  

fe^ung ber Kulturen von Ahrensburg unb Äavenftebt vor JLyngby 

ift kaum ;u bezweifeln2).

Wie Fommt nun bie Stielfpine nach “Xh^usburg unb Äavenftebt?3). 

Tlnbree zeigt, baß auch im Ulagbalenien vereinzelt Stielfpitzen vor*  

kommen unb zwar ein fpezialifierter Typ (Tlnbree Taf. 36, 13, H, 17, 26) 

unb ein Heiner Typ (Anbree, Taf. 36, 15, 16, 21, 22, 25). Von biefem 

Heineren Typ ber leitet Anbree bie Stiel fp in en von WfytentbutQ unb 

Äavenftebt unb bie bes „Vortarbenoiften" ab. Verf. muß fagen, baß 

er feine Ähnlichkeit ber Stielfpinen von Ahrensburg unb Äavenftebt mit 

ben vorgeführten Heinen HTagbalenienformen feftftellen Fann. Taf. 36, 

21, 22, 25 u. 15 Fann er nicht als unmittelbare Vorform ber regelrechten 

Stielfpine mit herausgearbeitetem Stiel unb ben flügelartigen Verbreite*  

rungen am Stielanfatz anerkennen. 3a, es fcheint (ehr zweifelhaft, ob 

man bie vorgeführten Stütfe überhaupt als Stielfpinen bezeichnen barf. 

SelbftTaf. 36,16 zeigt nur eine ungefähre "Hh^ltc^fett mit ben Stielfpigen 

von Ahrensburg unb Äavenftebt. '£s fehlt bie Xetufäderung einer 

Äängsfante. 3?ie Ableitung ber Sttelfpttzen von Ahrensburg unb 

Äavenftebt aus bem VRagbalenien muß m. i£. fallen gelaßen werben. 

Auf bie ganz vereinzelt im tftagbalenien vorfommenben großen, wirf*  

liehen Stielfpt^en als Vorform verzichtet auch Anbree.

Auch z« ben „Stielfpigen" bes Vortarbenoiften vom fohlen Stein 

bei Tallenharbt muß noch ein Wort gefagt werben. Verf. würbe als 

Sttelfpi^e im Sinne ber geftielten Pfeilfpt^e Anbree, Taf. 37, 15, 16, 17 
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unb vielleicht noch 21 anerfennen. Wefentlich für bie Stielfpitae ift bocf), 

baß bie Spitae einigermaßen auf ber UTittelachfe liegt. 3?ie eben angeführten 

Stücfe h^ben awetfellos in typologifcßer ^inficht größere Semeinfchaft 

mit ben Spinen von Tlhrensburg unb 41 avenßebt als mit ben von Tlnbree 

vorgewtefenen kleinen „Stielfpitaen" aus bem IKagbalenten. &te übrigen 

von Tlnbree angeführten Spi^en vom fohlen Stein ftnb ;unächft noch 

feine Stielfpinen im eigentlichen Sinne, fonbern geftielte „ Spinetten " 

(Zonhovenfpitaen). £)ie €5pft?e liegt nämlich gewöhnlich nicht auf ber 

'.Hittelacbfe, fonbern an ber Sette. 3eboct> hat Tlnbree unbebingt Xecfjt, 

wenn er biefe Spi^en als Vorformen ber geftielten Spitaen bes £rühs 

tarbenoiften anftebt. Tlrtcb bie letzteren weifen oft noch eine an ber Seite 

Itegenbe Spi^e auf. Zum Teil finb fte aber fchon als regelrechte Stieb 

fpttaen im Sinne ber pfeilfpt^e aufaufaffen. ££ntftanben ftnb fte m. 

aus ben geftielten Spttaecfen.

3?as Ulagbalenien haben wir als Lieferanten ber regelrechten Stieb 

fpttaen von Tlhrensburg, JLavenftebt unb vom fohlen Stein ausfchalten 

müffen. Zweifellos hat Schwantes (1928) Xecbt, wenn er biefe Stieb 

fpttaen mit benen bes Swtberten vergleicht unb barauf ben Verfucß 

einer chronologtfchen ^eftlegung ber £unbe von Tlbrensbtitg unb Laven 

ftebt aufbaut. £>te lllwlichfeit ber Sttelfpttaen ift außerorbentltcß groß. 

3?fe an ben Swibertenfpi^en vortommenbe über bie fläche gretfenbe 

Xetufcße fcßeint auch an einem Stücf vom fohlen Stein (Tlnbree, Taf. 

37,15) anbeutungsweife vorhanben au fein. £>as Swiberten hat, wie 

ich unten ausführen werbe, für unfer tUefolithifum große 23ebeutung. 

,$alfch würbe es fein, Tlbrensburg unb Lavenftebt für Swtberten an 

erklären. &as Swtberten ift burcßaus eine ^einflingenfultur, bie ich mit 

ber Tlhrensburger unb Lavenftebter (Broßflingenfultur nicht tbenti- 

ßateren möchte. Tiber bie Sttelfpitae in Tlhrensburg unb Havenftebt fann 

aus bem Swtberten übernommen worben fein. £>as Tlusbilbungsaentrum 

biefer Kultur ift Sübofteuropa. Typologifch muß bie Swtbrey = Spt^e 

wohl an bie £ont Xobert=Spit?e bes ausflingenben Tlurtgnacien ange*  

fchloffen werben. Währenb ftch in Ungarn unb Wefteuropa bas Solutreen 

unb aeitltch barauf folgenb bas IKagbalenten ausbilbeten, fcheint ftch in 

Sübofteuropa bie £ont Kobert Kultur gehalten unb anm Swtberten 

fortentwidfelt au haben. Tluf ber TUetnpolnifchen ^öbe tarnen bie Stieb 

fpttaen aufammen vor mit feinen klingen, TUingenfchabern, retufchierten 

TUingenfttcbeln unb 25obrern. £)er polntfche ^orfcher Ä. von TSoalowsft 

gab biefer ^unbgruppe ben Vlamen: ^Kultur von (fhtvaltbogowice. £)te« 

felbe ^Kultur fanb TSrutowsfy bei Swibrey Wielfie im 23eairf Warfchau. 
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(Slütflicherweife lagerte l>ier über bem Swiberien eine geologische Schicht 

mit (Earbenoisformen, fo baß ftd> als gewiß hrrausftellte: bas Swiberien 

ift älter als bas cEarbenoißen. Vlach Obermaier ift bas Swiberien „eine 

jungpaläolithifche Sonberfa;ies, welche bem jüngeren IKagbalenien ent» 

Spricht". £. von ^o;lorr»sh ift berSelben ITTeinung. Vlach ifym tritt bas 

Swiberien im mittleren Weichfelgebiet, in polnifch * Litauen unb im 

oberen 23uggebiet auf, nach (Dbermaier auch ™ Ungarn, ^ier lagert es 

über bem »olutreen.

Schwantes Scheint alSo beteiligt tu Sein, infolge ber burch bie Stiel» 

fpit$e hergeftellten Verbinbung mit bem Swiberien Tlhrensburg unb 

Äavenftebt bem Spät»U7agbalenien seitlich parallel tu fe^en. 5?iefe 

Tlnfe^ung wirb beftätigt burch bie 15eüebungen, bie Ahrensburg unb 

£avenftebt ;u bem „Vortarbenoifien" vom fohlen Stein aufweifen. 

£)ie «Sunbe vom fohlen Stein gehören — wie bie ^auna seigt — an bas 

sBnbe ber ^olbia?eit (Anbree 1931 unb 1932). 2'n ungefähr biefelbe Seit 

ift bann auch Ahrensburg unb Uavenftebt tu fe^en. Währenb ber Verf. 

hierfür bie zweite ^ryasteit in Anfpruch nimmt, geht Anbree eine 2Ueinig» 

feit weiter ;urücf unb fegt Havenftebt an bas t£nbe ber Alleröbteit (Anbree 

unb Bieter in UTannusbibl. 52, 1932). UL $£. wäre es müßig, ftct> um 

bieSen verhältnismäßig Heinen 3eitunterfcl)ieb ;u ftreiten. ^ebenfalls 

ift eine recht große Übereinftimmung erreicht worben.

£$ muß aber m. noch eine weitere Ulöglichfeit für bie ^erfunft 

ber Stielfpige in Ahrensburg, Äavenftebt unb im ^oßlen Stein beachtet 

werben. Wenn Ahrensburg unb Havenftebt wirtlich auf ein norbweft» 

beutfehes aurignacienartiges Hungpaläolithifum turüctgeßen — was 

ja nach ber angeführten Arbeit piesfers wahrscheinlich wirb — bann 

fann auch bie Stielfpftse in Vlorbweftbeutfchlanb felbfi entftanben fein, 

ähnlich tvie bie SwiberienSpi^e im Often. £>amit würbe bie Tlltersan» 

Se^ung von Tllwensburg unb ^avenftebt nic^>t angetaftet, benn fie beruht 

ja nicht mehr nur auf ben ZSeziefyungen tum Swiberien, fonbern auch 

auf benen ;um fohlen Stein. Vorausfettung für eine Solche t£rflärung 

ber StielSpi^e in obigen ^unbplä^en ift natürlich, baß man in Vlorbweft» 

beutScßlanb Vorftufen mit ber SpätaurignacienftielSpi^e ßnbet. bas 

jeboch nicht ber $all ift, bleibt als einleuchtenbfte ££rflärung bie Übernahme 

aus bem Swiberien.

2?ie SwibreyftielSpi^e fommt auch auf Späteren meSolithiScheti 

$unbplä$en (tUart 23ranbenburg) verge Sell Saftet mit Ulifrolithen unb 

trapejoiben pfeilfpitsen vor. 2$arl Hohmann führt in feiner Tlbhanblung 

,,^in neues Vorfommen ber Äyngbyftufe in ber IKart 15ranbenburg" 
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(Prähift oeftfd>r. 33b. XVIII, 1927, 3/£. *5.)  eine Keibe von £unb= 

{teilen mit Stielfpigen an: Wollet, 2fr. Tlngermünbe, ©röningen, 2fr. 

Wefibavellanb, Cottbus. fctwaz verwafct>ene formen bet Stielfpige 

fommen vor in: 2^iefholt bei Wilsnatf (Sammlung Wels, Wittftocf), 

Solffen, Vlieberlaufig (Staatsmufeum Berlin), UTilbenberg 2fr. Templin, 

auf bem Tlbraham bei ^riefacf, 2fr. Wefthavellanb (Sammlung Wels). 

Stielfpigen von ber ftrengen 5orm liegen ferner vor von: Wuftrow 

a. Dengel, 2fr. 23uchow, Oierobe, 2fr. ©anbersheim (Onelfimb), 

Xiefeberg, 2fr. \Selmftebt (O^elfunb).

Wie aus ben Tlbbilbungen in 2$upfas Veröffentlichung (Beiträge 

;ur (Befcbichte öer Tlltmarf, 23b. II unb IV) erfichtlich ift, liegt auch in 

Talbe a. b. UTilbe bie Stielfpige vor. Oenfo wie Schmantes bringe auch 

id> bie Stielfpige mit ben Typen vom Swiberien sufammen, nur Bann 

man angeftchts ber eben angeführten Tatfachen nicht behaupten, baß 

allein bas Vorkommen ber Stielfpige unbebingt für ©leicfgeitigfeit mit 

bem Swiberien fpräche.

Qrs fei mir geftattet, an biefer Stelle aus^ufübren, warum ich — 

wie weiter oben bereits angebeutet — bas Swiberien für fo aufferorbent- 

licf> bebeutungsvoll für unfer mefolithifum fyalte. meiner HTeinung 

nach bilbet bas Swiberien an vielen Stellen ben Unterbau für bie fpäteren 

mefolitbifdxm 2^ulturftufen. 21 m Obe ber $olbia;eit bat ftch biefe fpät*  

paläolithifche 2\ultur von Often her in unfer (Bebiet verbreitet. Dn bem 

von 2\arl \iobmann (f. o.) veröffentlichten^unbplag von münchehofe, 

2fr. Äebus h<*ben  wir es mit einem (vielleicht etwas verunreinigten) 

Swiberien in tun, wie bie Stieb unb ©ravettefpigen (ein Stücf), bie burch 

Xetufcbe hergeftellten Stichel (neben ben gewöhnlichen burch Tlbfchlag 

geformten) unb bie Tatfache bartun, ba$ fich fein fpäteres mefolithif<he6 

material gefunben fyat (befonbers feine UTifrolithen!)1).

Wenn auf unferen mefolitbifdxm «Sunbplägen Stielfpigen vom 

Swibreytypus gefunben werben, fo führe ich bas auf ben eben erwähnten 

Swiberienunterbau surücf. 2luch bie (Bravettefpigen werben wohl im 

Swiberien ihren Urfprung h^ben.

x) Cbb ber etmvanbfrete Semeis für biefe frühe Datierung burch eine er>en= 

tuelle Cbrabung $u erbringen ifb, fleht bahin. 2luf jeben <fall paf t bas ITXaterial 

von ITiüncbebofe burd>aus in bas Silb ber Swiberienfultur.

Wenn man bie Stielfpigen von UTünchehofe mit benen von 2ll>rensburg 

vergleicht, fo ernennt man, baft auf betben Stellen genau ber gleiche £yp vorliegt. 

3ch möchte baher vorläufig bie Stielfpige von Qlhrensburg» tlavenflebt aus bem 

Stviberien ableiten.
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iBine ftarke Stüge für biefe Theorie ift bie Tatfache, baß aud> für 

bie Äyngbyftufe mit ihrer wahrfcheinlich am her Swibreyfpige entftam 

benen großen Stielfpige öftliche Beziehungen feßzuftellen ßnb (Ver= 

breitung ber Cvngbvbacfen).

3?od> bas Swiberien kommt nicht etwa allein al© Unterbau für fpä= 

tere mefolithifd>e Stufen in Betracht. ?ln manchen Stellen gehört fieber*  

lieh auch ein „lokale© t£nbmagbalenien" mit in biefen Untergrunb hinein, 

darauf fcheinen mir bie boppelt rhombifch gezahnten ^avelfeeh^rpunen 

mit runbem Schaft unb blattartig verbreiterter Baße h^zuweifen. 

tiefer Typus läßt fiel? nur von ben boppelreihigen UTagbalenien >5ar= 

punen ableiten. Ob bas Swiberien unb tUagbalenien ftc^> gemifcht 

haben unb [0 gemeinfam ben Unterbau barftellen, ober ob fte legtere© an 

vergebenen Orten einzeln, in unvermengtem 5uftanbe tun, wirb fid) 

oft fdnver erkennen laßen. £)a© würbe fid> nur bann entfeheiben laßen, 

wenn ftci> auf mefolithifd>en <$unbplägen feine UTagbalenienformen, 

bafür aber Swtberienformen feftftellen laßen; ober wenn nur bie 

HTagbalenieneinßüße vorhanben ftnb unb bas Swiberien ftd> nicht be*  

merkbar macht. Wenn in bem Hlaterial eine© mefolitßifd>en £unb= 

plage© ^ufammen ganz typifche JUagbalenienformen unb ganz typifche 

Swibreyformen vorkämen, bann würbe ba© bafür fprechen, baß 

UTagbalenien unb Swiberien in gemifeßtem oiißanbe ben Untergrunb 

abgegeben ßaben. Überhaupt wirb ftd> ber Unterbau nur erkennen 

laßen, wenn berartige typifche formen ber einen ober ber anberen 

Kultur gefunben werben; benn ba© übrige ^euerfteinmaterial wie 

Stichel, Schaber, Krager ift ja fo gleichartig, baß es als Kennzeichen für 

bie eine ober anbere Kultur in biefem <$alle vollkommen auefcheibet.

*) b. h’ Ttyven, bie in anberen gleichzeitigen Kulturen überhaupt nicht »or= 

kommen.

2lud> bie norbweftbeutfehen Kulturen unb Äavenftebt,

in benen bas Swiberien wahrscheinlich feinen Einfluß geltenb macht, 

werben für ihre ©egenb al© Unterbau fpäterer mefolithifcher Stufen in 

betracht kommen. !Uan müßte in biefem £alle annehmen, baß fie ßd> 

fcßließlich ber allgemein vorherrfeßenben Vleigung zur Verkleinerung 

ber Klinge angefcßloßen hätte. 3u erkennen ift biefer Untergrunb natürlich 

überhaupt nicht mehr, ba ganz fpezielle Typen1) für bie norbweftbeutfehe 

Sroßklingenkultur anfct>einenb nicht vorhanben finb.

Über ben fo vorbereiteten 23oben mag fid> bann ein Kulturftrom 

von Weften her, wo er au© bem 3ungpaläolithikum heraus entftanben ift, 
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ergoffen haben, her weit bis nach 0ften gebrungen ift: bas Earbenoi*  

fien ')♦ *oier  fegt nun bet fcßwierigfteEeilber 4£rforfch>ungunferesbeutfcben 

HcefolitbiVuins ein. Wir müßen ;u unterfcßeiben lernen ;wifch>en „echtem" 

«Earbenoifien unb ben nacßFlängen eines von anberen fcßon vorßanbenen 

Kulturen abforbierten Earbenoifien. Wenn beifpielsweife an irgenb 

einer ©teile UTiFrolithen vergefellfcßaftet mit Heinen Xunbfchabern, 

©ticßeln, Fragern gefunben werben, fo Fann bas ecßtes Earbenoifien 

fein. £s befielt aber burd>aus bie tTTöglid^feit, baß eine auf ©wiberien 

ober Htagbalenien jurucFgeßenbe loFale Kultur Earbenoifieneinßüffe 

aufgenommen unb verarbeitet ßat. helfen Fann ba nur eine grünblicße 

Unterfuchung ber UTiFrolithiF unb ihrer 23egleitformen. Vielleicht ift 

es möglich, Abweichungen (vielleicht IBigenentwitflungen) von ben echten 

Earbenoifienformen feftjuftellen. 23efonbers günftig lägen bie Verhält*  

niffe, wenn man in ber Umgebung bes gefolgerten planes gleichgeartete 

^unborte entbetfte, bie biefelben Abweichungen in ber UTiFrolithiF auf*  

wiefen. 3n biefem £alle hätte man eine „ÄoFalFuItur" ober „(Gebiets*  

Fultur" entbecFr. 0b etwas berartiges möglich ift, muß bie SuFunft er*  

weifen. Wir ftecFen in ber t^rforfcßung unferer beutfcßen mittleren ©tein*  

Seit noch gan; in ben Anfängen, besßalb läßt es ftd> leiber noch nicht ver*  

meiben, mit bem Wörtchen „wenn" ;u arbeiten. &och bas eine ftebt fcßon 

feft: Fommen UtiFroIithen ?ufammen mit ÜSernbeil unb ©palter vor, fo 

finb entweber bie erfteren ober bie letzteren aufgenommenes ^Kulturgut. 3n 

£>uvenfee (auch Calbe a. b. 'Uilbe möchte ich httr einbejiehen) Fann man 

beutlich feßen, baß bie ITTiVrolftbiF aufgenommen unb verarbeitet worben 

ift; benn fie ift grob, unb fie geßt vor allem anfcßeinenb eigene Wege2) 

(f. o.). 3?ie UliFrolitßiF ber auf 3? uv en fee folgenben Utaglemofe=©tufe ßat 

nur noch entfernte AßnlicßFeit mit ben Earbenoifienformen. ©ie ftellt 

fcßon einen eigenen Eypus bar.

x) tfi nicßt unbedingt ftd>er, baß das £ardenoifien von Weßen her* 

geFomnten iß, es Fann ftd> auch, tvte fchon erwähnt, in unferem engeren (bebiet 

ein „Härbenoifien" aus bent loFalen Änbntagbalenien heraus entwickelt höben. 

&ie »Tenbenj jur UfiFrolithiF war vielleicht eine weitverbreitete 5eiterfd)etnung. 

&afj minbeftens aufy Vtorbweßbeutfchlanb als Äntßehungsgebiet in ^rage 

Fommt, jeigt bas „Vortarbenoifien" vom fohlen Stein bei (Callenharbt (2Xnbree 

1931 unb 1932).

2) bie für .fienerobe Bedeutung höben!

3?aß auch vom VTorben unb vom 0ften bet noch Äinßüffe in unfer 

UTefolithiFum gebrungen finb, beweifen bie von ©cßwantes (Hamburger 

«Seftfcßrift Ip28) typologifcß georbneten ^avelfee*  Harpunen.
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?lus Öen bisherigen Erörterungen erhellt, baß bie fragen bes beut*  

fd>en UTefolithifums boch noch recht verwickelt unb fchwierig ftnb. Wenn 

nun außer ben gefchilberten möglichen 23eftanbteilen mefolithifcher £unb*  

plätte in beftimmten (Begenben noch gan? eigene formen auftreten1) — 

was in lebenbigen Kulturen nicht für abfonberlich gehalten werben kann 

—, fo muß bie fchon erwähnte große (Befahr, bie im Kulturfreisverfahren 

liegt, gan? befonbers beutlich hervortreten. (Beht man mit bem Vorurteil 

bes ftarren Kulturfreistheoretifers an mefolithifche £unbe heran, fo 

wirb man leicht, ba man ja in ber ^auptfacße nach mitunter nur 

gefahren Übereinftimmungen mit bekannten Kulturfreifen fucht, bie in*  

bivibuellen 5üge ber betreffenben <$unborte überfehen unb ftch bie 

tTTöglid>feft abfchneiben, eventuelle Äofalfulturen ;u erkennen. Un*  

bebingt muß gefragt werben: was ift ortsgebunben, wo ftnb Eigenem*  

Wicklungen?

L) wie es im Ktanbenburtttfd)en ju fein fcbeint.

Noch auf eine große Schwierigkeit muß hin9ewiefen werben. 

Kommen auf einem ^unbplatj Mlifrolithen ober anbere (Berate vor, bie 

wir als mefolithifche an;ufehen geneigt ftnb, fo erflären wir auf (Brunb 

typologifcher Erwägungen ben $unb für mittelfteinseitlich. £eict>t unb 

mit Xecßt kann eingewanbt werben, baß folct>e Kulturen ffdj> ftellenweife 

bis wett ins Neolithikum gehalten haben fönnen, etwa beshalb, weil bie 

Herrenfcfücht fchon bie fortfcßrittlicheren neolithifchen iTinge befaß, 

währenb bie Unter fcf?icht noch bie mefolithifcheKultur weiterführte. Tlußer*  

bem muß bamit gerechnet werben, baß irgenbeine ber jungfteinjeitlichen 

Kulturen UTittelbeutfd>lanbs ftch aus bem einhennifchen UTefolithifum 

entwickelt hat. Es wäre bann nicht unmöglich, baß biefe Kultur noch 

mitten im Neolithikum ^euerfteingeräte mefolithifchen (Tharafters führt. 

Vorbebingung für ben Nachweis ber Jufammengehörigfeit neolitbifd>ev 

Scherben unb folcher (Beräte ift natürlich bas Vorhanbenfein eines in 

Stufen geglteberten typologifchen unb chronologifchen (Berüftes, bas ben 

?lblauf ber mefolitbifdxn Kulturen bis in bie jüngften formen erkennen 

läßt. Wir brauchen alfo für bie mefolithifche (Typologie noch mehr Stü$*  

punkte, bie uns bie (Beologte ober an geeigneten Stellen bie Pollen*  

analyfe geben müßen.

Eine wettere Vorbebingung für bie Erforfchung bes beutfchen Ulefo*  

lithifums ift bie richtige Veröffentlichung ber ^unbfomplepe. Es muß alles 

veröffentlicht werben, nicht nur ausgefuct>te (Typen, fonft bekommt man 

nicht ben rechten Einblick, ^ier ben richtigen Weg gewtefen ;u haben, ift 
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bas grofse Verbienft meines hochverehrten Lehrers >5. ^ahne, bet in 

technifch’typologifcher "Weife vergebt. 3cb will verfuchen, in ähnlicher 

7lrt ben ^unbfomplep von #enerobe, Herichotv II, £rov. ©achfen 

;u bearbeiten als eine reichhaltige ^unbftätte innerhalb eines größeren 

mittelbeutfchen ^unbfreifes, ber uns vielleicht eine fefte ©runblage ab

geben wirb für eine fyftematifche Verarbeitung unb Bearbeitung bes ein« 

heimifchen Ucefolitbifums.



Seite 17 Seile Io von unten mufi l>ei^en:

Wat>rfd>einlirf> ift aud? bie iBfpe vor^xxnben getvefen.





Kapitel II.

Die fimde von fienerode und ihre Bedeutung.

A. § i. Das fundgebiet.

3m (Slogan’Sarutper Urftromtal bilbete fiep im Anfcpluß an bie 

Eiszeit eine größere Seelanbfcpaft, bet heutige Wiener Srucp. £)ie mitten 

im heutigen unb an beffen Vlorbranbe gelegenen, wopl in poft’ 

glazialer Seit entftanbenen oanbbünen boten bem Htenfcpen bet mitt’ 

leren Steinzeit bie nötigen öieblungemogliibFeiten. £)ie Sefteblung 

fetzte aber erft in einer Seit ein, als fcpon eine ziemlich ftarte Vertaubung 

ber Wafferßäcpen eingetreten war. £)ie Äanbfcpaft bat bis zur Seftebelung 

burcp ben tUenfcpen folgenbe t£ntwicflung erlebt1).

Schon in fel>r früher fpätglazialer Seit beginnt bie Vertorfung von 

Pßanzenreften auf bem fumpfigen (Ealboben. 5ur gleichen Seit etwa 

bilbet fid> in ben Vertiefungen bet? (Ealbobens ein See. Aus einem etwas 

fpäteren Abfcpnitt biefer Präborealzeit laßen Kefte von Sraunmoofen 

unb bie vorgefunbenen Weibenpollen auf ein bürftiges Pßanzenbilb 

fcpließen. Silberwurz wirb vorpanben gewefen fein, aber ftcper no<i> 

fein Walb. Wir paben uns alfo eine (Eunbrenlanbfcpaft vorzuftellen.

3m zweiten <Eeil ber präborealzeit beginnt zaghaft bie Ausbreitung 

bes Walbes. &ie Sirte perrfcpt vor, wäprenb fiep bie tiefer noep zurück 

palt. Waprfcpeinlicp finb auep bie t£spe unb bie Schwarzpappel vorpanben 

gewefen.

3m weiteren Verlauf bes präboreals wirb bie 'Kiefer perrfepenb. 

&ie Sirte bleibt bebeutungsvoll, wäprenb bie Weibe faft verfepwinbet. 

tSyiblicS bringen nacp ber Sefferung bes Klimas bann auep ^afel, i^iepe, 

Ulme, fpäter bie i£rle unb noep fpäter bie Äinbe nacp.

i£twa z« Seginn bes Soreais pat ber See feine größte Tlusbepnung 

erreicht. Wenn auep wäprenb bes Soreais ber Wafferftanb niept merfliep 

ftnft, fo füllen ftd> boep bie Vertiefungen bes Sees mit (Bvitjaabfänen 

unb pumusreiepen Ablagerungen, bie burep bas Vermobern von Seggen,

x) Vlad) bem Ergebnis ber von Dr. Vtietfcp angeftellten poUenanalytifcpen 

llnterfucbungen in enger Anlehnung an bas XTlanuffrtpt.

3af)resjd)rift, Bö. XXII. 2
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Schilfrohr unb anberen Sumpfgewächfen, bie bas flache Waffer umrahmen, 

entftehen. (Sröflere flächen bes (Bewäffers werben wohl auch von biefen 

Pflanzen burchfe^t ober mit Scbwingrafen überzogen. tBine Frautige 

Unterwafferflora entfteht, unb fo verwanbelt ftct> ber See mehr unb me^r 

in ein Sumpfgelänbe. ^as gilt wenigftens für ben ^wifchen &üne 

6, 5 unb 2 gelegenen Zeil bes Bruches (Zeptabb. I). 3m Süboften 

haben fleh möglicherweise nod> länger größere Waflerflächen gehalten. 

Vielleicht haben auch weftlich ber &üne H noch einige Xefltümpel ge*  

ftanben. (Segen ’£nbe bes Boreais ift bie Verlanbung flemlich abge*  

flhloffen, fo bafl bie um bie Wenbe ;um AtlantiFum einflehenben 

Siebeier eine Sumpflanbflhaft mit Brud>walbhorflen vorfanben. ^ier 

Fonnten fle in ben IBoorgewälfern bem ^iflhfang nachgehen. Auch bie 

3agb auf Sumpfvögel unb (Broflwilb ftanb ihnen offen.

£)afl es fleh bei ben nun näher ;u fchilbernben 5?ünen nicht 

nur um SilepwerFftätten, fonbern auch um regelrechte Sieblungs*  

plä^e banbelt, erflheint mir Har. 3?afür fprid>t erftens bie (Eatfache, 

bafl auf faft allen <$unbftellen Silices vorFamen, bie beutlify i£inwirFungen 

bes Feuers zeigten, ferner fprechen bafür 25nochenfunbe auf 5?üne 5 

(Schürfgraben). Vor allem wirb biefe Anflcht aber baburch beftätigt, bafl 

auf ben &ünen nicht nur Abfälle, fertige unb halbfertige (Seräte gefunben 

werben, fonbern febr viele ftarF benutzte WerF;euge.

&ie £)ünen bienen beute teile als Sanbgruben, ;um anberen Zeil 

finb fle 21cFerlanb. Allgemein fei noch gefagt, ba^ fämtliche 26 ^unbftellen, 

beren dage auf ber 2$arte £eptabbilbung I bargeftellt ift, noch längft 

nifyt erfchöpft ftnb. 2iuch finb wirFlich umfaffenbe (Srabungen noch an 

Feiner Stelle ausgeführt worben.

§ 2. Die Veröffentlicbungs- und Bearbeitungsmetbode.

£>ie Veröffentlichung beginnt mit 5?üne 5, bie fyeute ;um Zeil fd?on 

;ur Auffüllung ber Wiefen abgefahren ift. ^ier liegen bie £unbe in um 

überfehbarer IHenge. &a bei biefer Xeid>h<tltigFeit bes Materials bie 

größte WahrfcheinlichFeit für bas Vorh^nbenfein aller in $rage Fommen*  

ben Zypen gegeben ift, ftelle ich ^te Bearbeitung biefer ^unbe an bie Spitze. 

5?ann folgen bie ^unbe von &üne 6, 1-, 12, 15, 26, H, bie wohl biefelbe 

Kultur barftellen wie bie 5«nbe auf £>üne 5. 2)üne 2 fcheint eine etwas 

anbers geartete Kultur ;u bergen. Auf 2?üne 2 folgen bie übrigen «Sunb*  

ftellen, bie eine einwanbfreie Beftimmung nicht ;ulaffen, nach ber Xeiben- 

folge ihrer Auffinbung.
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23ei bet Veröffentlichung unb Bearbeitung bes ^euerfteinmaterials 

von ben£>ünen ausberllmgegenb von ^ienerobe fd>lage ich einen hoppelten 

YVeg ein. £>a es mir barauf anfommt, bas gefamte material tu veröffent» 

lid>enz unb nicht nur einzelne herausgefuchte (Typen, gliebere ich bte Un> 

menge von «Seuerfteingeraten ;unächft entüebimgtUecbnifcb, b. b. ify fage 

nach bem Rohmaterial, nach ber A'orm bes ^euerfteinftüctes, aus bem bas 

betreffenbe (Berat gefertigt ift. 3?er erfte Schritt in biefer entftehungs*  

technischen Unterfuchung muf bemgemäü fein, baf bas ganje unre*  

tufetüerte material gegliebert tvirb, um tu (eben, welche (Brunbformen 

für bie fertigen (Berate eigentlich vorbanben finb. fcem unretufd)ierten 

^euerfteinmaterial h<*be  ich folgenbe (Blieberung gegeben:

(Trümmer

Kernftücfe

(Bro^e Tlbfchläge

mittlere Tfbfctüäge

'Kleine Rbfcbläge

(Bro^e Späne

mittlere Späne

'Kleine Späne

(Brofje Klingen

mittlere 'Klingen

Kleine Klingen.

'Bs ergeben ftch alfo elf (Bruppen, benen bie (Beräte ihrer Bntftebungs= 

form nach ;ugeorbnet werben muffen, innerhalb biefer (Bruppen werben 

bie (Beräte technologifch, b. h- fyw Zurichtung nach, gegliebert. Wir 

tonnen ben einzelnen (Bruppen alfo folgenbe Überfchriften geben:

3?ie (Trümmer unb ihre Verwertung,

&ie Kernftücfe unb ihre Verwertung,

£>ie großen Rbfcbläge unb ihre Verwertung

ufw.

23evor ich tur Kenn?eichnung bes ^weiten Weges ber Veröffentlichung 

unb Bearbeitung übergehe, müffen bie Tlusbrücfe, bie ich in ber Überfchrift 

ber einzelnen (Bruppen verwenbe, erflärt werben.

(Trümmer finb folcf>e Stücfe, bie, wie ber Ylame fagt, burch ein= 

fache Zertrümmerung von ^euerfteinfnollen entftanben finb. Sie finb 

nicht mit ber Tfbffcht gefchlagen worben, fie von vornherein ;u Vorformen 

von (Beräten ;u ftempeln. ^£s finb Vlaturtrümmer, b. b. bie Vlatur l>at 

bie Zertrümmerung beforgt; womit natürliif) nicht gefagt fein foll, ba$ 

nicht auch ber menfeh burch Zerfchlagen einer ^euerfteinfnolle bei irgenb

2*
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einer (Belegenheit folcbe (Trümmer hätte fchaffen tonnen. Rennzeicbnenb 

für bie (Trümmer ift, baß fie feiten einen ausgebilbeten ScblagbudM unb 

regelrechte Schlagwellen aufweifen. dagegen finb Stufenbrüche ein (ehr 

häußges unb charafteriftifches JTTerfmal.

isDas Rernftücf ift ber Rern ber ^euerfteinfnolle, ber nach bem »5er*  

unterfchlagen von Rbfchlägen, Rlingen ufw. übrig bleibt, alfo ein pro» 

buftionsreft. t£s fann aber auch fein, baß ber Rern ber Rnolle von vorn’ 

herein bas beabficßtigte (Berät ift, 5.25. beim Rernbeil. 'Kan fann alfo 

beim Rernftücf nicht immer von einem übrigbleibenben Reft reben. Tiber 

auct> eine britte HTÖgließteit ift nifyt ausgefcbloßen: 'lian fann von einer 

Rnolle Rbfcbläge, Rlingen ufw. gewonnen unb bann ben übriggeblie*  

benen Rern z» einem (Berät umgeformt haben. Tllfo zwecfmäßige Der*  

zenbung eines probuftionsreftes.

<Sür ben Tlb fd>lag ftnb fennzeicßnenb ber ScßlagbudM, bie Schlag*  

wellen unb bie unregelmäßige ^orm bes ganzen Stücfes.

&er Span jeigt ScßlagbudM, Schlagwellen unb im ganzen eine 

längliche £orm. Sbfefe längliche ^orm ift aber immer noch unregelmäßig.

5?ie Rlinge enblich hat SchlagbudM, Schlagwellen unb annäbernb 

parallele Ränber. 2?ie Bezeichnung ift von ber <$orm unferer tKeffer*  

Hinge h^tgenommen.

£)er zweite Weg meiner Bearbeitung führt zur typologifcßen Be= 

hanblung ber (Beräte. Wir ftellen auf (Brunb ber vorhergegangenen ent*  

ftehungstechnifchen Bearbeitung feft, welches (Bepräge ber vorliegenbe 

^unbfomplep aufweift, ferner unterfucßen wir bie ^erfunftsmöglich' 

feiten ber wichtigen (Typen. Ruf biefe Weife h<*ff e ifyf bie fulturelle 5u*  

fammenfetzung ber £unbe von <$ienerobe feftftellen z« tonnen. 5?ie typo*  

logifct>e Behanblung ber Ulifrolithif wirb möglicherweife Tlnhaltspunfte 

für bie Seitftellung ber ö'unbe ergeben. Öur Kontrolle biefer Ärgebniße 

foll bie pollenanalvfe an geeigneten Stellen z» genommen werben.

B. § 3. Die fimde von Düne 5.

£?ie Tlrt bes Rohmaterials.

t£s hanbelt ftch in ber <5auptfache um ben gewöhnlichen graublauen 

bis fchwärzlichen Silep. Recht bäußg ift auch weißer ^euerftein. (Belb*  

braune Stücfe finb verhältnismäßig feiten, ebenfo fommt gebänberter 

Silep nur in wenigen t^pemplaren vor. (Banz feiten ift (Huarzit.

)Bs hanbelt ftch zweifellos um fleinfnolligen tKoränenfilep, ber irgenb*  

wo im S ober NO am Ranbe bes Wiener Bruches im (Brunb*tBoränen*  

gebiet gefammelt fein muß.
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Älopffteine.

(£s ift eine ganze 7<eibe von zertrümmerten Quarzit» unb (Branit» 

fnollen vorhoben, bie wohl als Xefte von TUopffteinen ;u beuten finb. 

Erhalten ift ein großes (Berät aus einem Quarzitgeröll, bas an beiben 

i£nben fehr beutlidje (Bebrauchsfpuren zeigt. £s ift anzunehmen, ba$ es 

fid> hier um eine Unterlage (Xmboff beim Xetufchieren hobelt.

(Tafel I, llbbilbuncf I).

ferner ift ein Schlägel mit Schnürrinne aus Quarzit auf 5)üne 5 

gefunben worben. &as auf ber Unterfeite fiact>e (Beröll ift gar nicht weiter 

in $orm gebracht, fonbern nur mit ber Schnürrinne verfemen worben. 

<Jt$ etfcfyeint mir nifyt als unbebingt ftcher, ba$ bas Stüd ber mefoli» 

thifd>en 23eftebhing angehört. derartige Stüde frommen auch in fpäteren 

vorgefchicbtlicben perioben vor.

(Tafel LIV, Tlbbilbung 316).

Die Trümmer und ihre Verwertung, (häufig).

l£s ift faum möglich, mit Sicherheit Vlaturtrümmer unb von tlTen» 

fchenbanb gefchaffene (Trümmer zu unterfcheiben. 3?a Trümmerftüde auf 

5)üne 5 nur feiten Verwenbung fanben, wäre es auch zwedlos, eine folche 

unfichere Trennung zu verfügen. £)ie Trümmerftüde finb nicht allzugrof). 

&as größte ift Io cm lang unb 3—£ cm breit. i£ine Anzahl finb etwa 

7 cm lang unb 5 cm breit; bie meiften finb Heiner.

(Tafel II, Tlbbilbung 2—6). 

Ulefferformen:

(Bebrauchsfpuren.

dein baifenförmiges Trümmerftüd zeigt eine natürliche I>oI?Ie 

Schneibenbilbung, bie ben iUenfchen wohl gereizt b>atz fte in biefem Sinne 

ZU benutzen, ^s finb an biefer ^ohlfctmeibe Verletzungen vorhanben, 

bie wohl als „Verarbeitung" zu werten finb. £>as Stüd ift alfo als ^ohl = 

meffer benutzt worben.

(ZCafel III, 2ll>btlbung 7).

Schneibeede.

i£ine gewiffe ’ül>nlict>teit mit ben weiter unten (S. 22) behobelten 

(Beräten mit langer querftehenber Tlrbeitsfante h<tben einige bearbeitete 

Trümmerftüde. iDod) es ift leicht erfichtlich, ba$ es bei ber Zurichtung nicf>t 

auf bie quere 2$ante angenommen ift, fonbern auf bie Äde. 5?urch einen 

von oben her geführten 2lbfd>lag ift eine Schneibeede mit einer furzen 

unb einer langen 2$ante gefchaffen worben. 3ch bezeichne biefes (Berät 

als meffer. (Tafel IV, 2lbbtlbung 8.)
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Du einem anderen £alle ift an beiben Seitenflächen herumgeZIagen 

worben, um bie tBtfe möglichft fiafy ;u geftalten. tiefes letztgenannte 

StücF hat auf ^r ^er ÄcFe gegenüberliegenden Seite ein natürliches, 

gezwungenes Widerlager für ben Daumen ber rechten ^and. praftifct>e 

Verfuge haben die außerordentlich gute TlrbeitswirFung biefes (Berätes 

ergeben. (zuf. 2 StcF.) (tCafel IV, Tlbbilbung 9.)

IKurze querftebenbe 2lrbeitsFante:

£)urd> einen bzw. mehrere Tlbfchläge hat man einigen Trümmer*  

ftütfen eine Furze, querftehenbe TlrbeitsFante gegeben, bie bie Schnitt*  

linie zweier Ebenen bilbet:

1. eine Seitenfläche bes Trümmerftütfes,

2. bie burch ben 2lbfd>Iag gebildete fläche.

Wir h^ben es mit bem feitlichen ^Kantenftichel zu tun1). 3?ie 

TlrbeitsFante zeigt bei einem Stü<f Schärfungs*  unb (BebraticbsretuZt- 

(2 Stütf.) 

(tÜafel IV, 2lbbilbung IO.)

□n brei weiteren fallen ift bie TlrbeitsFante mittelftänbig (mittel*  

ftänbige ^Kantenftichel). t£ines ber StücFe hat am anderen t£nbe bie 

lange, querftehenbe TlrbeitsFante, bie in biefem $alle auch bie Schnittlinie 

Zweier burch Tlbfchläge gefchaffener Schrägebenen ift. (3 StücF.)

'£in Stü(f, bas bie Furze querftehenbe TlrbeitsFante von Vlatur aus 

bat, zeigt erftens Schärfungs*  unb (Bebrauchsretufche an ber Tlrbeits*  

Fante unb zweitens ftarF ausgeprägte Schu^retuZe an einer Hangs Fante. 

5?iefe letztere 25earbeitungsweife [oll Verletzungen ber Ringer bei ber 

^anbhabung bes (Berätes verhinbern. (I StücF.)

(ZCafel IV, 2(bbilbung II.)

Hange querftehenbe 2lrbeitsFante:

Einige TrümmerftücFe zeigen bie Suarbeitung auf biefe 2lrbeitsFante. 

£)ie TlbZIäge ftnb bei einem wechfelftänbig geführt worben. Tronbem

x) Um Ultüverflänbntffe ju vermetben, fei <folgenbes gefegt: 2lls Santen» 

ftid)el bezeichne ich folche Stücte, beten 21rbeitsflelle tatfächltch eine Sante ift. 

I£tn feitlicb>er Santenflichel liegt vor, wenn bie TlrbeitsFante an ber Seite figt unb 

burch bie Schnittlinie einer natürlichen (fläche unb ber burch llbfcblag gewonnenen 

(fläche gebilbet wirb (bjw. burd) ’Johlretufchterung ber Stirn unb feitlichen 2lb= 

fdüag ober bogenförmigen 2lbfd>Iag an ber Stirn unb fenFredUen an ber Seite; 

vergl. tCaf. XLIII, 2lbb. 20£). iUittelüänbig ift ber 7Äantenftid>el bann, wenn bie 

2lrbeitsFante in ber IKitte fiijt unb burch bie Schnittlinie ber flächen ber nach 

beiben Seiten laufenben 2lbfd>Iäge gebilbet wirb. ICine fläche Fann aud> natürlich 

gebilbet fein. ISin liegt vor, wenn bie 2lrbeitsfielle wirFIid) eine an*

nähernb punFtförmige IßcFe ifi*
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eine wirtlich gerate Tlrbeitsfante nicht erreicht worben ift, zeigt bas (Berät 

Gebrauchs fpuren. (Tafel V, 2lbbtlbung 12.)

£in (Trümmer weift eine von Hatur aus vorhanbene Tlrbeitsfante 

in obigem ©inne auf, bie benutzt worben ift.

(Tafel V, 2tbbilbung 13.)

Bin weiteres ©tuet h<tt auch bie natürlich geformte, lange quer*  

ftehenbe Tlrbeitsfante, bie (Bebrauchsfpuren aufwetfi. Bie untere £läd>e 

ift nach oben gerunbet, bie obere etwas bohl. Bie betben Xängsfanten 

Zeigen ftarfe ©chutzretufche. Bie untere fläche muß in ber (Begenb ber 2lr= 

beitsfante eine ftörenbe, l;>od)ftel)enbe ©teile gehabt h<xben, bie burch einige 

Tlbfchläge von ber ©eite her befeitigt worben ift. Bas ganze (Berät mit 

feinen einfd>wingenben ©eitenfanten liegt vorzüglich in ber <5anb unb 

bürfte wohl zufammen mit ben anberen ©tücten mit langer querftehenber 

Tlrbeitsfante als tHeißel ;u bezeichnen fein, fpeziell fogar als ^ohb 

meißel, Bs liegt im ganzen eine gewiffe MbnlidBeit mit bem ©palter vor.

(Tafel V, Slbbilbung H.)

(5ufammen 6 ©tücf.) 

2^urze herausgearbeitete ©pi^e:

Bei einigen ©tücfen ift beutlich z» ernennen, baß thte Bearbeitung 

auf 'Briangung einer herausragenben ©pit$e hinzielte. Bine von Vlatur 

aus vorhanbene Bete ift in eine ©pitze umgewanbelt worben, inbem man 

bie nicht fteil genug abfallenbe ^Kante hohl retufchterte. 3?ie ©pitze ift 

entweber annähernb punftförmig ober mehr runblich-

(Tafel V, 2lbbtlbung 15—16.)

Vermutlich ftnb bie gefolgerten ©pi^en als Bohrer benutzt wor*  

ben. (3 ©tücf.)

Äange h^tausgearbeitete ©chnabelfpi^e:

Befonbers gut gearbeitet ift bie ©pitze an einem länglich fachen 

(Erümmerftücf. Bie ©pitze war fd>on von natur aus vorhanben; an 

einer ©eite faß eine natürliche ^ohlferbe. Um bie Tlrbeitsleiftung ber 

©pitze noch zu erhöhen, b<tt man auf ber anberen ©eite eine ^oblferbe 

fünftlich angebracht. 3?iefe 2lrt ber ©pitze fann fowohl zum Bohren als 

auch 3unt Tlufrei^en fKeiüfpitze) benutzt worben fein. (I ©tücf.)

(Tafel VI, Ubbtlbuntj 17.) 

©pitZbalfen:

Einige baifenförmige Trümmerftücfe ftnb fo bearbeitet worben, 

baf) fte an einem tBnbe in eine ftumpfe ©pi^e auslaufen. 3?ie (Bebrauchs*  

fpuren an ©pitze unb ’Äanten laßen barauf fchließen, baß biefe (Beräte 

als lange Bohrer benutzt worben ftnb. (3 ©tütf.)

(tergänj.^Tafel LII, Slbbtlbung 302.)
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Papageien fchnabel:

Soiefe 33eseichuung wähle ich für einen Typ, her ^ll>nIicf>Peit mit bem 

Papageienfd?nabel aus bem weftlichen UTagbalenien bat unb im ein» 

heimifchen „loBalen JUagbalenien" baung, vorBommt. £)er mefolitl>if<i>e 

papageienfchnabel1) hat eine tune, fcharfe &<fynabelfyit$ef bie ftd) von 

ben Butten hetausgearbeiteten öpinen (Bohrern) burchaus unterfdx'ibet. 

££s befteht eine Verwanbtfd>aft mit ben iXcBfticheln. Betreffs bes (Berate» 

SwecBes ber papageienfchnäbel vermute ich, ba$ fie tum Xillenfcbneiben 

(was 3. B. tum Schäften ber lUiBrolithen nötig war) benutzt worben 

finb. praBtifdx Verfuge haben gezeigt, ba$ fie hierfür (ehr geeignet 

finb. (I Stücf.)

x) 2lusbrüctlid) fei gefagt: T*etf. verficht unter „Papagetenfcbnabel" nid>t 

8as (berät, 8as bccgeflellt tfl 8urd> bogenförmige 'Ketufdx an ber Stirn unb feit» 

liefen Stid>elabfd>lag, fonbern bas WerFjeug mit einer gewöhnlich feitlich 

figenben, tvirFltch fchnabelförmigen burch Tletufcbe tjergeflellten Spige!

2) Äs ifl Faum möglich, swifchen einem Schaber unb einem SRrager einen 

genauen Unterfchteb ju machen. 5?ie CätigFeiten bes Schabens unb Kragens 

unterfcbeiben (ich nur burch bie 2lrbeitsrid)tung. Beim Kragen bewegt man bie 

wirFfame 2lrbeitsFante in Kid)tung auf ben eigenen Körper ju, beim Schaben 

bagegen von (ich weg (vgl. 2lbfcbaben von HTohrrüben), ober von linFs nach 

rechts bjw. von rechts naä> linFs an fid> vorüber. Wohl bie meiflen ber Stücfe, 

bie wir als Schaber ober Krager bezeichnen, Fönnen jum Schaben wie zum 

Kragen gebraucht worben fein. Och werbe baher ben 2lusbrucf „Schaber bzw. 

Krager" anwenben.

(Ärgänz.»tCafel LH, 2lbbilbung 303.)

Xange feitlfcf>e (teile 2lr beits Ban te:

Einige Trümmer tragen tum Teil an beiben XängsBanten eine Xe» 

tu(d>e/ bie bisweilen wie Serfdünbung ausfieht. Stveifellos ift fie aber 

Bünftlich angebracht. 5?er ©eräteswecB ift fraglich. 'lian Bönnte wohl 

an einen groben Schaber b;w. Xratter2) benBen, ebenfogut ift es aber aud> 

möglich, bah berartige Stütfe ;um Seuetffylagen benutzt worben finb. 

(5?er ba;u nötige Pyrit hat fid? allerbings bisher noch nicht feftftellen 

laffen.) • (4 StücB.)

(XafelVI, 2lbbilbung 18.)

Vorbere (teile XrbeitsBante an hufförmigen Stütfen:

Einige Trümmer, bie von Hatur aus eine h<*he,  hufartige £orm 

unb eine annähernb gerabe Unterfläche haben, finb tu ©eräten mit vorn 

gelegener fteiler TlrbeitsBante umgewanbelt worben. 5?ie Bearbeitung ift 

burch (teil verlaufenbe 2lbfd>Iäge gefchehen. &ie TlrbeitsBante ift etwas 

Sacfig, bisweilen auch etwas h<>hl9efrrbt. ©ebraud^sretufdx'n finb vor» 
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hanben. 5?fefe Steilgeräte finb iv>obl als^obel tu bezeichnen, was bur<h 

gelungene pra£ttfd>e Verfuche bekräftigt wirb. Die glatte Unterßäche ift 

bie (Bleitebene bes Hobels.

(Tafel VI, 2lbbiI8ung 19

Tafel VII, 2lbbtlbung 20, 21.)

Einige ^obel finb vorbanben, bie von Vlatur aus auch fchon bie 

Rrbeitskante haben, i£in Stück bat eine gerabe Rrbeitskante. Durch vor-' 

hanbene (B ebr au dtsfpur en ift bie 33enu^ung biefer Steine fichergeftellt.

(Jufammen 5 Stück.)

Vorbere fteile Rrbeitskante an flacheren Stücken:

Verwanbt mit bem gefdülberten ^ufhobel finb (Berate, bie eine ähn*  

liehe bearbeitete unb ^erarbeitete Rrbeitskante an ber Vorher feite auf-' 

weifen. Vlur ift bie (Befamtform nicht fo fyofy gezogen, fonbern flauer, 

aud> ift bie Unterfeite nid>t unbebingt eine glatte fläche. 3d> be;eid>ne biefe 

(Berate als Stirnfd>aber bzw. »kraßer. (2 Stück.)

(Tafel VII, 2lbbilbung 22—23.)

Die Kernftüche und ihre Verwertung.

(£s kommen verfchiebene Rrten von Rernftücken vor. 3d> beginne 

mit ber am zablreid?ften vertretenen $orm.

Der unregelmäßige Ylucleus.

Das Rohmaterial zur ^erftellung von Rbfcblägen unb RIingen ift 

UToränenfilep in ziemlich kleiner Rnollenform. Selbftverftänblid) wollte 

man biefe Rnollen bis zum llußerften ausnu^en. Ulan begnügte ftd> 

in ber UTehrsald ber «Sälle nid)t bamit, in einer beftimmten Richtung bie 

RIingen unb 2lbfd>läge heruntersufddagen, fonbern man fc^lug von allen 

nur irgenbwie möglichen Rauten aus. Ulan nützte bie Vluclet foweit 

aus, bis man fie beim Sd^lagen nid>t mehr fefth<tlten konnte. £)as *Br=  

gebnis biefer Scblagtedmik finb unregelmäßige Vluclei von etwa (Lauben*  

eigröße. l^in Vlucleus im Rnfangsftabium ber gefdulberten Sd?lagted>nik 

liegt vor. Är ift fauftgroß.

(Tafel VIII, Abbildung 2^,

Tafel IX, Abbildung 25, 28.)

(Sufammen Stück). 

Unter ben unregelmäßigen Rernfteinen ift ein Stück befonbers auf*  

fallenb.

(Tafel X, 2lbbilbung 29).

<£rot$bem es eine natürliche Durchlochung ;eigt, woburch es ;ur ^erftellung 

von RIingen ungeeignet fein bürfte, h<tt man boch baran herumgefchlagen. 
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Sehr unwahrfd>einlich erfcheint mir bie (Theorie, ba^ es barauf ange*  

Fommen wäre, burchlochte klingen vom BlocF herunterzufchlagen; benn 

ba bas Äoch nur 3 mm unter bem SchlagpunFt figt, würbe beftimmt 

Splitterung eintreten, auch bann, wenn wir Dru(fted>ttiF für bie klingen» 

herftellung annehmen würben. 3cb £>alte es für ausgefchloffen, ba$ von 

biefem StücF burchlochte klingen gewonnen worben ftnb. Ulan Fann alfo 

vielleicht annehmen, ba$ ber Ulenfeh biefe ^euerfteinFnolle gerabe wegen 

ber Durchlod>ung aufgehoben unb bearbeitet hat. Der SebanFe liegt nabe, 

ba$ bas StücF als Y7etzfenFer benutzt worben fei. Wo;u bann aber bie für 

einen VTe^fenFer boch unnötige Bearbeitung?

Um nicht pb^ntaftifd) z« erfcheinen, wollen wir junäi^ft einen rein 

te4>nifd>en j£rFlärungsverfuch machen:

Ulan hat biefe ^euerfteinFnolle wie viele anbere auch ;ur herftellung 

von ^Klingen b;w. Tlbfchlägen benutzen wollen, infolge ber Durchlochung 

unb anberer innerer Wiberftänbe bes (Seuerfteines erwies ftch bas Stü(f 

ZU gefchilbertem StvecF untauglich, unb man warf es weg. Segen biefe 

Ü^rFIärung Fann man einwenben, ba£ ber bamalige Ulenfeh, ber mit ber 

^euerfteinfchlagtechnif bocb hervorragenb vertraut war, biefes burchlochte 

StücF wohl von vornherein als ;ur "Älingenberftellung untauglich er*  

Fannt haben bürfte. nehmen wir aber an, ber Ulenfeh hätte biefe ££r*  

Kenntnis von vornherein nifyt gehabt unb er hätte bocb ^Klingen herftellen 

wollen. Ulan Fann feftftellen, ba$ an ber ^Knolle minbeftens 12 Tlbfchläge 

geführt worben ftnb. Davon würben höchftens zwei als im Sinne ber 

2Uingenherftellung gelungene z« bezeichnen fein. Tille anberen enben an 

einer Stelle, an ber ftd> zweifellos ein innerer Wiberftanb im Seuerftein 

beftnbet, ber bie 2$Iingenherftellung unmöglich macht. Das muü ber 

Ulenfeh fpäteftens beim vierten Schlage gemerFt haben. Warum bat ftch 

ber Ulenfeh nun auf biefes untaugliche StücF feftgelegt unb noch minbeftens 

acht Schläge angebracht, bie alle an ber geFennzeichneten Stelle enben 

mußten? Warum warf er es nitfyt nach bem vierten Schlage fort? Wir 

werben z« bem Schluß gebrängt, ber Ulenfeh muf mit biefer «Seuerftein- 

Fnolle etwas Befonberes vorgebabt haben. Was ift bas Befonbere an 

biefem StücF? Öunächft ganz gewift bas £och. Darauf ift es beftimmt an*  

geFommen. Da$ bie 2UingenherfteIlung wohl nicht ÖwecF ber Bearbeitung 

war, ift uns minbeftens wahrscheinlich geworben.

Seh? auffällig ift nun, ba$ bas ganze StücF zweifellos bie £orm 

eines menfehlichen Kopfes hat; es iftfogarni($>tallzuvielPhantaftenötig, 

um einen weiblichen 2$opf mit auf bem Hinteren £eil bes Sd>äbels auf*  

geftecFtem ^aarFnoten z« erFennen. Sollten wir hier tatfächlich eine pri*  
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mitive Steinplaftit vor uns haben? 3?as £od> würbe barauf fct>Hef$en 

laßen, bah bas Stütf vielleicht als ein Tlmulett1) um ben ^als gehängt 

getragen worben ift. darauf fann aud> bie Öerfchinbung um bas £och 

herum hinweifen. Von Xetufchierung barf in biefem £alle nicht gefprod>en 

werben. ^Bntweber finb bie Heinen Tlbfplitterungen beim Schlagen ent» 

ftanben, ober bie Jerfchinbung ift jweds Tlbftumpfung ber ^Kante tünftlich 

hervorgerufen worben, ou entfcheiben ift biefe $rage nicht.

£ne ungefähre £orm bes Kopfes lag [chon von Vlatur aus in ber 

^euerfteinfnolle. £)er»5als würbe bann von Ulen fchenhanb burd)2lbfchläge 

geformt worben fein. Selbftverftänblich bin ich mir bewußt, bah bas (Be» 

fagte phantaftifch Hingt unb nicht ;u beweifen ift. i£benfo felbftverftänblid) 

ift es aber and), bah wir an folchen Stücten, bie unfere phantafie in 

ber gefchilberten ^inficht reifen unb rein tech>nifch nur fd>wer tu erHären 

ftnbz nicht vorübergehen bürfen. &ie Berechtigung tu folchen (Bebauten*  

gangen unb Vermutungen gibt uns bie Überlegung, bah ja biefe Phantafie 

ber Tlnfcbauung, bie ftd> in uns regt, bei primitiven tTTenfd>en noch viel 

größer ift. öu beuten gibt auch bie cEatfache, bah noch beute burchlod>te 

^euerfteine gefügt unb als „(Blütfsfteine" um ben *5als  gehängt werben!

dagegen muh natürlich fofort eingewanbt werben, bah ^cr HTenfch 

boch nicht von vornherein wiffen tonnte, ob bie auch an bem

„*3alsabfai$"  haltmachen würben. 2?as ift unbebingt richtig, ^en Wiber*  

ftanb an biefer Stelle tann er erft beim Schlagen feftgeftellt haben. (Ero^*  

bem erfcheint es mir nicht unmöglich, bah bo<h bie 2lbftcbt vorgelegen hat, 

bie natürliche Kopfform burch ^erausarbeitung eines ^alfes tu verbeffern. 

£>er tTTenfd> bat eben ben Verfuch gemacht, unb er ift geglücft.

IHit Sicherheit tu beweifen ift bie vorgefühtte 2lnfid>t nicht. (Ero^bem 

glaubte ich an biefem Stüct nicht ohne weiteres vorübergehen tu bürfen.

IKefferformen:

(Bebrauchsfpuren.

'Bin breitflaches IKernftüct, von bem einige Tlbfchläge herunter» 

gefchlagen finb, seigt an einer 2 cm langen 2$ante (Bebrauchsfpuren, bie 

barauf fchliehen laffen, bah bas Stüct wohl als etwas

HTeffer gebraucht worben ift. (I Stüdt.)

Vgl. bie (Erümmer unb ihre Verwertung.

 (tEafel XI, Jlbbtlbung 30.)

x) Wir fennen onnäl>ernb tropfenförmige ilnbänger aus 23ernjtein mit ein» 

gefdjniQten menfd)lid?en (SeftdUsjägen aus ber Wohnpla^fultur aus Veftergöt» 

lanb unb <finnlanb. (Äofftna: &ie Onbogermanen, UTannusbibl. 26, 1921, 

S. 38, 2lbb. 6^ unb 65.)
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^Kurze querftehenbe Tfrbeitekante:

£in urfprünglicher Ylucleue I?at einen komplizierten (Berätzweck 

gehabt. Sunäcbft finben wir bie burch bie Schnittlinie einer natürlichen 

unb einer gefchlagenen (bei ^erftellung von klingen entftanbenen) 

fchrägen Oene gebilbete kurze querftehenbe Tlrbeitekante: mittel*  

ftänbiger 7\antenfti cbel. 2lm t£nbe bie[er 2$ante befinbet ftd> eine 

herauegearbeitete Spitze: ?um lobten ober Tfufreißen. 2luf ber anberen 

Seite ift bie querftehenbe Tfrbeitekante zufammen mit zwei anberen kanten 

an ber 23ilbung einer Spitzecke beteiligt, bie Surichtunge*  unb (Bebrauche*  

retufcbe zeigt: t£ck ftichel. 3?ae ganze Stück wirb unten burch eine mittels 

Ketufche einmal gebuchtete Tlrbeitekante begrenzt: ^ohlfchaber bzw. 

* kratz er. (I Stück.)

(Tafel XI, 2lbbtlbung 31.)

ferner finb noch einige unkomplizierte Stücke mit Furzer, querßehen*  

ber Tlrbeitekante vorhanben: Ulittelftänbige ^Kantenftichel, her*  

gestellt burch Tlbfchläge nach beiben Seiten hin. (2 Stück.)

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

(Tafel XI, 2lbbilbung 32.)

£ange herausgearbeitete Schnabelfpitze:

2tus einem unregelmäßigen Ylucleue, ber Spi^enbilbung aufwies, 

hat man ein (Berät mit Schnabelfpitze gemacht, inbem man bie 3orm ber 

Spitze burch einen kräftigen Tlbfchlag verbefferte. 5?urch bie entftanbene 

23ucht ift bie Tlrbeitsfpi^e vom übrigen (Berätkörper fcharf abgefetzt 

worben, ^ie Spitze zeigt (Bebrauchefpuren. (Berätzweck: Xeißfpitze.

(I Stück.) 

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

(Tafel XI, 2lbbilbung 33.) 

Xange feitliche fteile Tlrbeitekante:

t£in ehemaliger VTucleus ift z» einem (Berät mit feitlicher Tlrbeite- 

kante umgebilbet worben. T)ie Tlrbeitekante zeigt in ber UTitte einen nafen*  

artigen Vorfprung, ber fein retufchiert ift. £)ie übrige ^.etufche ift weniger 

fein. tHan kann bae Stück wohl als Vlafenfchaber bzw. »kraßer be*  

Zeichnen. (I Stück.)

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

(Tafel XII, 2lbbtlbung 3^.)

Vorbere fteile Tfrbeitekante an hwfförmigen Stücken:

Einige ^Kernftücke, bie infolge ihrer Bebauung zwecke ^erftellung 

von Tlbfchlägen ufw. eine fteile, hnfartige $orm bekommen h<tben, finb
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burd) Xetufchierung ber vorberen Trante tu (Beraten umgewanbelt worben: 

3obei. (6 Stü<f.)

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

(Tafel XII, 2lbbtl8ung 35, 36.) 

Vorbere {teile TlrbeitsFante an flacheren StücFen:

5?iefe (Berate finb mit obigen ^ufbobeln verwanbt, nur ift ihre £orm 

nicht fo hochge^ogen, fonber flacher. 7lud> fie feigen eine bearbeitete unb 

^erarbeitete vorbere TlrbeitsFante. (Berät^wecF: Stirn fdtaber b?w. 

*Fra$er. 'Bin StücF fyat aufierbem eine burd)Ketufd)e gefd)ärfteSd)neibe*  

Fante. Bei einem anberen StücF ift bie TlrbeitsFante gefchlagem

(3 StücF.)

Vgl. bie Trümmer unb ifyre Verwertung.

(Tafel XII, Slbbilbung 37, 38.) 

polyeber:

Unter ben unregelmäßigen bernfteinen fallen eine gan?e Tln^aßl 

von StücFen burd) ibre „XegelmäßigFeit" auf, fo parabop es aud; Hingen 

mag. 'Bs finb fd)arfFantig unb fcßarfecFig ;ured>tgefd)lagene StücFe, 

bei beren Betrachtung man {ich bes (BebanFens an eine 5wecFformung 

nicht erwehren Fann. JUÖglid)erweife banbelt es {ich um Wurf*  b;w. 

Schleuberfteine. 5?od) muß fchärfftens benwqd>oben werben, baß in 

biefem tfyalle nur ein [eFunbärer 5wecF*Typ  vorliegen würbe, b. b. ber ur*  

fprünglicße ÖwecF auch biefer ^KernftücFe ift bie (Bewinnung von klingen, 

Tlbfchlägen ufw. von allen Seiten fyer. 5?en übrigbleibenben Xeft Fann 

ber tBenfch als ein swecFvolles (Berät erFannt unb burd) einige ^ormungs*  

fd>läge noch f(h(trfecFiger geftaltet h<tben. (38 Stütf.)

(Tafel XIII, 2lbbtI8ung 39—M.)

Tlls Beweis für bie l^igenftellung ber polyeber als befonberer (Berät*  

typ Fönnte möglicherweife ein StücF angeführt werben, bas eine befonbere 

Bearbeitung burd) Xetufche ?efgt. *̂s  fcheint fo, als follten burd) biefe 

Ketufd)e ?wei gegenüberliegenbe i£cFen noch h^tausgearbeitet, gefd)ärft 

werben. 3n biefem <S<xlle würben wir es mit einem gefchärften poly*  

eber ?u tun h<tben. Tiber es ift and) möglich/ baß bas StücF nach ?tvei 

Seiten fyin als ^obel benutzt worben ift. 3m letzteren ^alle würben wir 

bas (Berät ;u ben fd)on gefd>flberten ^ufformen ju {teilen b^ben. (I StücF.)

(Tafel XIII, 2Ibbil8ung ^2.) 

fcie Sonberftellung ber polyeber als (Beräte (Schleuberfteinen) ift nur 

wahrfcheinlid), nicht erwiefen.

2?er regelmäßige Ylucleus.

&er regelmäßige YTudeus unterfcßeibet {ich von bem unregelmäßigen 

baburch, baß bie Schläge, bie auf ^erftellung von klingen, Tlbfchlägen 
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ufw. ßin?ielten, nid>t beliebig, fonbern in beftimmter Xicßtung ange*  

br<xct>t finb. Wir be^eicßnen biefe regelmäßigen probuftionsrefte als 

2Uingenblöcfe, womit aber nifyt gejagt fein [oll, baß nur klingen von 

ißnen gewonnen worben finb. 2lud> Späne unb 2lbfd>läge finb herunter- 

gefcßlagen worben. Wir muffen folgenbe Tlrten von ^Klingenblöcfen 

unterfcßeiben:

TUingenblötfe mit einer Scßlagflädje unb Scßlagricßtung (127 Stücf). 

(Tafel XIV, Abbildung 43—H.)

^Klingenblöcfe mit boppelter Scßlagßäcße unb boppelter Scßlag*  

ricßtung (13 Stücf).

(Tafel XV, Slbbilbung 50.) 

TUingenblöcfe mit wecßfelftänbiger Scßlagricßtung (II Stücf).

(Tafel XVI, 2lbbilbung 530 

TUingenblöcfe mit ^anbgriff (3 Stücf).

(Tafel XVI, Tlbbtlbung 56.)

Vorbere ft eile Tlrbeitsf ante an 25lingenblöcfen mit einer 

Scßlagfläcße unb Scßlagricßtung (^ufform):

Vgl. bie Trümmer unb ißre Verwertung, 

vgl. ber unregelmäßige Vlucleus.

£>ie ^Klingenblöcfe mit einer Sdüagfläcße unb Scßlagricßtung laufen 

jum großen Teil nad? unten fegeiförmig aus. £)aburcß entfteßen 6uf= 

formen, bie ft d> aber von ben bisßer vorgefommenen ^»ufformen eben burcß 

ihr fpiges Auslaufen unterfcßeiben. i£ine $ietnlify große 2In;abl biefer 

Vluclei ift tu (Geräten mit vorberer fteiler Tlrbeitsfante umgewanbelt 

worben. ©erättwetf: <$obel.

£>ie Tatfacße, baß gerabe biefe fpit^ulaufenben T^ernfteine be= 

fonbers reid>lid> in fold>e (Geräte verwanbelt würben, läßt barauf fcßließen, 

baß es aud> auf biefe Spige mit angenommen ift. neßme an, baß bie 

Spine in einen ^ol?= ober Xößrenfnocßengriff eingefittet würbe. Smrct) 

biefe ^anbßabe würbe bie Tlrbeitewirfung bee ©erätes wefentlicß ge*  

fteigert. praftifcße Verfucße ßaben ergeben, baß bie gefcßilberten (Beräte 

jum hobeln feßr gut ?u verwenben finb. Widrig ift natürlich, baß eine 

einigermaßen glatte (Bleitfläd>e vorßanben ift. 21uö biefem ©runbe finb 

woßl an ber Unterfeite eines Stücfes burd) einen 2lbfd>lag unb mehrere 

Xetufcßen ftörenbe i^rßößungen befeitigt worben. 3?ie Tiegel ßaben ver*  

fcßiebene ^ößen: 2,5 cm, cm; einige ^pemplare finb von fcßlanfer 

£orm. weift bie ^öße von 6 cm auf. (53 Stütf.)

(Tafel XIV, 2U>biIbung 15—4-7.)

ift baburd) auffallenb, baß es eine aus ber fteilen Tlrbeitsfante 
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ßerausgearbettete Spige aufweift, bte wohl ;um 23oßren ober Kufreißen 

benutzt würbe.

(£afel XV, 2lbbilbung 18.)

<£in weiteres Stüd weift brei Tlrbeitsftellen auf:

1. vorbere fteile 2lrbeitsfante (5obel),*

2. lange feitlict>e fteile Tlrbeitsfante (Schaber b;w. Kran er),

3. ßerausgearbettete Spitte (15 obrer).

(tCafel XV, TIbbilbung 19.)

Vorbere fteile Tlrbeitsf ante an Klingenblöden mit boppelter 

Scßlagfläcße unb boppelter S cblagri cbtttn g (^ufform):

Vgl. bie «Trümmer unb ihre Verwertung, 

vgl. ber unregelmäßige Hudeus.

Weit weniger ßäußg ftnb Y7udei, bie von ?wei parallelen Schlag*  

ßäcßen begrenzt werben, unb von benen bemgemäß in boppelter Kicßtung 

bie Klingen ßeruntergefcßlagen worben ftnb. 2ln einigen biefer aucß 

wteber ßufförmtgen Stüde ift bie vorbere fteile Kante bearbeitet. (Be*  

rät$wed: *5obel.  (1 Stüd.)

(ttafelXV, Slbbilbung 51—52).

Vorbere fteile Tlrbeitsf ante an Klingenblöden mit wecßfeb 

ftänbiger Scßlagricßtung (^ufform):

Vgl. bie «Trümmer unb tßre Verwertung, 

vgl. ber unregelmäßige Hudeus.

Eigenartig ftnb bie Klingenblöde, bie ;wet meßt in parallelen Ebenen 

laufenbe Scßlagbaßnen ßaben. 5)te Scßlagbaßnen finb wecßfelftänbig 

unb twar fo, baß bie eine 15abn mit ber Wanb bes Kernfteins immer ben 

*5anbgrtff bilbet, an bem ber Hudens angefaßt wirb, wäßrenb an ber 

anberen Scßlagbaßn Klingen ßeruntergefeßlagen werben. (Stnb ver*  

wanbt mit ben Klingenblöden mit ^anbgriff.) 2lucß biefe Kltngenblöde 

ftnb gelegentlicß ;u (Beräten umgewanbelt worben: eine IKante biefer im 

ganzen ßufförmigen Stüde ift bann bearbeitet. (Berätjwed: ^obel.

(Cafel 16, 2lbbil8ung 51.)

Ein Stüd ift ein fomplijtertes (Berät, infolge ber gefcßilberten Scßlag*  

teeßnif entfteßen ?wei kanten, beren Ebenen ungefäßr fenfreeßt ?uetn= 

anber fteßen. Eine biefer Kanten ;eigt bie bekannte Steilretufcße (^obel), 

wäßrenb aus ber anberen Kante eine Heine Spt^e ßerausgearbeitet 

worben ift, bie woßl jum Tlufreißen gebient ßat.

(Safel XVI, 2lbbtl8ung 55.)

(Öufammen 3 Stüd).
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Dorbere fteile Tlrbeitsfante an Älingenblötfen mit ^anbgriff 

(^ufform):

Dgl. bie «Trümmer unb ißre Derwertung, 

vgl. ber unregelmäßige Vlucleus.

der «Sorm naeß verwanbt mit ben eben gefeßilberten Stü«fen ftnb 

bie 2Uingenblöcfe mit ^anbgriff. der ^anbgriff ift natürlich gebilbet ober 

bur«ß> ein, ?wei Scßläge verbeffert. 3lud> an folcßen 2$ernfteinen ift bie 

vorbere SteilFante in brei fällen eine Tlrbeitsfante gewefen. ©erät;we«f: 

^obel. (ZTafel XVI, 2lbbtlbung 57.)

Öwei biefer *5obel  weifen aber nod> eine weitere Tlrbeitsfante auf. da 

bie ^orm ber 2$lingenblöcfe mit ^anbgriff fcßmal ift, b>at man an einer 

feitlid>en runblid>en ^Kante noä> eine Tlrbeitsftelle geßßaffen. 

©erättwecF: Stirnftßaber b^w. »Frager.

(trafel XVII, 2lbbtlbung 58.)

(Öufammen brei Stücf.)

Von vornherein beabficbtigte Gerate aus feuerfteinhernen.

&ie bisher beßanbelten unregelmäßigen unb regelmäßigen 2^ern» 

fteine waren fämtlicß probuFtionsrefte; b. ß. beabfießtigt war bie *5er»  

ftellung von ^Klingen, Tlbßßlägen, Spänen. der ^Kernftein war alfo ein 

übrigbleibenber Keft. Würben aus biefen Keften noeß ©eräte ßergeftellt, 

fo war bas legten iBnbes eine aweefmäßige Derwertung von Tlbfall.

derartigen (Geräten muß nun eine Keiße gan; anbers gearteter gegen» 

über geftellt werben. *oier  Fann feinesfalls von verwerteten probuftions» 

reften gefproeßen werben. war von vornßerein beabfießtigt, fieuer*  

fteinfnollen in ©eräte mn;uwanbeln, bereu £orm man im ©elfte voraus» 

faß. das primäre ift alfo biesmal bas beabfießtigte ^Kerngerät, wäßrenb 

bie bei ber Bearbeitung entfteßenben 2lbfcßläge feFunbär, als Tlbfall (evtl, 

weiter verwanbt) ;u bewerten ftnb.

diefe 2$erngeräte ftnb in brei größere ©ruppen ?u teilen:

^lacßgefcßlagene,

BalFenförmtge,

Weibenblattförmige.

^lacßgefcßlagene:

2lucß ßter ftnb wieber einige Unterabteilungen vorßanben. Wir be» 

ginnen mit ben

Spigfcßneibigen.

l£s ftnb bies reeßt eigenartige ©eräte, über beren Derwenbung feßwer et» 

was Sicßeres ;u fagen ift. Sie erinnern feßr ftarf an bie Fleinen ßer?» 
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förmigen ^auftfeile bes tBoufterien. Sie ftnb aum größten ZTetl auch in 

«Sauftkeiltechnik gefchlagen, b. b. bie *öiebe  ftnb wechfelftänbig geführt 

worben unb laufen über bie flächen. £>iefe tSauftkeiltechnik ift nicht ange*  

wanbt worben, wenn man bie gewünfchte ^orm auf einfachere Weife 

herausbekommen konnte, b. !>• wenn man nur an einer fläche au fchlagen 

unb ?u retufchieren brauchte. £>ie (Berate h^ben ungefähre ^eraform. 

2luf einer bicfen Bafts von etwa ovalem (Huerfchnitt ftebt eine kurae unb 

gebrungene Spitae, bie nach vorn flaci> wirb. Öwet t^pemplare feigen beut*  

lieb eine Schärfung ber bie Spi^e bilbenben kanten burch feine Xetu*  

fchierung. Bet einem bavon ift nur bie eine ^Kante retufchiert.

Betreffs bes (Berätawecfes biefer Stücke mochte ich vermuten, baü 

es fich um '£infataftücfe h^nbelt, bie ähnlich gefchäftet worben ftnb wie 

bie Heinen l£infatabetlchen, bie wir aus ben Pfahlbauten unb auch fonft 

im Neolithikum kennen. (£s ift natürlich auch möglich, baü es ftch um 

Xeibengeräte banbelt. (13 Stück.)

(Cafel XVII, TIbbtlbung 59—60.)

(tCafel XVIII, Abbildung 61.)

Von ben Spt^fchneibigen ftnb au trennen awet ^Kerngeräte von 

HTanbelform.

Sie ftnb bebeutenb größer als bie Spi^fchneibigen unb ähneln Heinen 

Swftfeilen. 3?och ftnb fte keineswegs fo forgfam augefchlagen, wie letztere 

es au fein pflegen, Betreffs bes (Berätawecfes vermute id? basfelbe wie bei 

ben Spitafchneibigen. (2 Stücf.)

(Cafel XVIII, 2lbbilbung 62.)

^te Xunbfchneibigen.

Sie finb in berfelben Weife bearbeitet wie bie Spitafchneibigen. Von 

leiteten unterfchetben fte ftch baburch, baff ftch <*uf  ber bicfen, etwa ovalen 

Bafts feine Spitae, fonbern eine flache, bogenförmige Sct>neibe aufbaut. 

£s liegen awet t£pemplare vor, bie noch im Tlnfangsftabium ber Be*  

arbeitung ftel;en. 2ln biefen runbltchen, noch bicfen Stücfen ift beutlich 

bie wechfelftänbige, fauftfeilmä^ige Schlagtechntf au erkennen, bie auf bie 

^erftellung einer vorgefehenen <$orm hiuaielt. (Berätawecf: Vgl. bie Spita*  

fchneibigen. 2luch bie Verwenbung als grobes tKeffer ift möglich. (Be*  

brauchsfpuren ftnb an einigen Stücfen vorhanben. (32 Stück.)

(tCafel XIX, 2lbbilbung 63—6M

£)ie (Berabfchnetbigen.

2luch biefe (Beräte zeigen bie Bearbeitung in ^auftkeiltechnik, b. h. 

von ber beabfichtigten 2$ante her finb abwechfelnb links unb rechts Schläge

3al?resf<f}rift, Bö. XXII. 3
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geführt worben, tiefer <Tvp unterfcheibet (ich von ben vorigen nur burd> 

bie ©erabbeit ber Scbneibe. ©erätjwedk: Vgl. bie Spitjfchneibigen unb 

bie Xunbfcbneibigen. (7 Stück.)

(fcafel XIX, Wilbung 65.)

£>ie TSiffenförmigen.

©inen ganz eigenartigen ©erättvpus (teilt eine Xeibe von Stücken 

bar, bie bie £orm eines ungefähr rechteckigen, flauen kiffens haben. S?ie 

Schlagtechnik ift nicht tnel>r fauftkeilmäßig wie bei ben bisher gefchilberten 

£lad>gefd)lagenen (b. h« links unb rechts abwechfelnb). ©s ift über bie 

ganje fläche hinweg gefd>lagen worben, fo baß wirklich flache Stücke ent*  

ftanben. £)ie Schlagrichtungen ber beiben Seitenflächen flehen bei einer 

Xeibe von Stücken (entrecht jueinanber. &as Beftreben bei ber Zurichtung 

geht offensichtlich bahin, bas flache, rechteckige, bjw. quabratifthe Stück 

an allen vier Seiten in eine Jlängsfchneibe auslaufen ju laßen. 3?iefe 

Schneiben werben burch lange, quer jur betreffenben JLängsachfe laufenbe 

Tlbfchläge gebilbet. 2ln fieben ©remplaren konnte ich eine beftimmte 

Tlnorbnung ber (ßebrauchsfpuren feftftellen. Sie fttjen an zwei Schneiben, 

bie in einer ©cke jufammentreffen, aber nicht auf berfelben Seite. 5?ie 

Xetufdx'n fttjen an jeber TSante ba, wo bie über bie ganje fläche laufenben 

Schlagbahnen beginnen.

211 s gut gelungen finb acht ©remplare ju bezeichnen; bie übrigen 

ftnb teils Vorarbeiten, teils fchledjte Stücke, betreffs bes ©erätjweckes 

wage ich nicht, irgenbeine Behauptung aufjuftellen. 5)od> möchte ich 

auf jeben ^yall bezweifeln, bafl wir es biet nur mit einer befonberen 2lrt von 

TSlingenblöcken ju tun fyxben. (39 Stück.)

(tTafel XX, Slbbilbung 66—69.)

^Kurje h^tausgearbeitete Spitze.

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

2ln einigen ^lachgefchlagenen, bie urfprünglich wohl ^Kiflenförmige 

werben follten, finb kurje h^tvorfpringenbe Spitzen berausgearbeitet 

worben. t£s bürfte fid> um Bohrer hanbeln. (2 Stück.)

(€afel XXI, Tlbbtlbung 70.)

Vorbere (unb httitere) fteile Tlrbeitskante. 

(^ufform.)

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung,

„ ber unregelmäßige Hudens,

„ ber regelmäßige Hudens.
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£in t^emplar follte wohl ein Xunbfd>neibiger werben. t£s ift aber 

nicht gelungen, bas StücF orbentlich flad> zu fchlagen; vielmehr Farn bie 

uns fd>on bekannte *5ufform  heraus. ITian h<*t  bann fowohl bie vorbere 

als auch bie hintere Kante benutzt. (BerätzwecF: ^obel. (I StücF.) 

(Tafel XXI, 2lbbilbung 71.) 

(Befchärfte Kanten unb t£cFen.

£in £lachgefd>lagener ift vorhanben, ber weber z« ben Spitzfehnei’ 

bxgen noch zu ben Xunbf^>neibigen nod? ben ©erabfehneibigen gehört. 

2lud> als Kiffenförmiger Fann er nicht bezeichnet werben. £s ift ein 

im ganzen runbes StücF, bas in ^aufiFeiltect>niF gearbeitet ift. Die 

umlaufenbe Kante ift grob zi^3<tcFförmig unb bat feßarfe l£cFen. 

Schärfe ber Kanten unb l£cFen ift burch Xetufcbe noch gefteigert worben, 

□ch h^Ite bas l£pemplar für einen flachen Scbleuberftein, ber alfo 

etwas ähnliche*  barftellt wie bie polyeber. (I StücF.)

(Tafel XXI, Tlbbtlöung 72.) 

flache Ovalform.

2lus ber Xeihe ber ^lachgefchlagenen fällt ferner ein StücF heraus, 

beffen (BerätzwecF völlig unFlar ift. t£s ift ein aus einem KernftücF burch 

flächige 2lbfd)läge in annähernbe Ovalform gebrachter ^euerftein, ber 

an einem t£nbe ein natürliches £od> bat, bas aber ben Stein nicht ganz 

burd>zieht. t£s fcheint mir fo, als h<*be  man verfud>t, bas StücF fo flach 

Zu fchlagen, bafl aus bem Äod> eine Durchlochung würbe. Vermutlich h<tt 

man ben Stein weggeworfen, ba bie angebeutete 2fbfid>t nicht gelang. 

IHÖglicherweife h<tben wir es hier mit einem nicht gelungenen Tlmulett zu 

tun. (I StücF.)

(Tafel XXI, 2lbbilbung 73.) 

23alFenförmige:

Uange querftehenbe TlrbeitsFante. 

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

Von biefem Typ ift ein aus einem Kernftein gearbeitetes StücF vor= 

hanben, bas bie genannte TlrbeitsFante an beiben tBnben trägt. Die 

TlrbeitsFanten finb burch 2fbfd>läge ^>ergefielXt worben. Wir Fönnen bas 

(Berät als Doppelmeiflel bezeichnen. Tluflerbem fcheint ein etwa 1,5 cm 

langes StücF einer SeitenFante als Tlrbeitsftelle benutzt worben z« fein 

(Schaber bzw. Kratzer). (I Stütf.)

(Tafel XXII, 2lbbilbung 7^.) 

picFelform.

?tus Kernfteinen finb langgeftrecFte, unregelmäßige 23aIFen gefdflagen 

worben, bie fich auf eine Furze, querftehenbe Scßneibe hin zufpi^en. ^ei 

3*
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einem l£pemplar ift bas an beiben Örnben bet $all. 3d) glaube nicht, bafl 

biefe (Berate geflbäftet worben finb, vielmehr nehme ich an, bafl fle, in ber 

^anb geführt, ähuli^e Verwenbung fanben wie bie mittelftänbigen 

Rantenftichel. (2 Stück.)

(Dafd XXII, 2lbbtlbung 75.)

Rernbeile.

2lls Rernbeile finb zweifellos eine Reihe von Stücken zu bezeichnen, 

bie allerbings nur eine Hange von etwa 5 cm h^ben. 5wei finb noch 

Heiner. Obre Rieinheit erklärt fleh natürlich aus ber 25efd)aflenbett bes 

Rohmaterials. Rnfcheinenb h<tt auch ein flacher RnoIIen, ber von vorn

herein bie A’orm eines Heinen Rernbeiles hatte, als folches Verwenbung 

gefunben. Doch ift biefes Stück burd>aus fraglich. Unter biefen Heinen 

Rernbeilen finb ztvei £ypen zu unter flheiben: bas © er ab b eil (9 Stück)

((Tafd XXIII, Tlbbilbung 76.)

unb bas Cluerbeil (2 Stück).

(Dafd XXIII, 2H>biIbung 77.)

Die Rieinheit biefer 25eile ift fld)er burch bie l^efdgaflenbeit bes Roh5 

matertals zu erklären, bas aus burchweg kleinknolligem tUoränenfilep 

befteht. Die 25ewobner ber Düne waren burchaus imftanbe, auch gute 

Rernbeile zu fchlagen, wenn einmal eine gute Silerknolle vorhanben war. 

Das zeigt fleh an bem groflen (Berabbeil. (I Stück.)

(Dafei XXIV, Tlbbilbung 78.)

Spalter.

l£benfo ift auch ein ziemlich guter Spalter vorhanben, ber burchaus 

Zeigt, bafl bie Rieinheit unb Unflheinbarkeit ber meiften Rernbeile nicht 

an mangelhafter Schlagtechnik liegt, fonbern an ber Dürftigkeit bes 

Rohmaterials. (I Stück.)

((Tafel XXV, Tlbbilbung 79.) 

Weib en blattförmige:

leinen eigenartigen <Eyp ftellt ein (Berät bar, bas id> für eine Speer- 

fpiiZe halten möchte, i^in Rernftück h<tt man in eine flache, im ganzen 

etwa weibenblattartige 5orm zu bringen verflicht. Diefes Vorhaben ift 

nicht ganz gelungen; bie 25afls ift bitf unb unförmig geblieben. Doch ift 

eine Schäftungsmöglichfeit burchaus vorhanben in z^ei parallelen, 

natürlich gebilbeten flächen. (I Stück.)

((Tafel XXVI, 2lbbtlbung 80.)

Die großen Hbfcbläge und ihre Verwertung (feiten).

Da bie ^euerfteinfnollen, bie man zur ^erftellung ber Rbfchläge uflv. 

zur Verfügung h*tte,  nicht (ehr grofl waren, finb auch bie Rbflhläge 
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bementfprechenb Hein. £)ie in meiner 2Haffißsierung gebrauchten Aus» 

brütfe: „groß, mittel, Hein" finb alfo nur relativ ;u bewerten.

(Tafd XXVII, 2lbbtlbung 81, 82.) 

Htefferformen:

(Bebrauchsfpuren.

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Ylucleus.

Von (Bebraucbsfpuren fprecße ich bann, wenn 2£bfchläge (b;w. 

klingen, Späne) an fcharfen ^Kanten gan; Heine UTufchelungen seigen, 

bie anfcheinenb nicht abfichtlid) angebracht worben finb, fonbern eben bei 

ber 33enu^ung (HTeßer) entftanben. (2 Stütf.)

(Tafel XXVII, 2lbbilbung 83.)

Schneibe burd> Xetufche gefd>ärft.

3m (Segen (an ;u ben Sebrauchsfpuren ftehen bie Schärfungs» 

retufcßen, bie beutlich ihre abfidjtliche Anfertigung ernennen laßen.

(£ Stütf.)

(Tafel XXVII, 2lbbilbung 83-, 85.)

XücEenmeffer.

deutlich ift su ernennen, baß es barauf angenommen ift, ben von Vlatur 

au© breiten Xücfen burch von ber Seite her angreifenbe Xetufchen flach 

;u geftalten unb bie Xänber ab;uftumpfen. So würbe eine bequeme 

«Singerauflage gefd>affen. £>ie Schneibe seigt gan; feine, mit bloßem Auge 

faum ;u erfennenbe (Pebraud^(puren. Außerbem ift mit einer Hirsen 

querfteßenben 2$ante gearbeitet worben. (Seitlicher ^Kantenftichel.)

(I StüdL)

(Tafel XXVIII, Slbbilbung 86.)

2^urse herauegearbeitete Spii;e:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ von vornherein beabfichtigte (Beräte aus «Seuerfteinfernen.

5?a uns biefer Typ fchon begannt ift, erübrigt ftch eine nähere 25e» 

fchreibung. i£s h<wbelt fich um hir;e 23ohrfpi^en. (I Stücf.)

(Tafel XXVIII, Qlbbtlbung 87.)

£ange herausgearbeitete Schnabelfpi^e:

Vgl. bie Trümmer unb ihre Verwertung,

„ ber unregelmäßige VTudeus.

Auch biefer Typ ift unter ben (Geräten aus Trümmern unb 2$env 

ftütfen fchon gefchilbert. (Berätswetf: Xeißfpi^e. (2 Stüd?.)

(Tafel XXVIII, Tlbbilbung 88.)
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pflugffl>arförmige ©pine:

£)ie pflüg fd?arförmige ©pibe ifl verwanbt mit bet ©cbnabelfpine. 

2?er Unterfdfleb beflel>t bann, bafl bas ganje ©tüd? in bie pflugfcflarform 

gebracht ifl. (Sei bet ©dmabelfpine ifl bagegen aus einem 7tbfct>Iag be*  

liebiger £orm eine lange ©pit^e perausgearbeitet worben.) 3?er (Berat' 

;wecf ber pflüg flharfpi^en unb ber ©dmabelfpinen wirb wolfl ein 

ä.j>nlid|>er gewefen fein. (I ©tüc£.)

(Tafel XXVIII, 2lbbilbung 89.)

Papageien fcf>nabel:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

2lud> biefer (Typ ifl flhon gefdulbert worben. ,(3 ©tücf.)

(Tafel XXVIII, Qlbbilbung 90, I£rg.=Taf. LII, 2lbbtlbung 30*.)

©pinecf e:

l£ine (£cfe eines 2lbfcf>lages ifl burd> Xetufduerung einer b$w. 

mehrerer ber fle bilbenben Kanten noch fpi^er gemacht worben. i£s foll 

im folgenben flets näher erläutert werben, wie bie einzelnen ©pinecfen 

hergerichtet worben flnb, b. h« ob bie fpi^e l£cEe burch Ketufduerung 

;weier ober nur einer Kante erreicht worben ifl. Sei ber Ketuflhierung 

nur einer Kante banbelt es fld> meifl um flhräge (Terminalretufche. 2ln 

ben flier vorliegenben brei j£pemplaren ifl in ?wei fallen bie ©pinedre 

burch Ketuflhierung einer Kante geflaltet worben, wäflrenb bas britte 

@tücV eine burd? Xetufdüerung jweier kanten gebilbete Spigetfe trägt.

(3 ©tücf.) 

(Tafel XXVIII, 2lbbtlbung 91, IErg.=TafeI LII, 2lbbilbung 305.)

££s irommen Kombinationen mit anberen (Beräten vor, 3. S. trägt ein 

2lbfd)lag mit öpinecfe nod? eine lange feitlid>e TlrbeitsPante (Staber b?w. 

Krater). (Berät;wecf ber Spi^ecfe: <Sd?fli d?el.

JLange feitli($>e fleile Tlrbeitsfante:

Vgl. bie (Trümmer unb il?re Verwertung.

„ ber unregelmäflige Vlucleus.

^ine Xeibe von groflen Tlbfl^lägen trägt bie uns fd?on bekannte 

feitlifl>e fleile TlrbeitsFante, bie bisweilen etwas bolflgebud)tet ifl. (Berät' 

3wed?: @d>aber b;w. Krater. (6 0tü«f.)

(Tafel XXIX, 2lbbtlbung 92.) 

^oülbud>t:

2ln beliebigen ©teilen ber Tlbfdfläge ftnb burfl) Xetufcflierung ^o^b 

buchten angebracht worben. (Berät;wec£: ^ohlfflxtber b;w. ratter.

(3 ©tütf.)

(/£rg.=Tafel LIII, Slbbtlbung 306.)
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Vordere (teile TlrbeitsFante:

Vgl. bie (Trümmer unb ißre Verwertung (vorbere (teile ?lr» 

beitsFante an flaueren StücFen).

„ ber unregelmäßige Hudens (vorbere (teile TlrbeitsFante 

an ßacßeren StücFen).

2lucß biefer (Typ i(t fcßon beFannt. ©roße, etwas bicFe Tlbfcßläge 

tragen an ber Für;eren ^Kante, ber Stirn, (teile Xetufcße. ©erätjwecF: 

Stirn fcßaber b;w. »Frager. Bisweilen figt bie Xetufcße nicßt genau 

an ber Stirn, fonbern etwas feitlicß. ^oppelfeitige Bearbeitung Fommt 

vor. (5 StücF.)

(Tafel XXIX, 2lbbilbung 93.)

Vorbere (teile TlrbeitsFante mit Fleiner ^oßlFerbe:

tttancßmal ßnbet ßcß in ber vorberen (teilen TlrbeitsFante eine Fleine 

^oßlFerbe. 3cß möcßte anneßmen, baß ßier Pfriem» b;w. Habel» 

glätter vorliegen. (2lus großem Tlbfcßlag nur I StücF.)

(Tafel XXIX, Jlbbilbung 9*-)  

JacFenFantiger:

©inen eigenartigen (Typ (teilen StücFe bar, benen man burcß einige 

Tlbfcßläge eine grobzacFige ^Kante gegeben bat. Bisweilen (inb bie Serben 

nocß burcß Xetufcße nacßgebeffert worben. (4 StücF.)

(Tafel XXIX, 2Ibbtlbung 95—96.) 

Blattförmige Spige:

^ier liegt ein (Typ vor, ben wir zweifellos als pfeilfpige anfeßen 

müßen. 2ln von V7atur aus blattförmigen Tlbfcßlägen, bie in eine Spige 

auslaufen, ßat man Verbefferungen angebracßt. Bisweilen ift bie Spige 

burcß Xetufd>e gefcßärft worben, ober man ßat bie Xänber ^ac^Fig geftaltet. 

?lu(^ Scßäftungsfpuren Fommen vor: einanber gegenüberfteßenbe 

Serben in ber Bafisgegenb. (2lus großem Tibfcßlag nur I StücF.) 

(«rg.»Tafel LIII, 2lbbtlbung 307.) 

(Perunbete TlrbeitsFante:

Vgl. unten S. M—£3 : 5?te mittleren Tlbfcßläge unb ißre 

Verwertung. (2 StücF.)

(«rg.»TafeI LIII, 2lbbtlbung 308.)

Die mittleren Hbfcbläge und ihre Verwertung (ßäußg).

(Tafel XXX, Tlbbtlbung 97, 980 

HTefferformen:

(Pebraucßsfpuren.

Vgl. bie (Trümmer unb ißre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Hudens.
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Vgl. bie großen 2lbfchläge unb ihre Verwertung. (16 ©tücf.) 

(Tafel XXX, 2lbbilbung 99.)

©cbneibe bur<h Xetufcbe gefchärft.

Vgl. bie großen 7€bfct>läge unb t£>re Verwertung. (9 ©tücf.) 

(Tafel XXX, ilbbtlbung IOC.)

Xü<f enmeffer.

Vgl. bie großen 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

3n einem ^alle ift bas ganze ©tücf annähernb h^lbmonbförmig 

gebogen. t£s hüt gleichzeitig eine furze querftehenbe Tlrbeitsfante, hel> 

geftellt burch ©teilretufche an einer ©eite unb etwas boble ©teilretufche 

an ber ©tirn. (2 ©tücf, I bavon 25rudx)

(Tafel XXX, 2lbbtlbung IOI.)

IKurze querftehenbe Tlrbeitsfante:

Vgl. bie <Erümmer unb ihre Verwertung 

„ ber unregelmäßige Ylucleus.

t£s banbelt fich um mittelftänbige ^Kantenftichel. 2luch feit» 

ließe kanten fließet ftnb barunter. 5?ie mittelftänbigen ftnb ßergeftellt 

bureß Tlbfcßläge nach beiben ©eiten, wäßrenb bie feitlicßen ^Kantenfticßel 

nur burch ein fettige Tlbfcßläge hergerichtet ftnb. (Jo ©tücf.)

(EafeJXXX, 2tbbilbung 102, 103.) 

^iner ber ©tichel ift gleichzeitig Papageienfchnabel.

(fcafel XXX, Stbbilbung 102.) 

t£in anberer h<tt gleichzeitig bie furze herausgearbeitete ©pit$e.

(Tafel XXX, Qlbbtlbung 103.)

üSurze herausgearbeitete ©pi^e:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ von vornherein beabfid>tigte (Geräte aus ^euerfteinfernen. 

„ bie großen 2lbfchläge unb ihre Verwertung.

t£s h<tnbelt ftch um bobrer. t£iner bavon trägt außerbem bie furze 

querfteßenbe Tlrbeitsfante (feitlicher ^Kantenftichel), bie burch wagerechte 

(Terminalretufche unb feitlichen 2lbfchlag hergerichtet ift. (9 ©tüOE.) 

(Tafel XXXI, 2lbbilbung IO£.) 

©pi^balf en:

Vgl. bie Trümmer unb ihre Verwertung.

J)i(fe, breifantige, in eine ©pige auslaufenbe Ubfchläge finb als lange 

25obrer verwanbt worben. (3 ©tücf.)

(Tafel XXXI, Abbildung 105.)
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kleine Ulittelfpige, ^erftellungsretufche wechfelftänbig:

»5ier liegt ein äuferft eigenartiger Typ vor. 2lls 2lusgangsmatertal 

bienten längliche ?lbfd>läge, bie an einem i£nbe eine Furje (etwa I cm 

lange) gerabe (üuerFante h^ben. 2lus btefer QuerFante würbe eine genau 

in ber Hlitte ftehenbe Heine ©pige berauegearbeitet, inbem man von ben 

©eiten £>er Xetufd>en anbrachte unb in ber UTitte bie befagte ©pige fielen 

liefs. S?ie Ketiifrfnermwricbtijng ber beiben ©eiten ift entgegengefegt. 

3d) nehme an, baß es ftd) hier um ^lügelbohter banbelt, bie ;ur »5er*  

ftellung von $ylinbrifd>en JLöd>ern bienten. Wir muffen babet eine 2lppa*  

ratur annehmen, in bie btefe 33of>ver eingefpannt unb burch bie fte in bre*  

benbe Bewegung verfegt worben ftnb. (5 ©tücF.)

(ZTafel XXXI, 2lbbtlbung lob.)

£s Fommt vor, ba$ bie TlrbeitsFante mit ©pige an beiben l£nben bes 

Tlbfchlages vorhanben ift.

pflugfd)arförmtge ©pige:

Vgl. bie großen 7€bfd>läge unb ihre Verwertung.

££s ftnb fowohl fold>e ©tücFe vorhanben, bie regelrecht vorgefehene 

formen ftnb, b. h*  bie nicht zufällig beim 2lbfd)lagen entftanben, fonbern 

bewußt geformt ftnb, als auch folche, bie von Vlatur aus bie 5orm ber 

obigen ©pige ungefähr hatten unb bann nur nachgebeffert ftnb. TharaF*  

teriftifch für bie pflügfcharförmtge ©pige ift bas (bisweilen Fünftlid) ge= 

fchaffene) Wtberlager an ber 23afts. (4 ©tücF.)

(fcafel XXXI, 2lbbtlbung 107.) 

Papageien f chn ab el:

Vgl. bie Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie großen 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

Tlu^er regelrecht ^gearbeiteten Papageienfct>näbeln ftnb auch folche 

©tütfe vorhanben, bie bie Fmge ©chnabelfptge von VTatur aus h^üen unb 

bann nur ©ebrauchsfpuren tragen. (18 ©tücf.)

(fcafel XXXI, 2lbbilbung 108, ICO.)

bisweilen ftnb an einem 2lbfd)lag gleichzeitig ber Papageienfchnabel unb 

anbere Tlrbeitsftellen (©d>aber, Bohrer ufw.) angebracht. l£s Fommen auch 

Papageienfd>näbel in boppelter Tlusführung vor.

©pigecFe:

Vgl. bie großen 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

25et vier ©tücFen ift bie ©pigecFe burd> Ketufchierung einer 2$ante, 

bet ;wet ©tütfen burch Xetufchierung zweier kanten erreicht worben.

(6 ©tücF.)

(CafeIXXXI, Tlbbilbung II0.)
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Hange feitlict>e {teile TlrbeitsFante:

Vgl, bie (Trümmer unb ihre Verwertung,

„ ber unregelmäßige Hucleus,

„ bie großen Tlbfdüäge unb ihre Verwertung. (14 Stück.) 

(Tafel XXXI, “HMnlbung III, 112.)

bisweilen ftnb bie Stücke kompliziert baburcb, baß noch eine fold>e 2lr» 

beitskante ober eine Heine ^oßlbucßt angebracht worben ift.

^oßlbu4>t:

Vgl. bie großen 2£bfd>läge unb ißre Verwertung.

(4 Stütf.) 

(Tafel XXXII, 2lbbtlbung 1130

kommen komplizierte Stücke vor. ££in X£pemplar mit ^oßlbucßten 

trägt außerbem Papageien fdjnabel unb Spit$ecFe. (abgebilbet.)

Vorbere {teile ?lrb eitel ante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung (vorbere {teile Tlrbeits» 

Fante an flacheren Stücken).

„ ber unregelmäßige Hudeus (vorbere {teile TlrbeitsFante an 

flacheren Stücken).

„ bie großen Tlbfchläge unb ihre Verwertung. (17 Stück.) 

(Tafel XXXII, 2lbbilbung 1140

Komplikationen mit anberen (Beräten kommen vor,;. 23. mit Furzer 

herausgearbeiteter Spitze.

blattförmige Spitze:

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung. (6 Stück.) 

(Tafel XXXII, SIbbilbung II5—HO.) 

©tielfpi^e:

2lus einem lanzettförmig geratenen 2lbf(^»lag, ber an einer Seite 

fchon Stielbilbung zeigte, h<tt man mit ^ilfe von Xetufchen eine Stiel» 

fpi^e (pfeilfpi^e) hrrgeftellt. (I Stück.)

(Tafel XXXII, Tlbbilbung 117.) 

natürlicherweife ftnb unter ben 2lbfd>lägen eine ganze 2lnzabl von 

runblicher ^orm. 2luch fie h<tben Verwenbung gefunben. Wir ßnben: 

(Bebrauchsfpuren, bie auf benu^ung im Sinne bes UTeffers Anbeuten, 

burfy Xetufche gefchärfte Sd>neiben, Furze h^usgearbeitete Spitzen, 

papageienfchnäbel, ^ohlbudjten. 3n biefer ^inficht ift es alfo unnötig, 

bie runblichen Tlbfchläge von ben übrigen z« fonbern. Sboch müßen brei 

(Berättypen bervorgeboben werben, bie an bie $orm bes runblid>en 

Tlbfcßlags gebunben ftnb:
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1. gerunbete Tlrbeitskante. (baumennagelförmig.)

Vgl. bie großen 74bfct>läge unb ißre Verwertung.

(Beratuvecf: ©erunbeter Schaber b;w. Krater. (37 Stück.) 

(Tafel XXXIII, 2lbbtlbung 118, Il9.)

l£s kommen Komplikationen vor ;. 23. mit kurzer fyttauzQWtbätetet 

Spitze.

(Tafel XXXIII, Tlbbilbung 119.)

2. Vollrunbe Tlrbeitskante.

(Berätjweck: Vollrunbfd>aber b;w. ’kra^er. (I Stück.)

(Tafel XXXIII, 2lbbilbung 120.)

3. £lad>gefd)lagene Kunbfcbeibe.

'£s beftebt große llhnlichkeit mit ben aus Kernftücken ßergeßellten 

flad>gefcblagenen Xunbfchneibigen. £)od> haben letztere bie bicke 23afis, 

bie bei ben Kunbfd>eiben fehlt. 3cß möchte annehmen, baß wir es bei 

ben Kunbfcheiben mit einem befonberen (Berättyp ;u tun haben, unb jwar 

mit Wurf- bjw. S^leuberfcheiben. 3?iefe Annahme wirb baburd? 

gekräftigt, baß bie l£cken unb Kanten biefer Kunbfcheiben burd> Ketufche 

gefd>ärft ftnb. (3 Stück.)

((Tafel XXXIII, Slbbilbung 121.) 

Vergleiche and?: „CSeßhärfte Kanten unb l£cken" unter: „Von vorn-' 

herein beabfichtigte (Geräte aus ^euerfteinkernen."

Dtc kleinen Hbfcblage und ihre Verwertung (enorm ;ahlreich).

(€afel XXXIV, 2lbbtI8ung 122, 123.) 

tftefferformen:

®ebraud>sfpuren.

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Hudens.

„ bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfd>läge unb ißre Verwertung. (Io Stück.) 

(£afel XXXIV, 2lbbtlbung I2£.)

i£ines ber Stüde ;eigt eine kleine retufcßierte ^oßlkerbe, bie woßl ?u 

Schäftungs^wecken gebient hat.

(Tafel XXXIV, Abbildung 125.)

S^>neibe burch Ketufche gefdjärft.

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbßhläge unb ihre Verwertung. (7 Stück.)

(Tafel XXXIV, 2lbbilbung 126.)
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Kütf enmeffer.

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung. (2 Stücf.) 

(ZCafel XXXIV, Qlbbtlbung 127.)

Kur^e querfte^enbe 2lrbeitsi?ante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung,

„ ber unregelmäßige Vlucleus,

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung. (7 Stüc£.) 

(ZTafel XXXIV, Slbbilbung 128—130.)

Sämtliche Äyemplare nähern fid> in ihrer Kleinheit bem ttTifroftict>el. l£in 

Stücf ift als regelrechter Hlittelftänbiger tBifrofantenfti^el anuv 

fe^en. £)ie Kante wirb gebilbet burch einen etwas bobllaufenben Tlbfchlag 

nach einer Seite unb burch Steilretufcbe an ber anberen Seite. 3wei 

weitere 'B^emplare ftnb als mittelftänbige Kantenftichel an;ufehen, ba 

bie Tlrbeitsfante burch Tlbfchläge nach beiben Seiten bin gebilbet wirb. 

a?ie übrigen Stücf e ftnb feitlic^>e ZKantenftifyel. &ie Tlrbeitsfante 

wirb burch Tlbfchläge nach einer Seite gebilbet; in einem £alle treten an bie 

Stelle bes Tlbfchlages eine Xeibe von Steilretufchen.

Kur;e herausgearbeitete Spitze:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ von vornherein beabftchtigte (Berate aus ^euerßeinfernen 

(^lachgefchlagene).

„ bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung. (9 Stütf.) 

(ZTafel XXXIV, 2lbbtI8ung 131, 132.)

3?iefe ^obrer kommen mit boppelter Spige unb in Kombination 

mit anberen (Typen 3. 23. bem Papageienfchnabel vor.

Spit^balfen:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung. (2 Stücf.) 

(tTagel XXXIV, Qlbbilbung 133.)

Kleine ITTittelfpi^e, ^erftellungsretufche wechfelftänbig:

Vgl. bie mittleren Tlbßhläge unb ihre Verwertung. (5 Stüc£.) 

(ZCafel XXXIV, Slbbilbung 131, 135.)

j£iner bavon ift aus einem gan; fleinen Tlbfchlag hergeftellt. 'Bs ift 

ein Ulifroflügelbohrer.
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Pflugftßarförmige @pi$e:

Vgl. bxe großen Ttbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung. (I StücF.)

(Tafel XXXV, 2lbbilbung 136.) 

Papageien f cf> n ab el:

Vgl. bie Trümmer unb iljre Verwertung.

„ bie großen 2lbfd>läge unb ifyre Verwertung.

„ bie mittleren 7€bfd>läge unb ißre Verwertung. (15 StücF.)

(Tafel XXXV, llbbtlbung 137.)

Fommen hoppelte Papageien fcßnäbel vor unb Kombinationen 

mit anberen Typen ;. 23. mit ber SpinecFe ober ber vorberen {teilen 2lr= 

beiteFante. (©tirnfcßaber b;w. »Frager.)

Spi^ecFe:

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb il>re Verwertung. (17 ötücF.) 

(Tafel XXXV, 2lbbtl8ung 138, 139.)

?ln (erbe £remplaren i(t bie SpinecFe burd> Xetufcßierung zweier 

Kanten erreicht worben, an ben übrigen burcf? Ketußßierung einer ^Kante. 

t£ine Keibe von ötüden Fann man woßl als tBiFroecF(ticf>el be;eicßnen.

JLange feitlicße (teile TlrbeitsFante:

Vgl. bie (Trümmer unb ißre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Vlucleus.

„ bie großen Tlbfcßläge unb i^re Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung. (5 S5tücF.)

(Tafel XXXV, Slbbtlbung 140.)

5?er TlusbrucF „lange" feitlicße (teile TlrbeitsFante i(t natürlich nur re= 

lativ ;u bewerten. (inb recßt Fleine BtücFe, bie biefe feitlicße öd;aber-' 

b;w. *KranerFante  tragen.

^o^>lbu(f)t:

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb iljre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb iljre Verwertung. (4 StücF.)

(Tafel XXXV, Tlbbtlbung 141, 142.)

Vorbere (teile TfrbeiteFante:

Vgl. bie Trümmer unb iljre Verwertung (vorbere (teile 2lr*  

beitsFante an flacheren StücFen).

„ ber unregelmäßige Ylucleus (vorbere (teile TlrbeiteFante 

an flaueren StücFen).
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Vgl. bte großen Tlbßßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfd>läge unb ißre Verwertung. (24 Stüd.) 

(Cafel XXXV, 2lbbilbung 143.) 

3ad enfantiger:

Vgl. bie großen Tlbfdßäge unb ißre Verwertung. (5 Stüd.) 

(fcafel XXXV, Tlbbilbung 144, 145.) 

blattförmige Spine:

Vgl. bie großen 2lbfd>Idc?e unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung. (II Stüd.) 

(Cafel XXXV, übbtlbung 146.) 

(Berunbete TIrbeitsfante:

Vgl. bie mittleren Tlbfdßäge unb ißre Verwertung.

„ bie großen 2lbfd>läge unb ißre Verwertung. (17 Stüd.) 

(tTafel XXXVI, Tlbbtlbung 147.)

Die großen Spane und ihre Verwertung (feiten).

2lud> I>ier muß gefügt werben, baß ber begriff „groß" nur relativ ;u 

bewerten iß. 2?iefe „großen" Späne ftnb meiß nicßt länger als 5—6 cm.

(Cafel XXXVI, tfbbilbung 148, 149.) 

ttTefferformen:

Sebraucßsfpuren.

Vgl. bie «Trümmer unb ißre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Hucleus.

„ bie großen Tlbfdjläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren TIbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie fleinen Tlbfcßläge unb il>re Verwertung. (25 Stüd.) 

(fcafel XXXVI, ‘Zlbbtlbung 150.)

Scßneibe burd? Ketufcße gefcßärft.

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren 7tbfd>läge unb ißre Verwertung.

„ bie fleinen 2Ibfd>läge unb ißre Verwertung. (9 Stüd.) 

(tCafel XXXVI, 2lbbtI8ung 151.)

Stumpfungeretufcße.

5?fefe 2lrt ber Xetufdx' muß von ber ©cßärfungsretufcße unterfcßieben 

werben. Stüde, bie bie Stumpfungeretufcße tragen, feigen an ber gegen*  

überliegenben 2$ante ßets Oebraucßsfpuren ober aud> Scßärfungsretufdje. 

isTie Stumpfungsretufd>e fann burd) einfache Serßßinbung ßervorgerufen 

werben; in biefem ^alle iß ße leidet als eine Sd?u$retufd>e ;u ernennen, 

bisweilen wirb ße aber in gan; äßnlicßer Weife wie bie Scßärfunge*  
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retufche angebracht. £>ann Fann man nur mit ^ilfe bes (Befühle ber 

«Singerfpi^en feftftellen, ob man es mit Schärfung ober Stumpfung ;u 

tun h<tt. SwecF ber Stumpfung: «Singerauflage. Stumpfung burch 3er» 

fchinbung ;eigt ein großer Span. Tlußerbem fyat er (Bebraucbsfpuren.

(I StücF.)

(Tafel XXXVI, 2lbbilbung 152.)

2Sur;e querftehenbe TlrbeitsFante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Vlucleus.

„ bie mittleren 2fbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung. (5 StücF.) 

(Tafel XXXVII, Tlbbtlbung 153.)

Sowohl mittelftänbige als auch feitliche ^Kantenfti cbel finb 

vorßanben. £)ie StichelFanten finb bei erfteren burch Tlbfcßläge nach 

beiben Seiten, an letzteren burch 2fbfd>läge nach einer Seite ßergerichtet. 

£in ^emplar ?eigt auch waagerechte (Terminalretufche.

£ange querftehenbe TlrbeitsFante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihve Verwertung.

„ von vornherein beabftchtigte (Beräte aus «SeuerfteinFernen

(23alFenförmtge). (I Stütf.)

(Tafel XXXVII, 2Ibbilbung 154.)

^Kur;e herausgearbeitete Spitze:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ von vornherein beabftchtigte (Beräte aus «SeuerfteinFernen 

(«Sla(hgefd>lagene).

„ bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie Fleinen Tlbfchläge unb ihre Verwertung. (I StücF.) 

(Tafel XXXVII, Tlbbtlbung 155.) 

SpigbalFen:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie Fleinen 7fbfd>läge unb ihre Verwertung. (2 StücF.) 

5?iefe „23alFen" finb meift breiFantig, bisweilen auch etwas ßach geftaltet 

wie (Tafel XXXVII, Jlbbtlbung 156).

iBin fchlanFer Spi^balFen, ber wahrfcheinlich nicht als 23obrer, fonbern als 

Pfriem verwanbt würbe, ;eigt an feiner 25afts bie beFannte Steilretufd>e 

(Stirnfchaber b^w. =Fra$er).

(Tafel XXXVII, “HbLilbung 157.)
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papageienfchnabel:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie fleinen Tlbfthläge unb ihre Verwertung. (3 Stücf.)

(Tafel XXXVIII, 2lbbtlbung 158, 1594

4£ange feitliche ßeile Tlrbeitsfante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Hucleus.

„ bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie fleinen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung. (5 Stücf.)

(Tafel XXXVIII, Tlbbtlbung 160.) 

isDreifanter:

2lle neuer (Typ in ber Xeibe ber bisher gefcßilberten tritt fyier ein 

©erät auf, bas wohl auch als ein Schaber b;w. Xraner an^ufehen iß. 

^reifantige Späne (unb ^Klingen) tragen an einer bjw. mehreren ^Kanten 

Xe tu [eben. 3m vorliegenben £alle iß am XSnbe bes Stücfes noch wu 

ßeile Tlrbeitsfante angebracht worben (Stirnfthaber b;w. =fra$er).

(I Stücf.)

(Tafel XXXVIII, Slbbtlbung 161.)

Vorbere ßeile Tlrbeitefante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung (vorbere ßeile 2lr= 

beitefante an flacheren Stücfen).

„ ber unregelmäßige Hucleus (vorbere ßeile Tlrbeiufante an 

flacheren Stütfen).

„ bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie fleinen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung. (2 Stücf.) 

(fcafel XXXVIII, Abbildung 162.) 

blattförmige Spifle:

Vgl. bie großen Tlbfdfläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie fleinen Tlbfdfläge unb ihre Verwertung. (3 Stücf.) 

(Tafel XXXVIII, 21bbtlbung 163.)

Die mittleren Spane und ihre Verwertung (häufig).

(Tafel XXXIX, 2lbbiI8ung 164, 165.)
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Hlefferformen:

(Sebraucßsfpuren.

Vgl. bie Trümmer unb ifyre Verwertung.

„ ber unregelmäßige findens.

„ bie großen 2lbßßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbßßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung. (40 StücE.) 

(ttafel XXXIX, 2lbbtlbung 166.)

Scßneibe burcß Xetufcße gefcßärft.

Vgl. bie großen Tlbßßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbßßläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 'Xbßßläge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung. (16 StücE.) 

(Cafel XXXIX, 2lbbilbung 167.)

XücEenmeffer.

Vgl. bie großen Tlbßbläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbßßläge unb ißre Verwertung. (> StücE.) 

((täfel XXXIX, 2lbbilbung 168.)

Stumpfungsretufcße.

Vgl. bie großen Späne unb ißre Verwertung. (5 StücE.) 

(Itafel XXXIX, tlbbilbung I69.)

^Kurje querßeßenbe TlrbeitsEante:

Vgl. bie Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige findens.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung. (9 StücE.) 

((täfel XXXIX, 2lbbiI8ung 170.)

5?ie tKeßrjaßl ßnb feitlicße 2$antenftid>el. On einem ^alle finb auch 

iTlefTergebraucßsfpuren feßjußellen. 5)rei ber Sticßel ßnb mittelßänbig. 

£)ie feitlicE>en ^Kantenßicßel ßnb burcß Tlbfcßläge nad? einer Seite ßin 

ßergericßtet, wäßrenb bie mittelßänbigen Tlbßßläge unb Xetufcßen nad> 

beiben Seiten ßin tragen.

^ur;e ßerausgearbeitete Spitze:

Vgl. bie Trümmer unb ißre Verwertung.

3af)resfd)rift, Bö. XXII. 4
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Vgl. von vornherein beabsichtigte (Geräte aus ^euerfteinkernen 

(^lachgefchlagene).

„ bie großen Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren ^bfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung. (II Stück.) 

(fcafel XXXIX, Tlbbilbung 171.)

3n einem ^alle mit Papageien Schnabel kombiniert, (abgebilbet.)

Spigbalk en:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren TIbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 2Ibfd)läge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung. (8 Stück.) 

(«Tafel XL, 2lbbtlbung 172.)

£& hanbelt ftd> um lange Bohrer.

Kleine tUittelfpi^e, ^erftellungsretufi^e wechfelftänbig: 

Vgl. bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfchläge unb ihre Verwertung. (I Stück.) 

(Täfel XL, Tlbbilbung 1730 

papageienfchnabel:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie großen Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 2£bfct>läge unb ihre Verwertung.

„ bie kleinen 2lb[chläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung. (25 Stück.) 

(Tafel XL, 2lbbtlbung 17^—176.)

2?ie Spige bes papageienfdjnabels fint bisweilen auch mitten an einer 

Seitenkante bes Spanes. (Tafel XL, 2lbbtlbung 175.)

£in Span h<*t  von Y7atur aus biefe feitliche Spigenbilbung. Um eine 

gute £ingerauflage ;u fchaffen, h<tt man am Kücken bes (Gerätes Ketufchen 

angebracht (wie beim Kückenmefler). (Tafel XL, 2Ibbilbung 176.) 

3m übrigen kommen Kombinationen mit anberen (Geräten vor,23. mit 

langer feitlicher fteiler Tlrbeitskante (Schaber bjw. Krater).

Spi^eck e:

Vgl. bie großen 7£bfd>läge unb ihre Verwertung. 

„ bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung. 

„ bie kleinen Tlbfchläge unb ihre Verwertung. (9 Stück.) 

(ZTafel XL, Qlbbtlbung 177.)
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Kombinationen mit Papageien fdmabel unb anberen (Beraten Eommen vor. 

2»n vier fällen i(t bie SpigecEe burcß Ketufduerung zweier Kanten erreicht 

worben. 5?ie übrigen StücEe tragen bie Ketußße nur an einer Kante.

Äange feitlicße (teile TlrbeitsEante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Vlucleue.

„ bie großen 2lbfd)läge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfd>läge unb ißre Verwertung.

„ bie Eleinen 2lbfd>läge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung. (22 StücE.) 

(Tafel XL, Tlbbtlbung 178.)

^Oßlbucßt:

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Eleinen 2lbfd>läge unb ihre Verwertung. (2 StücE.) 

(Tafel XL, 2lbbilbunc( 179.)

Eommen Kombinationen vor. '£in StücE ;eigt außer ber ^oßlbucßt 

bie lange feitlid>e (teile TlrbeitsEante unb ben papageienfdmabel (ab*  

gebilbet).

isDreiEanter:

Vgl. bie großen Späne unb ißre Verwertung. (7 StücE.) 

(Tafel XL, Slbbilbung 180.)

Vorbere (teile TlrbeitsEante:

Vgl. bie (Trümmer unb ißre Verwertung. (Vorbere (teile 2lr*  

beitsEante an flacheren StücEen).

„ ber unregelmäßige Vlucleus (vorbere (teile TlrbeiuEante an 

ßacßeren StücEen).

„ bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Eleinen 2lbfd>läge unb iE>re Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung. (27 Stütf.) 

(Tafel XL, Slbbilbung 181.)

2tud) hier Eommen Kombinationen mit anberen (Berätetypen vor, ;. 33. 

mit bem papageienfcßnabel unb Hleffergebraucßefpuren.

JacEenEantiger:

Vgl. bie großen 2lbfd>läge unb ißre Verwertung.

„ bie Eleinen 2lbfd>läge unb ißre Verwertung, StücE.)

(i£rg.=Taf. LIII, Slbbilbung 309.)
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blattförmige Spine:

Vgl. bie großen 7H>fd>Iäge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung. (17 Stüd.)

(Tafel XL, 2Ibbilbung 182.)

Stielfpit^e:

Vgl. bie mittleren 2lbfcf?läge unb ihre Verwertung.

□n einem ^alle h^nbelt es ftd> um eine feitlict>e Stielfpine.

(ICrg.-Tafel LIII, 2lbbilbung 310.)

Tlußer biefer ftnb nod> ?wei abgebrochene mittelftänbige Stielfpigen vor

hanben. (jufammen 3 Stüd.)

Die kleinen Späne und Ihre Verwertung

(febr

(Tafel XLI, Slbbtlbung 183, I8£.)

tBefferformen:

®ebraud>sfpuren.

Vgl. bie Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Vlucleus.

„ bie großen 2Xbfcbläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (26 Stüd.)

(Tafel XLI, Abbildung 185.)

Scbneibe burch Xetufcße gefchärft.

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (6 Stüd).

(Tafel XLI, Slbbtlbung 186.)

Küdenmeffer.

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren "Xbfd^Iäge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 7tbfct>läge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (I Stüd.)

(l£rg.=Tafel LIII, Abbildung 3II.)
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Stumpfungsretufdje.

Vgl. bie großen Späne unb fl>re Verwertung.

„ bte mittleren Späne unb ihre Verwertung. (£ Stütf.) 

(«rg.=ZCafeI LIII, Slbbtlbung 312,)

2^ur?e querftehenbe Tlrbeitsfante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung,

„ ber unregelmäßige Hudens.

„ bie mittleren Tlbßhläge unb ihre Verwertung,

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

banbelt ftd> um VHifroftichel. 5?ie mittelftänbigen ßerrfd?en vor. 

23ei ben feitlicßen tBifroßicßeln wirb bie Stichelfante gebilbet burch bie 

Schnittlinien einer natürlichen fläche unb einer burch Xetußhe geschaffenen 

fläche. (©eigentlich ift bie zweite fläche auch burch Tlbßhlag geßhaffen.) 

25ei ben mittelftänbigen tKifrofticheln ift meift eine fläche burch Tlbßhlag 

unb bie anbere burch Xetiißbe gebilbet. Urs fommt aber auch vor/ baß 

beibe flächen burch Tlbßhlag gebilbet werben. (35 Stücf.)

(ttafd XLI, Ulbbtlbung 187, 

«rg..Cafd LIII, Tlbbtlbung 313, 31L)

2$ur;e h^^^Msgearbeitete Spitze:

Vgl. bie «Trümmer unb ihre Verwertung.

„ von vornherein beabfid>tigte ©eräte aus ^euerftein' 

fernen (^lachgeßhlagene).

„ bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbßhläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbßhläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (19 Stücf.) 

(tTafel XLI, 2lbbtlbung 188.)

Spi^balfen:

Vgl. bie «Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 2lbfct>läge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (II Stücf.)

(ttafdXLI, Tlbbilbung 189, I?O.)
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Kleine Hlittelfpi^e, »Serßellungsretufche wechfelßänbig:

Vgl. bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfctüäge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (6 StüdF.) 

(Tafel XLI, 2lbbilbung I9I.)

Papageien fchnabel:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie großen Tlbfcßläge unb il>re Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung. (9 StücF.) 

(Tafel XLI, 2lbbilbung 192.)

SpigecFe:

Vgl. bie großen 24bfd>Iäge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbßßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung. (15 StücF.) 

(Tafel XLI, 2lbbtlbung 193.)

33ei brei Äpemplaren iß bie Spit$ecFe burch Ketufcßierung zweier Kanten 

erreiß>t worben, bei ben übrigen burct) Ketufcßierung einer Kante. £>er 

größte (Teil ber (Geräte Fann al« tTliFroecFßichel bezeichnet werben.

Äange feitliche ßeile TlrbeiteFante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Vlucleus.

„ bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbßhläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfctüäge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung. (12 Stütf.) 

(Tafel XLI, Slbbtlbung 194.)

Kombinationen mit anberen (Geräten 5. 33. mit vorberer ßeiler 2lrbeite= 

Fante Fommen vor.

»Sohlbucht:

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbßhläge unb ihre Verwertung.

„ bie Fleinen 2lbfcf>läge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (I StücF.)

(Ärg.sTafel LIII, 2lbbilbung 315.)
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3?reiFanter:

Vgl. bte großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (7 Stütf.) 

(Tafel XLI, ^Ibbilbung 195*)

*) Äigentlid) müßten nach meinem Verdffentltcbungsfyßem an tiefer Stelle 

einige niiHolitben befprocßen werben. ?Da icß aber bie IKifroIithen im Sufammen« 

ßang beßanbeln mochte, möge man mir geßatten, eine Heine EJnfonfequens 511 

begehen. 5)ie (Befamtbehanblung ber Htifrolithen erfolgt unten unter ber TtubriF 

„t>ie HTifroIithen".

Vorbere {teile ElrbeitsFante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung (vorbere {teile 21p 

beiufante an flaueren Stützen).

„ ber unregelmäßige VTucleus (vorbere {teile Elrbeitsfante an 

flaueren Stütfen.)

„ bie großen Elbfchläge unb i^>re Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfd>läge unb i|>re Verwertung.

„ bie Heinen 2lbßhläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (23 Stüdf.) 

(Tafel XLI, 2lbbilbung I96.) 

doppelte Einführung ber Elrbeitsfante fommt vor.

blattförmige Spitze:

Vgl. bie großen Elbßhläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 7Cbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Elbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (15 StücL) 

(Tafel XLI, Qlbbilbung 197.) 

Stielfpi^e:

Vgl. bie mittleren Elbfchläge unb ihre Verwenbung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwenbung.

2ln einem Span, ber von VTatur aus eine feitliche ^afenbilbung 

zeigte, h<tt man burch Einbringung einer Einbuchtung einen regelrechten 

heraueragenben Wiberhafen geßhaffen. Elußerbem iß ber Stiel burch 

Xetufcbe nachgebeßert worben. (7 Stüdf.)

(Tafel XLI, 2lbbtlbung I98.)1)

Die großen Klingen und ihre Verwertung (feht feiten).

(Tafel XLII, 2lbbtlbung 199, 200.)

Eluch h* er iß ber Eluöbrud „groß" nur relativ ;u bewerten. J)iefe 

„großen" ^Klingen ßnb b^tbß^tts 7 cm lang!
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Auffällig ift, bafi gerabe eine 2ln;aßl von gut geratenen klingen 

feine beutiifyen ©ebraucßefpuren ;eigt. daraus aber ;u ßßließen, biefe 

klingen wären nicßt benugt worben, ift ftcßer falfd>. Wir müßen boeß 

anneßmen, baß ber bamalige Ulenfd> nicßt nur fefte Stoffe wie 2$nocßen 

unb ^ol;, fonbern aueß £elle unb «Sleifcß gefeßnitten ßat. 3m letzteren 

£alle wirb bie Schärfe ber ^Klinge ntyt fo leießt verlebt. So ift es tu er» 

Hären, baß gerabe gute klingen unbenutzt ?u fein feßeinen.

tKefferformen:

(Bebraucßs fpuren.

Vgl. bie (Trümmer unb ißre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Vlucleue.

„ bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung. (13 Stücf.)

(ZTafel XLII, übbtlbung 202.)

Scßneibe bureß Ketufcße gefcßärft.

Vgl. bie großen 2XbfcßIäge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

z/ bie großen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung. (I Stücf.)

(ZCafel XLII, TIbbtlbung 201.)

Stumpfungeretufcße.

Vgl. bie großen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung. (2 Stütf.)

(fcafel XLII, Tlbbilbung 203.)

2^ur;e querfteßenbe Tlrbeitsfante:

Vgl. bie (Trümmer unb ißre Verwertung.

„ ber unregelmäßige VZucleue.

„ bie mittleren 2lbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung.
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Vgl. bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung. (*  Stücf.) 

(Tafel LXIII, 2lbbtlbung 20*.)  

£)rei ber Stücke zeigen bie Zurichtung burch Tlbfchläge nad> einer Seite 

hin. 5?ie anbere ^Iäct>e wirb burch natürliche 23ruchfläche ober burd) eine 

S(hlctgbat>n gebilbet, bie aus ber ber Stid>elfante entgegengesetzten 

Äidwung fommt. 3?a bie 2lrbeitsfante auf ber tTTittelacf>fe bes ganzen 

(Gerätes liegt, muß es als mittelftänbiger 2$antenftiä>el gewertet 

werben.

isDas vierte Stücf ftellt einen feitlicf>en iKantenftichel bar. 3?ie 

^Kante wirb gebilbet burch einen [enfrechten ?lbfd>lag nad> einer Seite unb 

einen bogenförmigen nach ber anberen Seite bin.

(Vafel XLIII, 2lbbilbung 20*.)  

^Kombinationen mit anberen (Geräten (tKeffergebrauchsfpuren, 

vorbere fteile Tlrbeitsfante) fommen vor.

Spi^ecfe:

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb il>re Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb töte Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung. (I Stücf.) 

(Tafel XLIII, 2lbbtlbung 205.) 

2?as Stücf ift burch Xetufchierung einer ^Kante (fchräge cEerminalretufche) 

hergerichtet worben.

Xange feitliche fteile Tlrbeitsf ante:

Vgl. bie Trümmer unb ifyre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Vlucleus.

„ bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren ^Ibfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 7lbf<hläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ibve Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung. (2 Stücf.) 

(Tafel XLIII, 2lbbilbung 206.) 

Vorbere fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. bie Trümmer unb ihre Verwertung (vorb. fteile Tlrbeits» 

fante an flacheren Stücfen).

„ ber unregelmäßige Vlucleus (vorbere fteile Tlrbeitsfante 

an flacheren Stücfen).
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Vgl. bie großen 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfcbläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfchläge unb il>re Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb il>re Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

(2 Stüd, I bavon 23rud>.)

(Tafel XLIII, Slbbilbung 207.)

Die mittleren Klingen und ihre Verwertung 

(ziemlich feiten).

(Tafel XLIV, Slbbtlbung 208, 20?.) 

tttefferformen:

(Bebr nuebs [puren.

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Ylucleus.

„ bie großen 2lb[cbläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie großen klingen unb ihre Verwertung. (57 Stüd.) 

(Tafel XLIV, Tlbbilbung 210.)

Schneibe burch Xetufche gefcßärft.

Vgl. bie großen ?lb[cbläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 7tbfcf>läge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 7tbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie großen klingen unb ihre Verwertung. (22 Stüd.) 

(Tafel XLIV, 2lbbtlbung 211.)

Xüdenmeffer.

Vgl. bie großen 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 7(bfct>läge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung. (8 Stüd.)

(Tafel XLIV, 2lbbiI8ung 212.)
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Stumpfungsretufcße.

Vgl. bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung,

„ bie großen klingen unb ihre Verwertung. (13 Stücf.) 

(Tafel XLIV, Slbbilbung 213.)

Scßäftungs (puren.

2ln einer Keibe von klingen, bie ©ebraucßsfpuren bjw. burcß Xe» 

tu(d>e gefct>ärfte Scßneiben aufweifen, treten an einem ^Bnbe Heine, ein» 

anber gegenüberfteßenbe Serben auf, bie waßrfcßeinlich ;ur Scßäftung 

bienten. Vieweilen ift aucß nur eine Xerbe vor^anben. (8 Stütf.) 

(Tafel XLIV, Abbildung 2H.)

Xurje querfteßenbe ?lrbeitsfante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Hucleus.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Xbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie großen Xlingen unb ißre Verwertung. (5 Stücf.) 

(Tafel XLIV, 2lbbilbung 215.)

sDa in ;wei fällen bie Xrbeitsfante in ber HTittelebene ber Xlingen 

liegt, müßen wir bie ©eräte als mittelftänbige Xantenfticßel an» 

(precßen. i£ine ber £läcßen, bie in ißrer Schnittlinie bie 2lrbeitsfante 

bilben, ift burcß einen fünftlicßen 7fbfci>lag gebilbet, wäßrenb bie anbere 

natürlich ift. t£iner ber Sticf>el weift außerbem bie vorbere fteile Tlrbeits» 

fante auf (Stirnfcbaber b;w. »Hager). Vei bem britten Stichel finb bie 

beiben flächen, beren Schnittlinie bie Stichelfante bilbet, von Ylatur aus 

vorhanben. T)er vierte Stid>vl ift ein Vogenftichel, hergeftellt burch 

bogenförmige ©nbretufdx' unb feitlichen Tlbfchlag. 3?er fünfte ift ein 

mittelftänbiger IKantenftichel, bevcieftellt burch 7Cbf<hläge nach 

beiben Seiten

2^urje herausgearbeitete Spige:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ von vornherein beabfichtigte ©eräte aus ^euerfteinfernen 

(^lachgefchlagene).

„ bie großen ^Ibfcßläge unb ißte Verwertung.
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Vgl. t>te mittleren 2lbfcbläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 2lbfd>läge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung. (8 StücE.) 

(tCafel XLIV, Tlbbilbung 216.)

£)ie Spitze ftnt jet$t immer auf ber Jü-ängsatßfe ber Klinge unb ift 

burcß einfache 5ufpi^ung von ben Seiten l)er gewonnen.

Hauge ßerausgearbeitete Scßnabelfpige:

Vgl. bie (Trümmer unb ißre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Ylucleus.

„ bie großen 3tbfcf>läge unb ißre Verwertung. (I StücE.)

(Tafel XLV, 2lbbilbung 2190 

Spitsbalf en:

Vgl. bie (Trümmer unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren 7€bfd>läge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung. (2 StücE.) 

(Tafel XLIV, 2lbbtI8ung 217.)

Kleine HTittelfpi^e, ^erßellung6retufd>e wecßfelßänbig:

Vgl. bie mittleren 2lbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung. (5 StücE.)

(Tafel XLV, 2lbbtl8ung 218.)

Papageien fd>n ab el:

Vgl. bie (Trümmer unb ißre Verwertung.

„ bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen 2lbfd>läge unb ißre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung. Stütf.)

(Tafel XLV, SIbbtl&ung 220.)

Kombinationen 3. 23. mit langer feitlicßer ßeiler TlrbeitsEante Eom= 

men vor. i£ine Kante trägt bisweilen Stumpfungsretufcße ?ur belferen 

^ingerauflage.
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Spit^e^e:

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfd)Iäge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bte mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie großen ^Klingen unb ihre Verwertung. (13 Stüc£.)

(ZTafel XLV, 2lbbilbung 221.)

Schäftungsfpuren laßen (tcb gelegentlich feftftellen. 5wei ber Stücfe 

ftnb burd> Xetufchierung jweier kanten bergerid>tet worben, bie übrigen 

burch Ketufdüenmg einer 2$ante.

JLange feitlid>e (teile Tlrbeitsf ante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Vlucleus.

„ bie großen 2lbfcf>läge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 2lbfd?läge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie großen klingen unb ihre Verwertung. (9 Stücf.) 

((Tafel XLV, Slbbtlbung 222.)

21 n einem Stüc£ ift außerbem eine 2$erbe an ber Stirn angebracht 

(Vlabelglätter). $£in weiteres t£pemplar jeigt außer ber Schaber*  bjw. 

2$rat$erfante bie furje herausgearbeitete Spitze (Bohrer).

»Sohlbucht:

Vgl. bie großen Tlbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcfüäge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb fbve Verwertung. (3 StücH) 

(tTafel XLV, 2lbbtlbung 2230

*lrs fommt vor, baß an einem Stüc£ mehrere ^oblbuchten angebracht 

finb. t^in Stütf weift außerbem eine fur;e herausgearbeitete Spitze (33olv 

rer) unb einen Papageienßhnabel auf (abgebilbet).

kleine »Sohlferbe in ber Schneibe:

2ln einigen klingen finb mitten in ber Sd>neibe burch Xetufdüerung 

Heine ^ohlferben angebracht. i£s hobelt fich wohl um nabelglätter.

(2 Stütf.)

(tTafel XLV, Tlbbilbung 221.)
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'Kleine <3oblterbe in ber Stirn:

Einige Klingen geigen an bet Stirn eine Heine ^ohlferbe. fommt 

auch vor, baß an beiben $£nben ber Klinge biefe Kerbe angebracht ift. 

2luch biefe Seräte ^>alte ich für VI ab eiglätter, bisweilen feigen bie 

Stütfe auch noch nieffergebrauchsfpuren. (5 Stücf.)

(Tafel XLV, 2lbbilbung 225.)

Vgl. auch: bie großen 2lb fcbläge unb ihre Verwertung (vorbere 

{teile Tlrbeitsfante mit Heiner ^ohlferbe).

^reifanter:

Vgl. bie großen Späne unb il>re Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung. (2-f Stütf.) 

(Tafel XLV, 2lbbilbung 226.)

(Kiner ber 2)reifanter $eigt außerbem eine ^ohlbu(h>t.

Vorbere {teile 2lrbeitsf ante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung (vorbere {teile 21 r= 

beitsfante an flaueren Stütfen).

,, ber unregelmäßige Vlucleus (vorbere {teile Tlrbeitöfante 

an flacheren Stütfen).

„ bie großen 2Ibfd)Iäge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 2lbfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie großen Klingen unb ihre Verwertung. (12 Stütf.) 

(Tafel XLV, Tlbbilbung 227.)

blattförmige Spleen, barunter fold>e mit WiberbaFen:

Vgl. bie großen 2lbfd>Iäge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfdfläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 2Ibfd>läge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung. (6 Stütf.) 

(Tafel XLV, 2lbbtlbung 228 bis Tafel XLVI, 2lbbilbung 230.)

£>ie $orm ift natürlich nicht mehr breit*blattförmig  wie bei ben bisher 

gefchilberten blattförmigen Spi^en, fonbern länglid)=fd)mal. 2ln einem 

tBpempIar ift an ber Spige burch Ketufdverung ein Heiner Wiberhdfen 
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angebracht worben; bie Xänber finb burch Xetufche zackig geftaltet. 

Xußerbem zeigt bie Bafts am Xanbe Xetufchen, bie wohl dl$ ©chäftungs*  

Vorrichtung anzufehen ftnb.

(Tafel XLV, Slbbilbung 228.)

5u biefer Xrt von pfeilfpi^en gehört ferner ein Epemplar, bas eine 

tiefe Einkerbung an ber einen Xante zeigt. 3?ur«h biefe Einbuchtung ift 

bie ©pitze, bie auch feine Xetufchierung aufweift, mit WiberbafenwirVung 

verfehen worben.

(Tafel XLV, 2lbbil8ung 229.)

Xußerbem muf an biefer ©teile eine (ehr merkwürbige ©pi^e be*  

hanbelt werben. 2ln einer fchlanken, frummen Xlinge, bie in eine ©pitze 

mit ganz feiner, kaum ftchtbarer Xetufche ausläuft, bat man burch Xe*  

tufchierung ;wei Xerben angebracht, bie aber — wie aus ihrer $orm h?t5 

vorgeht — wohl kaum zu ©chabezwecken gebient h<zben.

(Tafel XLVI, 2lbbtI8ung 230.)

£>urch biefe Xerben ift bem Onftrument ein Wiberhaken gegeben worben, 

ber vollkommen herausgearbeitet ift. bie mutmaßliche ©chäftung biefer 

©pi$e veran fraulich t (Tafel £6, Xbbilbung 231. 5?ie tieffte ©teile ber 

oberften Xerbe biente nach biefer Xuffafjung ba?u, bie ©<häftungsfd>nur 

b;w. *fehne  z« halten. 5?ie ganze ©pitte wirkte als boppelter Wiberhaken: 

ber erfte Wiberhaken würbe gebilbet burch ben vom ©d>aft abftehenben 

unteren Teil bes ganzen (Berätes, ber zweite burch ben herausgearbeiteten 

^aken an ber ©chneibe biefes unteren Teiles.

0b meine 2tnfid>t über biefe ©pi^e richtig ift, läßt fich nicht entfcheiben, 

bevor wir nicht ein folches ©tück gefchäftet ßnben. Ulan kann natürlich 

auch fagen, bie in bas befprod>ene ©tüd? eingearbeiteten Buchten feien 

einfach burch ©«haben auf hartem ^ol; b;w. Xnochen entftanben. Tat*  

fachlich läßt fich bie Xetufche, bie burch längeres ©chaben auf hartem 

©toff entfteht, von ber mit Überlegung angebrachten «Sormungsretufche 

an bünnen ^euerfteinfpänen b;w. *klingen  nicht unterfcheiben. hiernach 

könnte beifpielsweife auch von ben IKikrolithen behauptet werben, es 

hanbele fich vlcht um mit Überlegung burch Xetufche geformte (Beräte, 

fonbern bie Xetufchen feien burch längeres ©«haben entftanben. hieraus 

erhellt, baß wir allein mit technifchen Erklärungen nicht weiterkommen. 

Unferen ererbten ^ormenfinn bürfen wir bei ber Beurteilung von vor*  

gefchichtlichen Werkzeugen keinesfalls ausfcßalten — anbererfeits muß 

man fich aber auch bavor hüten, vorgefchichtliche Werkzeuge, vor allem 

folche aus ^euerftein, nur nach ilwer $orm ;u beurteilen!
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Stielfpi^e:

Vgl. bie mittleren Tlbfcpläge unb ft>re Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ipre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb iJ>re Verwertung.

ftnb brei 25rucpftütfe gefunben worben, bie waprfcpeinlicp in 

jebem £alle ben unteren Teil einer Stielfpiije barftellen. £>ei einem ber 

Stüde möcpte icp nid>t zweifeln. (<C<xfeI XLVI, 2lbl>ilbung 232.)

ift nid)t nur am Stiel Xetufcpe vorpanben, fonbern auep an einer 

Scpneibe. &iefe Xetufcpe an ber Scpneibe halte ich für ^ormungsretufepe, 

bie ba;u bienen feilte, bie ^Klinge nacp vorn ^uaufpi^en. Hacpbem ber 

vorbere Teil ber Stielfpi^e abgebrochen war, pat man bem Keft eine 

vorbere (teile Xrbeitst'ante gegeben. CJe^t liegt alfo ein geftielter Stirn*  

fchaber b?w. drager vor.

ferner ift eine reept eigenartige Stielfpi^e mit Spi^enretufcpe vor*  

panben, bei ber fiep auf ber einen Seite ber Stiel gegen bie Spitze abfe^t, 

wäprenb es auf ber anberen Seite umgefeprt ift.

(Tafel XLVI, 2lbbil8ung 233.)

&ie mutmaplicpe Schäftung gibt Tafel XLVI, Tlbbilbung 234 

wieber (jufammen 4 Stüd).

Die kleinen Klingen und ihre Verwertung

(;iemlicp feiten).

(Tafel XLVII, Wölbung 235—237.) 

HTefferformen:

(Bebraucpefpuren.

Vgl. bie (Trümmer unb ipre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Hucleus.

„ bie großen 2lbfcbläge unb ipre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcpläge unb ipre Verwertung.

„ bie Heinen 2lbfcbläge unb ipre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ipre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ipre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ipre Verwertung.

„ bie großen klingen unb ipre Verwertung.

„ bie mittleren klingen unb ipre Verwertung. (14 Stücf.) 

(Tafel XLVII, Tlbbilbung 238.)

Scpneibe burep Xetuftpe gefepärft.

Vgl. bie großen 2lbfcpläge unb ipre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcpläge unb ipre Verwertung.
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Vgl. bie Fleinen 2€bfd>Iäge unb ihre Verwertung.

„ bte großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie großen Klingen unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Klingen unb ihre Verwertung (10 StücF.)

((Tafel XLVII, ilbbtlbung 23 p.)

Kombinationen 5. 33. mit vorberer fteiler TlrbeitsFante (Stirn fd>aber 

b;w. 'Frager) ober Furjer herausgearbeiteter Spi^e (23obrer) Fommen vor.

KücFenmeffer.

Vgl. bie großen 24bfcf>läge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbßhläge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb il>re Verwertung.

„ bie mittleren Klingen unb ihre Verwertung. (19 StücF.)

((Tafel XLVII, 2lbbilbung 2^0—2£2.)

Tlußer gerabe geftalteten KücFenmeffern Fommen auch folche mit 

eingebuchtetem KücFen vor.

Stump fungsretufche.

Vgl. bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie großen Klingen unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Klingen unb ihre Verwertung. (6 StücF.)

(tTafel XLVII, 2lbbilbung 2*3 —2**.)

Schäftung© (pur en.

Vgl. bie mittleren Klingen unb ihre Verwertung. (*  StücF.) 

((Tafel XLVII, 2lbbtlbung 2*5.)

Kurse querftehenbe TlrbeiteFante:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ ber unregelmäßige VTucleus.

„ bie mittleren TCbfdpläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie großen Klingen unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Klingen unb ihre Verwertung. (3 StücF.)

(fcafel XLVIII, Qlbbtlbung 258.)

3at)resfd)rift, Bö. XXII. 5
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banbelt ftd? in swei fällen um Öen feitlichen HTiFroFanten*  

ftichel, bercteftent burch Tfbfchläge nach ciwcr Seite bin. 3?er britte ift ein 

mittelftänbiger VHiFrofantenftichel, bergeftellt burd) etwas h^hir 

Ketiifcbe unb 2lbf<hlag.

?(ur;e hcrausgearbeitete Spine:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ von vornherein be<xbfict>tigte (Berate aus tSeuerfteinfernen 

(^lachgefchlagene).

„ bie großen 2(bfct>Iäge unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren 7(bfd>Iäge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren klingen unb ihre Verwertung. (5 StücF.) 

((Tafel XLVII, 2lbbiI8ung 2*6.)

Spi^balFen:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren "Xbfchläge unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen 2lbfcbläge unb ihre Verwertung.

,z bie großen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

zz bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

„ bie mittleren ’Älingen unb ihre Verwertung. (5 Stütf.) 

((Tafel XLVII, 2lbbilbung 2*7.)

Papageien fchnabel:

Vgl. bie (Trümmer unb ihre Verwertung.

„ bie großen Tlbfcbläge unb ihre Verwertung.

zz bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

zz bie Heinen 3tbfd>läge unb ihre Verwertung.

zz bie großen Späne unb ihre Verwertung.

,z bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

,z bie Heinen Späne unb ihre Verwertung.

zz bie mittleren ^Klingen unb ihre Verwertung. (*  StücF.) 

((Tafel XLVII, Slbbtlbung 2*8.)

Spi^ecFe:

Vgl. bie großen Tlbfchläge unb ihre Verwertung.

,z bie mittleren Tlbfchläge unb ihre Verwertung.



&ünenmefolttf>tFum aus bem Wiener 23rud> 67

Vgl. bie Heinen 2€bfct>Iäge unb ibre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ihre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung.

,z bie großen klingen unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren klingen unb ißre Verwertung. (3 StücH) 

(Tafel XLVIII, 2lbbilbung 2590

&ie Spinetfen ßnb ßergericßtet burd) Ketufeinerung einer 2Unte 

(feßräge ^nbretufeße). £in üzremplar l>at am anberen £nbe bie fur;e 

querfteßenbe Tlrbeitefante (feitlid>er ^Kantenftid>el), ßergeftellt bureß 2lb*  

feßlag naeß einer Seite ßin.

Äange feitlici>e {teile 2lrbeitsfante:

Vgl. bie Trümmer unb ißre Verwertung.

„ ber unregelmäßige Hucleus.

„ bie großen Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen 2lbfcßläge unb ihre Verwertung.

„ bie großen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

„ bie Heinen Späne unb ißre Verwertung.

„ bie großen klingen iunb ihre Verwertung.

„ bie mittleren klingen unb ißre Verwertung. (I StücH) 

(Tafel XLVII, 2lbbilbung 2*90  

kleine ^oßlferbe in ber Scßneibe:

Vgl. bie mittleren ^Klingen unb ißre Verwertung. (6 Stütf.)

(Tafel XLVII, Qlbbilbung 250.) 

£)reifanter:

Vgl. bie großen Späne unb ißre Verwertung.

zz bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

zz bie Heinen Späne unb ißre Verwertung.

zz bie mittleren klingen unb ißre Verwertung. (13 Stütf.)

(Tafel XLVIII, 2lbl>ilbung 251.) 

blattförmige Spitze:

Vgl. bie großen 2lbfd?läge unb ißre Verwertung.

„ bie mittleren Tlbfcßläge unb ißre Verwertung.

,z bie Heinen 2lbfd)läge unb ißre Verwertung.

zz bie großen Späne unb ihre Verwertung.

zz bie mittleren Späne unb ißre Verwertung.

,z bie Heinen Späne unb ißre Verwertung.

zz bie mittleren klingen unb ißre Verwertung. (3 Stütf.)

(Tafel XLVIII, 2Ibbilbung 252.)

5*
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2ln ben vorliegenben Svemplaren finb beibe kanten Sorgfältig 

retufdnert.

Stielfpit$e:

Vgl. bie mittleren 2Ibfd>läge unb il>re Verwertung.

„ bie mittleren Späne unb il>re Verwertung.

„ bie kleinen Späne unb il>re Verwertung.

„ bie mittleren klingen unb ihre Verwertung. (I Stück.) 

(Tafel XLVIII, 2lbbilbung 253.) 

VTabelform:

?ln einer gan; kleinen, fd>malen breikantigen klinge, bie fpii$ aus*  

läuft, bat man unten eine 2lrt Stiel von einer Seite ber anrerufdüert. 

3d> vermute, baf wir es fyivc mit einer Heinen Y7äl?nabel ?u tun f><tben. 

2lud) Stücke, bei benen eine Trante gan; retufd?iert ift, kommen vor.

(7 Stück.)

(Tafel XLVIII, 2lbbtlbung 25*.)  

Gekrümmte Spitze:

tiefer Typ, ber an bie Tb<ttelperron=Spi^e erinnert, ift nur in einem 

Stück vertreten. 3m Gegen fa^ ;ur £batelperron>-Spine läuft bie Xe*  

tufd>e nid>t gan? bis ?ur 23afis. (I Stück.)

(Tafel XLVIII, Olbbtlbung 255.)

Spi^e vom Typus Äa Gravette:

5?iefe Geräte gleichen ben Gravettefpi^en bes jüngeren Xurignacien 

vollkommen. (2 Stück.)

(tTafel XLVIII, 2lbbilbung 256.) 

Geknickte Gravettefpi^e:

Xud> biefer Typ kommt im jüngeren Tlurignacien vor. (I Stück.) 

(Tafel XLVIII, 2lbbilbung 257.)

Vic Mikrolttben.

£>ie Hlikrolitben ftnb bergeftellt aus gan? kleinen klingen unb Spänen. 

Um ben Sebrauc6s;weck erkennen $u können, müffen wir von einer eiiv 

heutigen <$orm ausgeben, über bereu Sweck wir — nad> unferem Begriffs*  

vermögen — einfa<$> nitfyt im Zweifel fein können. ®lücklid>erweife 

finb einige Stücke berartiger tSotm gefunben worben. ££s finb bies bie in 

längliche, fymmetrifd)e $orm gebrauten Spüren mit b^^ijontal ge= 

fd?wungener T^erbe an ber 23afis: Typ II.

(Tafel XLIX, 2lbbilbung 267—268.)

Um bie Seräte in bie gewünfd>te £orm ;u bringen, ift eine Jiängskante 

unb bie TSerbe an ber 23afts forgfältig retufdüert worben. Zweifellos 
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hanbelt es ftd> hier um pfeilfpitzen, t>ie fo gefchäftet worben finb, 

baff bie äufferfte Spitze in bet Verlängerung ber Tlcbfe bes pfeilfchaftes 

lag unb baff bie beiben t£nben bes 23afisbogens linfs unb rechte aus bem 

Schaft als Wiberhafen herausragten. (Tafel xlix, sibbilbung 269.)

3?a bie gefilterten Stütfe mit ben — natürlich in anberer Xetufchierungs*  

tedmif Ijergeftellten — fyettförmigen pfeilfpi^en bes Vleolithifums ver*  

wanbt finb, muffen wir fie an bas t£nbe einer mefolithifchen Pfeil*  

fpitzenentwicHung fetzen; womit felbftverftänblich nicht gefagt fein foll, 

baff es jwifcffen ihnen unb ben neolithifchen herzförmigen Pfeilfpitzen 

nicht noch Überleitungsformen gegeben habe.

Von groffer 33ebeutung ift es nun, baff uns in bem mifrolithifchen 

<5unbmaterial ber &üne $ bie t^ntwicflung, bie zu ben als Typ II gefenn*  

Zeichneten Spitzen führte, Har vor Tlugen liegt» '£s ftnb einige Stütfe 

vorbanben, bie ebenfalls eine retufchierte Uängsfante unb eine runblich 

geferbte 23afis aufwetfen: Übergang von Typ I z« Typ II»

(Tafel XLIX, Slbbtlbung 265, 266.)

T>o<h es befteben zwei wefentliche Unterfchiebe z« Typ II. t£rftens ift bie 

(Befamtform noch nicht fymmetrifch — bie äufferfte Spitze liegt noch nicht 

auf ber tHittelachfe, fonbern an einer TSantenfeite. Zweitens ift bie 23ucht 

an ber 23afts noch nicht horizontal, fonbern etwas fcffräg abfallenb, fo 

baff an einer Seite ber 25affs eine Heine Spitze gebilbet wirb. £s läfft ftcb 

meiner tüeinung nach nicht leugnen, baff biefe Stücfe mit Typ II in typo*  

logifchem Sufammenffang flehen; es finb alfo ebenfalls pfeilfpitzen. 

Tiber bie Sct>äftungsart muff eine anbere gewefen fein, ba bie Spitze ja 

noch nicht fymmetrifche £orm l>at» Tlusgebebnte Verfuche haben ergeben, 

baff biefe Pfeilfpitzen wohl fo gefchäftet worben finb, baff bie äufferfte 

Spitze in ber gerablintgen Verlängerung einer Seite bes Pfeilfchaftes lag 

— alfo noch nicht in ber Verlängerung ber Htittelachfe bes Schaftes! —- 

unb baff nur bie oben gefchtlberte t£cfe an ber feitlich nach unten gezogenen 

23afts aus bem Schaft herausragte unb bie Wirkung eines Wiberbafens 

hatte.

23efonbers Har tritt biefe allein mögliche Schäftungsweife an bem 

Tlusgangstyp biefer t£ntwicHungsreihe zutage: Typ I.

(Tafel XLIX, 2lbbtlbung 260—261.)

t£s finb bies Stücte, bie ebenfalls eine retufchierte Hängsfante unb eine 

retufchierte, ftcf> bogenförmig feitlich ftarf nach unten fchwingenbe 23afts 

aufweifen, bie fo eine ausgebilbete Spitze an einer Seite zeigt. £)ie äu*  

fferfte Spitze bes (Berätes liegt in ber Verlängerung ber einen Äängsfante 
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(alfo wieber nicht auf her Hlittelachfe!). 23ei biefem Typ I ift nur bie beim 

Übergang von Typ I ?u Typ II gefchilberte ©Haftung möglich».

(Tafel XLIX, 2lbbtlbung 262.)

Weben her Entwicklungsreibe von Typ I ;u Typ II läuft eine weitere 

Xeibe, bie in ;wei verfdüebene Typen ausläuft. Sie beginnt mit: 

Typ III. (Tafel XLIX, Tlbbtlbung 271, 273.)

Typ III ift Typ I äu^erft ähnlich. Typ III kann möglicherweife bie Vor*  

form ?u Typ I fein. £)och möchte ify hier eine anbere 2lrt ber Schäftung 

anneinmen. 3d> glaube, ba$ es fid> bei biefen Stücken meift um EinfaUi*  

wiberbafen I>anbelt, wie (Tafel XLIX, Slbbilbung 272)

;eigt. £)er Unterfchieb ?u Typ I beftebt barin, bap bie nach einer Seite 

abfallenbe E>afts (noch) nicht gefcbwungen, fonbern gerablinig verläuft. 

£)as (Berät bat alfo bie »‘form eines langgejogenen Dreiecks mit einer 

langen unb einer kurzen Seite, in bem bie Sdmeibe bann bie ^ypotbenufe 

ift. tiefer Typ kommt auch in gan; Heinen Tlusmahen vor.

tiefer geometrifche Typ III entwickelt ftd> erftens ?u: Typ IV, 

(Tafel L, 2lbbilbung 276, 277) 

ber felbft eine äufjerft intereffante Enbftufe fyat. Eie 23afis bes (Berätes 

nämtli^), bie bei Typ III kur? war, nähert ftd> jet?t in ihrer (länge bem 

Tlusmah ber Jdängskante, an bereu Enbe bie (Berätfpi^e liegt. ent*  

ftebt fo eine annäbernb gleich fchenkelige 5orm bes Ereiecks. (Schäftung 

wie bei Typ III.)

Treffen nun bie beiben retufchierten ‘Kanten biefer gleichfchenHigen 

Ereiecksform nifyt ;ufammen, fo bleibt ein kurzes Stück, bas ber (Berät*  

fdmeibe parallelläuft, unretufd^iert (bas ift natürlich bie eine 2$ante ber 

ehemaligen Heinen IKIinge; bie (Berätfchneibe ift bie anbere 2(ante). 'Hs 

entfteht bamit als i£nbe ber Äeibe von Typ III ;u Typ IV eine Trape;*  

form: Typ V. (Tafel L, ilbbtlbung 27y.)

derartige formen haben natürlich ben ?lnftoü ;ur Entwicklung ber quer*  

fchneibigen pfeilfpinie gegeben, bie als: Typ VI in brei lEpemplaren vor*  

liegt. (Tafel L, Tlbbtlbung 281.)

lEs hanbelt ftd? um regelrechte Trapeze mit retufchierten Seitenränbern. 

ferner ift noch ein Trape? vorbanben, bei bem au$er ben Seitenränbern 

auch noch bie 23afis retufchiert ift. (Tafel L, 2lbbtI8ung 282.)

Solche Stücke bürften wobl ben Übergang ;ur regelrechten querfchneibigen 

Pfeilfpige mit gefchweiften retufchierten Seitenränbern bilben. 

Tlllerbings ift bei legteren bie 53afis nicht immer retufcbiert. derartige 
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vollkommene querfchneibige pfeilfpinien kommen in ^ienerobe nod> nicht 

vor.

Zweitens entwickelt ftch Typ III ?u: Typ VII,

(Tafel L, Slbbilbung 281, 285) 

intern bie beiten retufchierten Kanten bes Dreiecks nicht mehr in einer 

Ecke zufammentreffen, fontern fanft gefct>wungen inetnanber übergehen. 

Es entfteht fo eine 2lrt Segmentform. £)er Kreisbogen ift aber nicht 

vollkommen gleichmäßig gefcbwungen, fonbern es laffen ftd> immer noch 

ein kurzer unb ein langer 2lft erkennen. tTTit größter Wahrfcheinlichkett ift 

anaunebmen, baß auch biefe Stücke fo gefcßäftet worben ftnb, wie beim 

Übergang von Typ I ;u Typ II ausgefüßrt würbe. &er erwähnte kurze 

2lft ßat als Wiberbaken aus bem Schaft herausgeragt.

(Tafel LI, 2lbbilbung 300.)

2?er primitivfte Typ, ber auf £>üne 5 vorkommt, ift: Typ VIII.

(Tafel L, 2lbbilbung 287—292.)

?luch hier hantelt es ftch wohl um pfeil fpttzen, unb ;war um einfache 

längsfcbnetbtge ohne Wiberbaken. Es ftnb bies kleine Klingen unb Späne 

von langer ober mehr gebrungener blattartiger £orm, bie nur ba retw 

fchiert ftnb, wo fte ;um Zwecke ber Pfeilfpitze verbefferungsbebürftig 

waren: alfo entweber an ber Spitze ober an bem in ben Schaft etnzufüh*  

renben Stiel. £>te Sptne bes (Gerätes liegt ungefähr auf ber ITTittelacpfe. 

2lls Unterart könnten vielleicht einige Stücke aufgeführt werben, bie 

ohne outat bes iUenfcf>en eine breite, horizontal verlaufenbe 23afts haben. 

Werben biefe Spitzen auf ben Schaft gefegt, fo ragen bie beiben Eifen ber 

25afts als Wiberbaken heraus. 5u erwähnen ftnb einige Stücke, bie von 

Y7atur aus eine feitliche Sttelbilbung haben.

(Tafel I., 2lbbtlbung 292.)

Wir kommen nun zu: Typ IX.

(Tafel L, 2lbbtl8ung 293—295.)

Tlusgtebige Verfuge haben gezeigt, baß biefe Stütfe als pfeilfpttzen 

äußerft unprakttfcß wären, benn bie Spitzen ftnb zum größten Teil krumm, 

meiner lUeinung nach haben biefe Spitzen lebiglicf> als Etnfatzftücke 

gebient zum Zwecke bes Wiberhakens. 3? och befteßt hier gleich eine Schwte» 

rtgkett: Stellen wir uns bie Stücke ganz generell als Etnfatzwtberbaken 

in einer Harpune ober einem Pfeil vor, fo würben in einer Kethe von 

fällen gerabe bie infolge ber Ketufche abgeftumpften Kanten ber gebogenen 

Spitzen in ber Sct>uß= bzw. Wurfrichtung liegen unb beim Einbringen in 

bas ^letfch bes CJagbtieres wahrfchetnltch etwas hemmenb wirken. Raffen 

wir aber biefe krummen Spitzen (wenigftens zwu Teil!) als bie Etnfa^= 
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wtberhafen von 2lngelhafen auf, beren Schäfte bann aus Heinen Xnocben= 

ftücfen beftünben, fo ftnb alle Schtvtertgfetten behoben. £>ie burd> Xe 

tufd>e abgeftumpfte Xante hängt bann im Waffer unten, bie gebogene 

Spitze unb bie fd^arfe Schreibe oben. Vgl. bie mutmaßliche Schäftung.

(tEafel L, 2lbbilbung 297.)

S?as fytfevfötmige (Debilbe mit bet tiefen etnretufchierten ^ohlbucht

möchte ich ebenfalls für einen Tlngelbafen, ber in Xnochen gefchäftet

würbe, halten. (£afel L, 2lbbilbung 296.)

t£s ift noch furz über bie als

(Typ la (Tafel XLIX, Tlbbilbung 263—26^

„ II a „ XLIX, 270

„ Illa „ XLIX, „ 274—275

„ IV a „ L, 278

n Va t/ L, z/ 280

„ Via „ L, 283

// VII a „ L, „ 286

ben (Typen I, II, III, IV, V, VI, VII zuzuorbnenben Stücfe zu fprechen.

tBs ftnb Geräte, bie von Vlatur aus füt bie entfpred>enben (Typen votge*  

fotmt ftnb unb nut Verbefferungsretufche tragen. 211 s (Typ Via ftnb ein*  

fache trapezförmige Xlingenbruchftücfe bezeichnet, bie als querfchnetbtge 

pfetlfpitzen gebient haben fön neu. Xetufchen finb nicht angebracht.

3?aß bie gefchtlberten IBifrolithen bem ^tfchfang — bie pfetlfpitzen 

Zur ^tfcheret1) mit Pfeil unb 25ogen, bie Spitzen vom (Typ IX zum £etl 

als Wtberhafen in harpunenartigen Pfeilen, zum (Teil als folche an Tlngel*  

bafen — gebient haben, erfcheint mir (ehr wafytffydnlify, ba fte ftets in 

ber Vläbe ehemaliger größerer unb fieber ffchretcher Sewäßer gefunben 

werben. Tiber auch größeres Wilb fann mit btefen Spitzen erlegt werben, 

wenn wir fte uns, wie (Cafel LI, 2lbbilbung 298—3 ol)

Zeigen, in Xnochen ober ^olz gefchäftet benfen. Ulan tonnte ftch fnöct>erne 

Vorfatzftücfe mit eingefitteten Hiifrolitben vorftellen, bie auf ben langen 

Pfeil*  bztv. Harpunenfeßaft aufgefteeft würben.

(Tafel LI, Tlbbtlbung 298—30X zeige« «och einmal bie mutmaßlichen 

Schäftungen ber (Typen I, II, III, IV, VII, VIII. ^ür (Typ la unb 

für ben Übergangstyp von I zu II gilt bie Schäftung von (Typ I.

L) Ptod) heute üben Vtaturrölfer ben xfifd)fang mit Pfeil unb Sogen aus.

£üe Schäftung von (Typ II gilt auch für (Typ II a,

TTT a
n n n //// // //

„ III

// // !!
, IV „ „ „ „ IVaunbV(?
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5)te &(fyäftUYiQ bet Trapesform Typ VI (Via) als querfd>neibige pfeib 

fpi^e ift nicht bargeftellt, ba fte ja befannt ift.

our Tlufnabme ber 23efeftigungsfd>nüre b;w. -feltnen müßen wir 

Heine in ben 2$nod>en= ober ^olsfchaft eingerit$te, umlaufenbe Xillen 

annehmen. Utöglicherweife finb aber berartige 33efeftigungen gar nid)t 

gebraucht worben, fonbern bas i£infitten ber ©pinen unb Wiberbaten 

hat genügt.

Tlnjahl ber gefunbenen Hlifrolithen.

(Typ I Io ©tÜ(f Typ la 9 ©tü<f.

Übergang von <Eyp I ;u (Typ II 7 ©tücf.

Typ II 23 ©tücf, Typ II a 9 ©tütf.

//
III II

//
„ Illa 31

ff

//
IV 17

ff
„ IV a 6

ff

//
V I

ff
„ Va 3

ff

//
VI I //

„ Via 3
ff

!f
VII II

lf
„ Vila I

ff

ff
VIII

ff

IX 52
//

Uzs fanben ftd> auf £)üne 5 noch einige Tonfeherben, bie fid> ;um Teil 

als ftcher mittelalterlich berausftellten.

3unbe aus ©chürflöchern unb ©d)ür fgraben.

Vlad) N unb SO würbe bas Profil ber £)üne burd> ©d>ürflöcher 

ermittelt. 25ei Einlage ber £öd>er famen ©ilepftütfe unb auch ein Knochen*  

reft ((Beweih?) ;u Tage. Prof. Dr. Tlnbree = UTünfter, ber bie geologifche 

Unterfuchung ber ^unbftellen übernommen bat, wirb in feiner 2Irbeit bie 

feftgeftellten Profile veröffentlichen. 2ln biefer ©teile wirb aud> alles 

nötige über bie ermittelte ö'unbfd)id)t gefagt werben. 3cf> begnüge mich 

hier bamit, nur bie aus einem in norbweftlid>er Xidnung gesogenen 

©d>ürfgraben ftammenben £unbe anjufübren:

I große ©ilepfnolle,

I ©ileptrümmer (unretufchiert),

I unregelmäßige VTuclei,

I ^.unbfehneibiger (fragliches ©tütf), 

mittlere Tlbfchläge (unretufchiert),

1 mittlerer Tlbfchlag mit (Bebrauchsfpuren,

2 große ©päne (unretufchiert),

I mittlerer ©pan (unretufchiert),
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I Heine 'Klinge (unvetufchiert),

15 tierifche 'Knodxnftücfe,

I in ^roet Teile ^erbrochener Unter menfchlicher (Dberfchenfel, 

beffen (Belenfe mit ben angren^enben partien abgefchlagen 

ftnb. Der obere Teil bes erhaltenen 'Knochens ;eigt betuliche 

Schnittfpuren. des ift nicht unmöglich, hüt Hinweis 

auf tBenfchenfrefferei vorliegt.

§ 4. Die Hnlage der Kultur von Düne 5.

Vlach biefer Durcharbeitung bes gefamten Materials von Düne 5 

unter bem entftebimgsted?nifchen Seftchtspunfte wirb uns Har, ba$ hier 

eine tKifchung von stvei Techniken vorliegt: I. einer (Brobtedmif mit 

fernhafter Tenben? unb 2. einer Technif, bie ftcf> ;ur ^erftellung von 

(Beraten vor allem bes länglichen Silepfpanes b?w. ber SilepHinge be= 

bient. Daü bie Späne unb klingen nicht etwa als Tlbfallprobufte einer 

nur auf 25ernbearbeitung unb grobe 7tbfcf>läge binüelenben Tecbntf 

auföufaflen ftnb, erhellt aus folgenber (Begenüberftellung:

HTefferformen

((Bebrauchsfpuren, Schneibe burch Xetufche gefcfjärft, Xücfenmefjer,

Stumpfungsretufd>e, Schäftungsfpuren, Schneibeecfe)

aus Spänen unb klingen: 315 Stücf,

aus Tlbfchlägen: 53 Stücf,

aus iKernftütfen: 

aus Trümmern:

I Stücf,

3 Stücf.

Stichelformen

(fur;e querftehenbe Tlrbeitsfante, Spifliecfe) 

aus Spänen unb 'Klingen: 102 Stücf,

aus 2lbfchlägen: 43 Stücf,

aus iKernftücfen: 

aus Trümmern:

3 Stücf,

6 Stücf.

^obrerformen:

a) furje berausgearbeitete Spi$e 

aus Spänen unb ^Klingen: 44 Stücf,

aus Tlbfchlägen: 19 Stücf,

aus IKernftücfen: 

aus Trümmern:

2 Stücf,

3 Stücf.

b) Heine iTUttelfpi^e, <5erfteUungsretufcbe reechfelftänbig 

aus Spänen unb 'Klingen: 12 Stütf,
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aus 2lbfchlägen: Io Stücf,

aus Kernftü cf en : — —

aus Trümmern: — —.

c) Spit^balfen

aus Spänen unb Klingen: 28 Stücf,

aus 3lbfchlägen: 5 Stücf,

aus Kernftücfen: —
t

aus Trümmern: 3 Stücf.

Papageien fchnabel

aus Spänen unb Klingen: 55 Stücf,

aus Tlbfchlägen: 36 Stütf,

aus Kernftücfen: —•
r

aus Trümmern: I Stücf.

£9 ift unnötig, biefe Segenüberftellung weitet fort5ufeß;en. £)a in fo 

großer 2ln?ahl längliche Späne unb Klingen $ur ^erftellung von (Beraten 

benutzt werben, muffen fte von vornherein beabfichtigte formen fein. 

Wir haben es alfo — wie fchon gefagt — mit einer ausgefprochenen 

niif(hted>nif ;u tun, bie aus einer groben, ?ur Kernbearbeitung neigenben 

unb einer Hingenhaften Komponente ;ufammengefe^t ift.

§ 5. Die einzelnen JMilcbungskomponenten der Kultur 

von Diine 5.

3?af in ben ^unben von 5?üne 5 feine „reine Kultur" etwa im Sinne 

bes Tarbenoiften vorliegt, ift wohl burcb bie vorhergehenbe Veröffent» 

lichung Har geworben. 3m folgenben foll verfugt werben, bie einzelnen 

fulturellen Beftanbteile, beren Sufammenwirten bie IBifchfultur von 

£)üne 5 ergeben b^t/ b^rÄtJ6?uünben.

£>en Untergrunb h^t m. unter anberem ein totales mittel» 

beutfches„Änbmagbalenien"abgegeben, darauf fcheinen mir bie ?ahl= 

reichen Papageienfchnäbel unb Kücfenmeffer, vielleicht auch bie Klingen 

mit Heiner ^oblterbe in ber Sdmeibe hin?uweifen. ■Tie &antenftid>el finb 

in biefer ^inficht nicht ?u verwerten, ba fte fowobl im IKagbalenien als 

auch im Tarbenoiften unb Swiberien vortommen.

£>a$ wir im mittleren ^eutfchlanb burchaus mit einem lotalen Htag» 

balenien ?u rechnen h^ben, barauf beuten bie boppelfeitig gebahnten *5ar»  

punen ber ^avelfeen bitt, bie typologifcb nur an bie echten IHagbalenien» 

barpunen anjufd)lie^en finb. 2ln »Sunbftellen, bie vielleicht bem totalen 

Htagbalenien 5u;urechnen finb, tonnen folgenbe genannt werben:
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StetnFirche bei Schar;felb (Xr. (Dfterobe)x),

£)öbri$er ^öhle (Xr. Siegenrütf)2),

x) unb 2) Vtöd) Äugel, Überftdjt ber altfietnjettlidjen <funbe XtTittel- 

beutfd>Iönbs, cfeftfd^rift besUIagbeburgerUIufeums für VTatur= unb ’SeimatF. 1928.

3) nact)» 3* 21 nbree u. P. (Stimmt <5erblod) (^ertbahöhle bet Tianis), 

3ahresfcbrift f. b. Porgefä»» b. fäd)f tbür. flänber, 25b. XVII, I929.

4) W. ^iülle, fCin Junbplag ber Spätmagbalenien^Öeit b. Sa al cd, Kr. 

Vtaumburg. Vtad)rtd;>tenblatt für <Deutfd?e Porjeit 1932, ^eft 6.

5) Xlt. 2ii<^ter, t>ie Kniegrotte bei jDöbrig, UTannus 25, ^eft I, 1933*

6) «s iß nicht unmöglich, baß bie gefd>ilberten XTIiFroIitben (pater als bie 

^auptmaffe ber <funbe auf ben ,funbpIaQ gelangt ftnb. ^ür bie UTöglichFeit bes

^erthahößle bet Xante (Xr. Siegenrütf)3).

ferner ift ein neuer <$unb von Saale#4) bet Bab Xöfen bem loyalen 

f£nbmagbalenten ?u?urechnen. 3?ie nähere Bearbeitung bes £unbpla$es 

fleht noch aus. 5?te £unbe aus ber "Änieböble bet pößnetf5) gehören eben» 

falle in btefen 5ufammenhang.

Ul. f£. müßen auch bie tSunbe vom (Balgenberg bet ^alle als fpäte 

Ausläufer eines mittelbeutfchen Uiagbalenien aufgefaßt werben. 3?afür 

fprechen bie bort jahlreid) gefunbenen außerorbentlich feinen Kücken*  

meßerchen. 5?er Papageienfdmabel kommt auch vor in ber övorm wie in 

^tenerobe auf £>üne 5. Ebenfalls vorhanben ftnb bie Xltngen mit <5oh>I= 

kerbe in ber Schnetbe, bod? befteßt hier ein Unterfchteb tu ben formen bee 

wefteuropäifchen UTagbalenten. Wäbrenb im letzteren bie "Kerben ;ahl5 

reid> aneinanbergereiht fitzen, ftnb fte an ben Stücken vom (Balgenberg 

ein;eln unb in etwae größerem Ausmaße angebracht. 3?aß bie lokale 

UlagbalenienFultur in Ulittelbeutfchlanb ftch lange gehalten haben Fann, 

geht baraus hervor, baß ftch im ^unbkomplep vom (Balgenberg vielleicht 

fchon ber Einfluß bes cEarbenotften geltenb mad>t. TIußer einigen €5pit$= 

ecken, bie burd) fcßräge f^nbretufcße bergeftellt ftnb, unb ;wet Utikro= 

fticheln fanb ftch auch eine Keibe von UtiFrolithen, von benen bret bem 

(Typ II ;u;ured)nen ftnb. Öwet ber Stücke ftnb ßergertchtet, inbem man 

burch Xetufche ber fchon vorhanbenen natürlichen £orm nachgeholfen 

hat. 5)as britte Stück ift jeboch ein vollkommen gut ausgebilbeter (Typ, 

fo wie wir ihn auf £>üne 5 Fennengelernt haben, ’irin folches Stück ift 

ftcherltch als bas probuft einer tBntwitflung ?u betrachten. 3ch fyalte es 

für ausgefchloßen, baß ein fold>er (Typ zufällig entftehen Fann. Unter ber 

Vorausfe^ung, baß biefe UliFrolithen tatfä<h>li<h 3# ^em ganzen <$unb= 

Fompler gehören6), würbe ich biefe SpäMUagbalenten'Xultur zeitlich 

ungefähr ber "Kultur von 5)üne 5 (^tenerobe) parallel fe^en.
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0b bas Vorkommen einer winzigen Stielfpitze als ein birekter ££in- 

fluü bes Swiberien z» erklären fei, ober ob fie zufammen mit ber HTikro*  

lithik gekommen ift, bleibe bahingeftellt.

<r>urd>emanberliegens verfebiebener Ixulturreltfte fpriebt bie 2luffinbung einer 

neolitbifd)en Pfeilfpige im vfunbgebiet.

x) unb Kicharb lebmcnn: VTeuere d’nnbftellen ber älteren unb 

mittleren Steinzeit in tftittelbeutfcblanb. Beiträge jur CBeoIogie von Cbür., II, 

1928.

2) 2(arl ^obmann: tfiin neues Vorkommen ber (Lvngbyftufe in ber ITIarF 

Branbenburg, Präb. otfebr. XVII. 1927, 3», ^eft.

3) Solche blattförmigen Spigen unb £>rei?anter fonnen natürlich auch im 

loFalen fßnbmagbalenien vorFommen.

4) 25cb nehme mit ^o^mann an, baff bie StücFe, bie im ITIufeum tttüncbC’ 

berg als vom großen Älobicbfee bztv. von tHüncbebofe ftammenb bezeichnet 

werben, von bemfelben Jfimbplag wie bas übrige Hlatevial fiammen.

£ür bie t£rforfchung ber mittleren Steinzeit Ufrttelbeutf^lanbs ift 

es nach bem (Befagten unbebingt erforberlid), bafz bie mittelbeutfche 'Pag 

balenienkultur, bie nichts anberes als bie zweite (Bruppe ber „*5allifd>en  

2(ultur" von *5ans  unb Xidzarb Lehman n1) barftellt, näher unterfucht 

wirb. 2lls herber gehörig werben von genannten ^orfd>ern au^er bem 

(Balgenberg noch öle A'unbftellen von (Beorgsburg bei Gönnern, 2friegs= 

borf bei UTerfeburg, Saalbäufer bei 2(öfen, ^allberge bei JLÖbejün auf’ 

geführt.

3?as immerhin red>t reichliche Vorkommen ber Stielfpi^e auf iDüne 5 

weift meiner Meinung nach auf eine zweite IBifchungskomponente fyin: 

auf bas S wiberien bes (Dftens. Wir haben fchon gehört, ba$ ber £unb*  

plag von HTünchebofe im 2fr. £ebus in ber tBark Branbenburg2) als 

ein Vermittler ber Swiberieneinflüffe anzufehen ift. 2ln biefer Stelle 

muf ber genannte £unbplatz einer näheren Betrachtung unterzogen werben.

3?aü tTTünchehofe zum minbeften einen ftarken (£influ$ bes Swü 

berien aufweift, zeigen bie Stielfpi^en unb bie (Bravettefpi^e. 5?och auch bas 

mittelbeutfche tKagbalenien hat vielleich>t feinen iBinflu^ geltenb gemacht: 

ber papageienfchnabel ift im Ulüncheböfer Material vertreten. sDie burch 

Tlbfchlag hergeftellten 2$antenftichel laßen ftch auch tyier nicht verwerten, 

ba fie fowohl im tTTagbalenien als auch im Swiberien vorkommen. 

Tlußerbem hat tHünchehofe noch einige ,‘formen, bie für ^ienerobe be*  

beutungsvoll ffnb: ^reikanter, blattförmige Spleen3), 2fringe mit Heiner 

^ohlkerbe in ber Stirn, hakenförmiges (Berät4). 3?iefe letztgenannten 

(Typen fcheinen gerabe für bas mittelbeutfche tKefolithifum eigentümlich 

geworben zu fein.
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Unfere 5)üne 5 von <$ienerobe fyxt ;u ber burcb diüncbebofe bärge*  

{teilten ftark fwiberienhaltigen Kultur enge Beziehungen. Wie wir ge*  

fetjen haben, ßnben wir bort bie Stielfpinen, bie (Bravettefpinen (fogar 

eine gekniete; alfo beutliche Tlurignadenüberlieferung!), bie 2)reikanter, 

bie Blattfpinen, bie klingen mit Heiner *aol>lterbe  in ber Stirn unb bas 

hakenförmige (Berät.

?lls eine weitere Aufgabe ber mefolithifd>en ^orfchung muß bie ge*  

nauere Untersuchung biefer Tlusläuferkultur bes Swiberien, bie ftd> bis*  

her nur in Ulündwbofe gezeigt hat, betrachtet werben.

3ch halte es für febr wabrfcheinlich, baß biefe Verbinbung von 

öftlichem Swiberien unb h^iutifchem Mlagbalenien ben Untergrunb für 

bie Kultur von ^üne 5 mitgebilbet ßat. 3n biefe HTifchung ftnb bann aber 

noch minbeftens ein, wabrfcheinlich ?wei 2^ultureinßüße gelangt.

Wir batten fcßon gefehen, baß ficb im IHaterial von 5?üne 5 ein 

grober Anteil mit kernhafter Tenbenz bemerkbar macht. 5?a;u gehört 

Zimäcbft einmal bie 'Hanier, auch aus groben Trümmerftücken (Berate 

herjuftellen. 5u bem groben Anteil gehören folgenbe formen:

£)er polyeber,

Utefiergebrauchsfpuren an (Erümmern unb unregelmäßigen 

Vluclei,

bie Sd>neibeecke an Trümmern,

bie lange querftehenbe Tlrbeitskante an Trümmern unb ^Kern*  

ftüden,

ber Spii$balken aus Trümmern,

bie lang h^tausgearbeitete €5chnabelfpit$e an Trümmern, un*  

regelmäßigen nudel, großen Tlbfcßlägen unb mittleren klingen, 

bie vorbere fteile TIrbeitskante an hufförmigen Stücken aus 

Trümmern,

bie vorbere fteile Tlrbeitskante an flacheren Stücken aus Trünv 

mern,

bie pflügfcharförmige Spitze aus großen, mittleren unb kleinen 

Tfbfchlägen,

bie ^ohlbucßt an großen 2lbfchlägen,

bie gerunbete Tlrbeitskante an großen 2fbfd>lägen, 

ber oackenkantige aus großen unb kleinen Tlbfcßlägen.

ferner finb higher bie fpejiellen ^Kerngeräte ?u rechnen:

«Slachgefchlagene:

UTanbelform,
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Spiizfchneibige,

Kunbfchneibige,

(Berabfchneibige,

Kiffenförmige,

gefd>ärfte Kanten unb tiefen.

23alf enförmige:

picfelform,

Kernbeil,

Spalter.

Weibenblattförmige (I Stütf).

5?er größte <Eeil biefer (ßrobformen ift uns aus ber (Srobfultur mit 

fernhafter cEenbenz, bie wir von Schaalfee bis Sylt verfolgt batten, 

begannt. 3n ber Sylter Stufe batten ftcf> Kernbeil unb Spalter vor*  

bereitet, um bann in SDuvenfee zum erften male ausgebilbet zu erf^einen1). 

*5ier in £>uvenfee liegt nun zweifellos — wie oben fchon angebeutet — 

eine tTTifctmng ber fernbaften (Srobfultur mit einer ^einflingentechnif vor 

unb zwar mit bem (mittleren) «Earbenoifien. 0 b als Untergrunb aud> ein 

lofales Spätmagbalenien in £rage fommt, erfd;eint mir nad) ber Schwan*  

tesfchen Veröffentlichung fraglich. ürinflüffen bes Swiberien ift 

nichts zu (puren, t£s muf fcharf hervorgehoben werben, baf nad) ber 

Sd>wantesfd>en Veröffentlichung in biefer mifchfultur von ^uvenfee ber 

grobe fernhafte Anteil ftarf zurücftritt gegenüber bem Hin gen haften 

Anteil. 3?ie grobe Komponente wirb anfcheinenb nur burch Kernbeil unb 

Spalter vertreten.

meines trachtens macht nun auch bie 3?uvenfeer Kultur in ber 

Kultur von £>üne 5 ihren t£influü geltenb. Kd) glaube annehtnen z« 

muffen, baf Kernbeil unb Spalter geföppelt mit «Earbenoifienformen 

(mifrolithen, burch fd>räge nbretufd)e hergeftellte Spi^ecfen unb mifro*  

bobrer?) aus ber S)uvenfeer Kultur herzuleiten ftnb. sDiefe Einnahme wirb 

baburch bekräftigt, ba£ tatfächlid) eine '^ntwidlung ber mifrolithif von 

2?üne 5 aus ber von Smvenfee feftzuftellen ift, worüber unter bem ®e*  

fichtswinfel ber Seitftellung noch Z« fprechen ift.

i^s ift nun aber fchtvierig, ben ganzen groben Tlnteil ber Kultur von 

&üne 5 von Smvenfee herzuleiten, ba, wie oben gefagt, bas grobe, fern*  

hafte Element in Smvenfee anfcheinenb nicht allzwftarf vertreten ift. 

j£s beftehen m. z^vei möglichfeiten ber ^rflärung: I. 5?ie grobe Kom*

) Siebe bierju S. 6. 
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ponente mit kernhafter Tenbenz läuft von Schaalfee über Sylt unb £mven= 

fee in bie Kultur von £>üne 5 hinein, wobei fie in 5?uvenfee Tarbenoifien-' 

einfiüffe aufnimmt unb weiterführt. 3n Smvenfee tritt bas grobe Element 

(abgefehen von Kernbeil unb Spalter) unter bem Einfluß ber neuartigen 

Klingentechnik etwas zurück, um bann in «Sienerobe auf £>üne 5 wieber 

ftärker burch;ufchlagen. 2luf 3?üne 5 treten als V7euerfd>einung bie Spitz 

fchneibigen, bie Xunbfchneibigen, bie (Berabfchneibigen, Kiffenförmigen 

unb Weibenblattförmigen auf. 3?ie Spigfchneibigen finb vielleicht als 

Verkümmerung ber HTanbelförmigen (bebingt burch bie Kleinheit bes 

Rohmaterials) aufzufaflen, währenb bie Xunbfchneibigen unb bann bie 

(Berabfchneibigen eventuell als typologifche Entwicklung aus ben Spit^ 

fchneibigen gebeutet werben könnten. &ie rätfelhaften Kiffenförmigen 

unb bie Weibenblattförmigen [deinen VIeuerfinbungen ber Träger ber 

Kultur von £>üne 5 zu fein.

3?ie Sd;>wäche biefer Erklärung liegt zweifellos in bem 5urücktreten 

ber groben Komponente in ber 5?uven feer Kultur.

2. Von ^uvenfee het finb nur Kernbeil unb Spalter verkoppelt mit 

ben Tarbenoifieneinüüffen in bie Kultur von sDüne 5 gekommen. £>er 

übrige Teil ber groben Komponente muü bann anbers erklärt werben. 

Es brängt ftch ber (Bebanke auf: auch in UTittelbeutfchlanb muü es 

eine fchaalfeeartige (Brobkultur gegeben haben, bie ihr Rottleben 

in ber Kultur von T>üne 5 zeigt.

2?fefe letztere Erklärung bat m. E. bie größere Wahrfcheinlichkeit für 

ftch/ ba *5.  unb X. Lehmann auf bas 25eftehen einer „ausgefprod>enen 

(Brobkultur", in ber „breite, unförmige 2lbfd>läge vorf>errfd)enz', 

weifen. 2lls üierf>ergef>örige ^tmbftellen werben von genannten t$orfd)ern 

Xlberftebt unb ^rbeborn (Ulansfelber Seekreis) unb Freyburg a. b. 

Unftrut genannt.

&ie genauere Unterfudmng biefer Äehmannfd>en erften Sruppe ber 

^allif^en Kulturftufe muü bemgemäü als eine weitere Aufgabe ber mefo- 

litlüfdXrt 5orfd)ung bezeichnet werben, ferner muü feftgeftellt werben, ob 

bie Spigfdmeibigen, Xunbfdmeibigen, Serabfdmeibigen, Kiflenförmigen 

unb Weibenblattförmigen als eine VIeuerfcbeinung1) in ber Kultur von 

£)üne 5 zn gelten h^ben.

0 5>te Spitsfcbnetbtcten unb Weibenblattförmigen finb fä>on HTouftier  ̂

formen. Äs mufj ermittelt werben, ob fie ftcb feit bem 2lltpaläolitl>ifum bis ins 

Utefolitbifum in IHittelbeutfcblanb gehalten haben, ober ob fie in <fienerobe als 

Vteuerfinbung auftreten. Heiteres halte ich für unwabrfcbcinlicb*
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§ 6. Die Zeitftellung der Kultur von Düne 5 

auf Grund typologifcber Erwägungen.

Unter bem ganzen ^unbmaterial von £>üne 5 ift nur bie tKifrolithif 

geeignet, uns näheren Tluffchluü über bie Seitftellung ;u geben. Selbft= 

verftänblich h<tt eine berartige, auf typologifd>em Wege ermittelte relative 

Jeitbeftimmung erft bann vollen Tlnfpruch auf ,,abfolutd>ronologifd)e" 

(Bültigfeit, wenn fie burch geologifche Unterfuchungen beftätigt wirb.

Wie ich oben ausführte, ftnb m. ^Äernbeil, Spalter unb UTitro 

lithif als geföppelter ÜSinfiuü ber £)uvenfeer Kultur zu betrachten. Wir 

muffen alfo bie UTifrolitbif von £>üne 5 ?u ber von 3?uvenfee in 25e$iefyung 

bringen, hierbei wenbe ich bie für bie 5?üne 5 gewonnenen Sezeicbnungen 

Typ I ufw. an.

3n 3?uvenfee finb folgenbe (Typen vorhanben:

1. ber einfache (Typ VIII,

2. Typ I,

3. Typ III unb Illa,

Tvp IV,

5. Typ VII.

dein Vergleich mit ber Wifrolitbif von £)üne 5 lä$t zweifellos eine 

ftarfe Verwanbtfchaft, aber auch eine bebeutenbe Weiterentwicflung ber 

UTifrolithen von £)üne 5 erfennen. Vgl. hierzu Seite 68 ff.

&er primitive (Typ VIII ift auf £>üne 5 genau fo vorhanben wie in 

^uvenfee.

(Typ I ift auf £>üne 5 n 0 ch vorhanben, aber barüber hinaus ift bie 

Weiterentwicflung z« Typ II feftzuftellen. £>as muü ein zeitliches 2lb= 

rücfen von ber £>uven feer Kultur bebeuten; unb ztvar wirb es ftcb hierbei 

um eine nicht allzwgeringe Seitfpanne banbeln, ba ftd> ja in ber '^ntivicf 

lung ber Übergangstyp zwifchen Typ I unb (Typ II einfchiebt, ber in 

venfee anfcheinenb noch nicht in ausgeprägter £orm vorhanben ift.

Typ III bzw. Typ III a unb bie £ntwi<£lung bes Typs III zu Typ VII 

ift in beiben Kulturen vorhanben. Oliven fee fennt auch fchon bie t£nt*  

witflung von Typ III zu Typ IV, aber es Fennt noch nicht bie auf £)üne 5 

vorhanbene Weiterentwicflung über Typ V zu Typ VI. hieraus ergiebt 

ftch m. iB. ebenfalls ein beträchtlich fpäterer oeitpunft für bie Kultur von 

&üne 5. Vor allem fpricht bafür bie Trapezform mit leife einfchwingenben 

Xänbern unb retufchierter Safis. (Eafel 5o, 2lbbilbung 282.)

□n Tlnbetracht ber Tatfache, ba£ bie ^ntwidlung auf 5)üne 5 fchon 

bis zu ben Typen II unb VI geführt hat, bin ich geneigt, ben ^unbfomplep 

Jatjresfdjrtft, Bö. XXII. 6
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von £>üne 5 seitlich um ein (Beringes [päter als ÜJaglemofe 

ansufe^en. 2?od> glaube iä> nicht, baf er fchon ber Olbesloer Kultur par*  

allelläuft, ba bie Entwicklung nur bis ;um cErape; unb nod> nicht ?ur 

regelrechten querfchneibigen Pfeilfpit$e mit einfchwingenben Seitenränbern 

geführt hat, bie in Olbesloe fd>on vorh^nben ift. 3cb fege alfo bie Kultur 

von 3?üne 5 seitlich stvifchen tBaglemofe unb Olbesloe1), mithin in 

ben Übergang von ber borealen ;ur atlantifchen Seit.

*) Äs fei barauf hmgetviefen, baf bie seitliche 2lnfe^ung non (DIbesIoe 

bisher nur auf tvpologifchen Ärtvägungen beruht.

Ob bie von ^uvenfee ausgehenbe Entwicklung in ber tBikrolithik 

als völlig felbftänbige ;u betrachten ift, ober ob noch Einflüße bes „reinen 

cEarbenoifien" in $rage kommen, bleibe bahingeftellt. £ür berartige £in= 

Wirkungen könnte eventuell bas Vorrommen von ITlikrofticheln auf 

3?üne 5 fprecben, vielleicht auch ber sahlteich vertretene (Eyp IX, ben 

^uvenfee anfcheinenb nicht kennt.

§ 7. Grgebniö der arcbaologifcben Unterfucbung 

des fundmaterials von Düne 5.

£>as We[entliehe ber Kultur von £)üne 5 ift ihr (Ebarakter einer 

typifchen Hlifchkultur. Sbie einzelnen Ülifchungsfaktoren finb:

1. mittelbeutfches Enbmagbalenien,

2. Xusläufer bes Swiberien,

3. primitive (Brobkultur mit kernhafter cEenbens, bie wohl lebten 

Enbes im mitteleuropäifchen Xltpaläolithikum wurselt,

£. 5)uven[eer Kultur,

5. eventuelle Einflüffe bes „reinen cEarbenoifien ".

Xus ber Verfchmelsung biefer t5<tftoren ergab ftch eine mittelbeutfche 

mefolithifche Hti[d>Fultur, bie burch bas (Befamtvorfommen ber ganzen 

gefchilberten (Berättypen, bereu nochmalige Xuf;ählung ftch KQt erübrigt, 

charafterifiert ift.

t>as weitere Siel ber vorliegenben Xrbeit ift, feft^uftellen, ob bie 

übrigen <^unbftellen bes ^ienerober ^unbgebietes berfelben Kultur unb 

Seit angehören ober nicht.

C. Die funde von Düne 6, 4, 12, 26, 14.

§ 8. Die funde von Düne 6.

3m ganzen liegt auf £mne 6 längft nicht [0 viel Htaterial vor wie 

auf £mne 5. 3?ie Beurteilung hinftd>tlid> ber kulturellen Sugehörigfeit wirb
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ftd> habet etwas fcftreieriger geftalten. 3?a bie Sieblungsbebingungen 

auf Öen in £rage fommenben Saunen bocft reeitgebenbft gleichartig ftnb, 

befteftt von vornherein eine gereifte Wahrfcheinlicbfeit bafür, haft reir 

es überall mit her gleichen 'Kultur tu tun haben. sDafür fpricftt auch bie 

relativ geringe Entfernung ber einzelnen ^unbftellen voneinanber. Tiber 

btefe angeführten (Brünbe für bie Gleichartigkeit ber $unbe bürfen feines= 

falls als [ehr fd>reerreiegenbe Tlrgutnente angefeben reerben. Es ift felbft 

verftänblicft auch tnöglid), baft bie einzelnen tSunbftellen nichts miteinanber 

;u tun haben, fonbern baft bie ^unbe verfdftebenen weiten angeboren unb 

verfcftiebenartige ^Kulturen barftellen fönnen.

£)üne 6 reürbe von £)üne 5 kulturell verfcftieben fein, reenn auf 

£)üne 6 Typen vorfämen, bie reir von 5?üne 5 trog bes überaus reichhaltig 

gen Materials nicht fennen. Wenn aber bas auf sDüne 6 gefunbene »lla= 

terial burchaus mit bem von £üne 5 übereinftimmt, fönnen reir m. E. 

ruhig fchlieften, baft hier biefelbe ‘Kultur unb biefelbe oeitftellung vorliegt, 

auch reenn ein;elne Typen fehlen, bie uns von 2?üne 5 befannt ftnb. 5?as 

fei ;ur tKetbobif ber reeiteren Unterfuchung ber einzelnen tSunbftellen 

gefagt.

£He Tlrt bes Kobmaterials.

Tluch b^r banbelt es ftch treeifellos um tKoränenftlep, ber in ;um 

Teil etreas gröfteren 'Knollen als auf 5?üne 5 ?ur Verfügung geftanben 

hat. Temjufolge tommen auf £>üne 6 einige grofte Späne unb 'Klingen 

vor, bie bie Tlusmafte berjenigen von 5)üne 5 überfteigen. S?er ^aupt= 

unterfchieb ;u bem Kobmaterial von 5?üne 5 liegt in ber vorherrfchenben 

gelbbraunen Färbung bes Silep. (Braublauer unb reeiftlicher ^euerftein 

ftnb feiten.

Klopffteine.

(Berölle, von benen man mit abfoluter Sicherheit annebmen fann, 

baft fte als Klopffteine gebient haben, ftnb bisher nid>t gefunben reorben.

Die Trümmer und ihre Verwertung (sahlreich).

&ie Trümmerftüde feigen benfelben Tharafter wie bie auf £)üne 5 

gefunbenen. Sie ftnb aucft hier nicht all^u groft.

tUefferformen:

(Bebrau^>sfpuren.

Einige Stüde feigen an einer ftharfen 'Kante (Bebrauchsfpuren, bie 

reohl burch 23enu^ung im Sinne bes tBefters entftanben ftnb. Stüef.) 

(Vgl. Tafel III, 2lbbtlbung 7.)

6*
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S cbneibeede.

Dgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel IV, TIbbilbung 8, 9. (I Stüdf.) 

!Kur;e querfteßenbe Tlrbeitsfante:

Dgl. Tept tu £)üne 5.

j£s ßanbelt ftcb um brei mittelftänbige TVtntenfti cbel, ßergeftellt 

bwc^ Tlbfcßläge nad> beiben Seiten, unb um ein '£pemplar, bas bie 2lrbeits= 

fante von Vlatur aus hat unb nur Y7ad>befferungen ;eigt. (4 Stüd.) 

Äange feitli d>e {teile Tlrbeitsfante:

Dgl. Tept ;u T>üne 5 unb (Tafel VI, Tlbbilbung 18. (I Stüc?.) 

Derbere {teile 2Irbeitsfante an bufförmigen Stücfen:

Dgl. Tept tu 2?üne 5 unb (Tafel VI, Tlbbilbung I9,

(Tafel VII, Tlbbilbung 20, 21. (3 Stütf.)

Derbere {teile Tlrbeitsfante an flacheren Stücken:

Dgl. Tept ;u &üne 5 unb (Tafel VII, Tlbbilbung 22, 23. (I Stüd.)

Die Kernftiicke und ihre Verwertung.

£)ie verriebenen Tlrten von ^Kernftücfen ftnb bie gleichen wie auf 

5?üne 5.

2?er unregelmäßige Ylucleus.

Dgl. Tept tu £)üne 5 unb iTafel VIII, 2lbbilbung 24,

(Tafel IX, Tlbbilbung 25—28. (57 Stüd.) 

tKefferf ormen:

Scßneibe burd) Xetufd>e gefcßärft.

I Sile^ftüd, bas ^unäcßft ba?u gebient hat, klingen unb Späne her*  

juftellen, tvurbe bann an einer Trante burcf» Xetufdx’ gefd>ärft, um fo als 

grobes tKeffer Dertvenbung ;u ßnben. (I Stüd.)

(fcafel LV, 2lbbilbung 317.)

Jiange h^r«tusgearbeitete Schnabelfpi^e:

Dgl. (Tept ?u 5?üne 5 unb Tafel XI, Tlbbilbung 33. (I Stüd.) 

Derbere {teile 2trbeitsfante an bufförmigen Stüden:

Dgl. Tept ;u 2?üne 5 unb Tafel XII, Tlbbilbung 35—36. (2 Stüd.) 

Polyeber:

Dgl. Tept ;u 3?üne 5 unb Tafel XIII, Tlbbilbung 39—41. (3 Stüd.) 

5?er regelmäßige Vlucleus.

Dgl. Tept ?u £>üne 5.

7Uingenblotfe mit einer Scßlagfläd>e unb Scßlagricßtung:

Dgl. Tept ?u T>üne 5 unb Tafel XIV, Tlbbilbung 43/ 44. (28 Stüd.)
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Vorbere (teile Tlrbeitsf ante an TUingenblöcf en mit einer 

Schlagfläche unb Sd)lagriduunq (*5ufform):

Vgl. Tept au £)üne 5 unb Tafel XIV, Tlbbilbung +5—£7. (8 Stüdr.) 

Spinbalfen:

Urin länglicher breifantiger TSlingenblocE mit einer Schlagrichtung 

ift als Spinbalt’en (langer ^3ob>rer) benutzt worben. (I Stint.)

(€afel LV, 21bbilbung 318.) 

Pflugfcharförmige Spitte:

t£inen flachen Vlucleus von ber ,Sorm ber pflüg flharförmigen Spitze 

hat man auch in biefem Sinne benutzt. darauf beutet bie Bearbeitung 

ber Spine fyin. (I Stü(iE.)

(ttafd LV, Tlbbilbung 319.)

TUingenblöcEe mit boppelter Schlagfläche unb boppelter 

Schlagrichtung:

Vgl. <Eept tu &üne 5 unb Tafel XV, ?lbbilbung 50. (9 StücE.)

7UingenblöcEe mit wechfelftänbiger Schlagrichtung:

Vgl. Tept ;u 2)üne 5 unb (Tafel XVI, Tlbbilbung 53. (7 StücE.)

Vorbere (teile Tlrbeitsfante an TSlingenblöcEen mit wechfeb 

(tänbiger Schlagrichtung (^ufform):

Vgl. Tept tu ^üne 5 unb (Tafel XVI, Tlbbilbung 5£ (I StücE.) 

TMingenblöcEe mit ^anbgriff:

X>gl. Tept tu Tmne 5 unb Tafel XVI, Tlbbilbung 56. (£ StücE.)

Von vornherein beablicbtigte Geräte aus feuerfteinkernen. 

^lachgefchlagene:

Spi^fchneibige.

Vgl. Tept au £)üne 5, Tafel XVII, Tlbbilbung 59—60, 

Tafel XVIII, Tlbbilbung 61.

3?as vorbdnbene StücE ift nicht recht typifd), ba es von Vlatur vor

geformt unb nur etwas nachgebeflert ift. (I Stütf.)

Xunbfchneibige.

Vgl. Tept ;u £mne 5 unb Tafel XIX, Tlbbilbung 63—6£. (5 StücE.) 

2$i ffenformige.

Vgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel XX, Tlbbilbung 66—69. (3 Stütf.) 

3?ie vorljänbenen t£pemplare (tnb nicht gut gelungen. 

5Iachge(d>lagene Xunbfd)eibe.

T>as StücE ift verwanbt mit ben Xunbfd>neibigen, h<tt aber feine 

bicEeBafts. t£s ift wohl die Sch le über fcheibe benutzt worben. (I StücE.)
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Vgl. Tept ;u T)üne 5 : Von vornherein be<xbftd>ttgte (Geräte aus ?feu- 

erfteinfernen: ©efcbärfte ^Kanten unb '£cFen.

Vgl. Tafel XXI, Tlbbilbung 72.

Vgl. bie mittleren Tlbfcbläge unb ihre Verwertung: 3?ie flacbge*  

fd>lagene Xunbfcbeibe. Vgl. Tafel XXXIII, Tlbbilbung 121.

Walzenförmige:

Äange querftebenbe TlrbeitsZante.

Vgl. Tept ;u Smne 5 unb Tafel XXII, Tlbbilbung 7£.

isDas vorbanbene i£pemplar weift ;wei TlrbeitsZanten auf. (I StücZ.) 

pitf elform.

Von biefem Typ ift ein gut ausgebilbetes J£pemplar gefunben worben. 

2luf einer ovalen Wafts, bie wohl zur Schäftung gebient fyat, baut ftcb 

ein breiZantiger fpi$ julaufenber picEel auf. (I StücZ.)

(Tafel LVI, 2lbbilbung 32c.)

^Kernbeil.

£s finb ;wei £remplare gefunben worben, von benen bas eine von 

bemfelben Typ ift wie bie Heinen von £)üne 5. Tlu^erbem ift noch ein 

größeres, gut ausgebilbetes £remplar vorbanben. (2 StücF.)

(Tafel LVII, Tlbbtlbung 321—322.)

Weib en blattförmige:

Vgl. Tept ;u 5?üne 5.

2?en Typ, ben wir fcbon von T)üne 5 Fennen, finben wir biet in gut 

ausgeprägter £orm. T)as €5tiicV ift gänjlicb flacbgefcblagen unb zeigt eine 

burcb Xetufcbe gefcbärfte Traute. 2)ie anbere Trante ift von Vlatur aus 

fcbarf. 5Das ®erät ftellt m. eine Speerfpine bar. (I StücZ.)

(Tafel LVIII, 21bbtlbung 323.)

Die großen Hb Tob läge und ihre Verwertung 

(feiten).

Weiben blattförmige:

T)ie bisher vorgefübtten Typen (^üne 5 unb £>üne 6) waren aus 

2^ernftüden bergeftellt. 3n biefem £alle b<*t  ein bitfer Tlbfcblag ;ur *5er=  

ftellung ber weibenblattförmigen Spine gebient. 5?ie Scbneiben finb 

forgfam retufd>iert; bie Ketufd)en greifen von verriebenen Seiten an. 

S?ie eine SAneibe trägt bie Xetufclx1 an ber Unterfeite, bie anbere an ber 

(Dberfeite. 2lucb bie Spitze ift retufcbiert. HI. Ä. ift bas vorliegenbe ®e= 

rät als Speerfpi^e 311 bezeichnen. (I StücE.)

(Tafel LIX, Slbbilbung 32£)
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(Berunbete Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept ;u £>üne 5 unb '£rg.=Tafel LIII, TIbbilb. 308. (I Stüd.)

Die mittleren Hbfcbläge und ihre Verwertung

(häufig).

tKefferformen:

(Bebraud>sfpuren.

Vgl. Tept ;u £>üne 5 unb <ü<xfel XXX, Tlbbilbung 99. (3 Stüd.)

Scbneibe burcb Xetufdje gefd>ärft.

Vgl. Tept ;u &üne 5 unb Tafel XXX, Tlbbilbung 100. (I Stüd.) 

Äurje be*ausgearbeitete  Spine:

Vgl. ILeyt ?u £>üne 5 unb Tafel XXXI, Tlbbilbung lo£. (2 Stüd.) 

papageienfdjnabel:

Vgl. Tept ;u 3?üne 5 unb Tafel XXXI, 2lbb. 108—I09. (I Stüd.) 

kleine in bet Scf>neibe:

'£in 2lbfd?lag mittlerer (Brö^e ?eigt an einem t£nbe ber Scf>neibe 

eine Heine IKerbe. Vielleicht banbelt es fid) um einen Ylabelglätter.

(I Stüd.)

(Tafel LIX, ilbbilbung 325.)

Vorbere fteile 2lrbeitsfante:

Vgl. Tept ui T>üne 5 unb Tafel XXXII, 2lbbilbung IH. (5 Stiid.) 

j£ines ber Stüde jeigt au^erbem tHeflergebrauchsfpuren.

blattförmige SpiQe:

Vgl.Tept ;u£)üne 5 unb Tafel XXXII, Tlbbilbung II5,H6. (I Stüd.)

Die kleinen Hbfcblage und ihre Verwertung

(jahlreidj).

tTTefferformen:

(Bebraucf>sfpuren.

Vgl. Tept ?u 5?üne 5 unb Tafel XXXIV, 2lbbilbung I2£. (2 Stüd.) 

i&urse querftebenbe 2lrbeitsdante:

Vgl. Tept suSmne 5 unb Tafel XXXIV, Tlbbilb. 128—130. (2 Stüd.)

£)as eine ber (Berate ift ein mittelftänbiger 2$antenftid)el, 

hergeftellt burd> 2lbfd>läge nad> beiben Seiten, bas anbere ein feitlid>er 

^Kantenfticbel, hetgeftellt burd? 2lbfd)lag nad) einer Seite.

Pflugfcbarförmige Spitze:

Vgl. Tept ;u 3?üne 5 unb Tafel XXXV, Tlbbilbung 136. (I Stüd.)
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Vordere fteile Tlrbeitsf ante:

Vgl. Tept ;u 3?üne 5 unb (Tafel XXXV, Tlbbilbung 143. (IC StncfJ 

blattförmige Spitte:

Vgl. Tcpt ;u £>üne 5 unb (Tafel XXXV, Tlbbilbung 146. (2 Stücf.) 

©erunbete Tlrbeitsf ante:

Vgl. <Eept ;u 3?üne 5 unb Tafel XXXV, 2lbbilbung 147. (9 €5tü8f.)

Die großen Späne und ihre Verwertung

(;iemlid) feiten).

Sbfefe „großen" Spane von £)üne 6 ftnb etwas größer als bie von 

£)üne 5.

Ulefferformen:

@ebraud)sfpuren.

Vgl. Tept ;u £>üne 5 unb TafelXXXVI, Tlbbilbung ISO. (6 Stüd.)

Scßneibe burd) Xetuftße gefd)ärft.

Vgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XXXVI, Tlbbilbung 151. (2 Stüd.) 

£>as eine i£pemplar ift außerorbentlid) groß.

papage ienfcßn ab el:

Vgl. Tept ;u 3?iine 5.

(fcafel LIX, 2lbbilbung 326.)

T)as abgebilbete Stüd ;eigt außer bem Schnabel noeß bie fur?e quer*  

fteßenbe Tlrbeitsfante (mittelftänbig). (2 Stücf.)

Die mittleren Spane und ihre Verwertung

(sablreic^).

ITtefferformen:

®ebraud>sfpuren.

Vgl. Tept ;u T>üne 5 unb Tafel XXXIX, Tlbbilbung 166. (16 Stücf.)

Scßneibe burd) Xetufcbe gefd)ärft.

Vgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel XXXIX, TIbbilbung 167. (3 Stücf.) 

‘^urie querßeßenbe Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept ?u &üne 5 unb Tafel XXXIX, 2lbbilbung 170. (4 Stücf.)

isDrei ber (Berate finb mittelftänbige Xantenftii^el, ßergeftellt 

burd? 7tbfct>Iäge nad) beiben Seiten. 5)as vierte Stüd ?eigt eine ebenfold>e 

Tlrbeitsfante unb eine feitlid>e Sticßelfante, bergeftellt burd) 2lbfd)läge 

nad) einer Seite.
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^Kurae berausgearbeitete ©pitje:

Vgl. Tept au £>üne 5 unb (Tafel XXXIX, Tlbbilbung 171. (I ©tüd.) 

papageienfcfjnabel:

Vgl. Tept 311 3?üne 5 unb (Tafel XL, Tlbbilbung I7£—-176. (3 ©tüd.) 

^oblbuc^t:

Vgl. Tept au &üne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung I7p. (I ©tüd.) 

■sDreiEanter:

Vgl. Tept au &üne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung ISO. (I ©tüd.) 

Vorbere fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept au £)üne 5 unb (Tafel XL, Tlbbilbung ISI. (3 ©tüd.) 

5ad enfantiger:

Vgl. Tept a» £>üne 5. (I ©tüd.)

(Tafel LX, Stbbilbung 327.) 

blattförmige ©pi^e:

Vgl. (Tept a» 3?üne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung IS2. (Io ©tüdf.)

Dte kleinen Spane und ihre Verwertung (aal>lreicf>).

IKefferformen:

©ebraucbsfpuren.

Vgl. Tept au &üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung IS5. (7 ©tüd.) 

TSurae querftebenbe Tlrbeitsf ante:

Vgl. Tept a« 5?üne 5 unb (Tafel XLI, TIbbilbung IS7, 

t£rg.»Tafel LIII, Tlbbilbung 313—3H. (t ©tüd.)

banbelt ftd> um brei nTifrofantenftid>el unb um einen 

mittel ft änbxgen größeren ^Kanten ft id> ei. 3?er leitete ift bergericf>tet 

burd> 2lbfcf>lag nad> einer ©eite unb burd) ©teilretufd?e an ber anberen 

©eite. JDae ©tüc£ b<tt au^erbem eine *5oblbud)t.  Von ben ntifroftid>eln 

ift einer mittelftänbig; er ift bergerid>tet burd> Tlbfdjlag nad> einer ©eite 

unb burd> etwas l>ol>le XetufdH' an ber anberen ©eite. 5?te beiben übrigen 

MJifroftid)el finb f leine bogen ft id>el. ©ie finb |>ergeftellt burd> bogen» 

förmig laufenbe Xetufdx’ unb feitlicf)en 2lbfd>lag.

TSurae t>er<iU0gearbcitete

Vgl. (Tept au £>üne 5 unb (Tafel XLI, Tlbbilbung ISS. (I ©tüd.) 

©pi^balf en:

Vgl. (Tept au 5?üne 5 unb (Tafel XLI, Tlbbilbung ISö—190. (I ©tücf.) 

Papageien fd> nabel:

Vgl. £ept a« &üne 5 unb ITafel XLI, Tlbbilbung I?2. (I ©tüd.)
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Spiftede:

Vgl. (Tept 31» Smne 5 unb «Tafel XLI, Tlbbilbung 193. (7 Stüd.)

'£in tlzremplar aeigt bie 5urid>tung bürd'» Xetufduerung stveier 

Kanten, bie übrigen haben nur eine retufdüerte Kante.

Xange feitlid>e {teile Tlrbeitsf ante:

Vgl. (Tept ju Smne 5 unb (Tafel XLI, Tlbbilbung I9L (2 Stüd.) 

t£inetj ber (Geräte weift bie obige 2Irbeitsfante in boppelter 2lusfüb= 

rung unb au^erbetn bie furae querftehenbe Tlrbeitsfante (feitlid>e) auf. 

^ohlbu4>t:

Vgl. £ept 3U 2?üne 5 unb £rg.=Cafel LUI, Tlbbilbung 315. (I Stüd.) 

Sadenfantiger:

2ln atvei fleinen Spänen ift je eine Kante aadig geftaltet worben.

(2 Stüd.)

(»Tafel LX, 2lbbtlbung 328.) 

Vorbere {teile Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept 3U 3?üne 5 unb (Tafel XLI, TIbbilbung I96. (6 Stüd.)

blattförmige Spitze:

Vgl. Tept au 5?üne 5 unb (Tafel XLI, ?Ibbilbung I?7. (2 Stüd.)

Die großen Klingen und ihre Verwertung

(Üemlid) feiten).

2Iud> bie „großen" Klingen von £>üne 6 haben etwas größere Tlus*  

ma$e auf 5)üne 5.

tKefferformen:

(Bebraucbsfpuren.

Vgl. Tcpt ;u S?üne 5 unb (Tafel XLII, 2lbbilbung 2ol. (15 Stücf.) 

Sd>neibe burd? Xetufd>e gefd)ärft.

Vgl. iTept ?u &üne 5 unb (Tafel XLII, Tlbbilbung 202. (I Stüd.) 

IKurse querfte^enbe TIrbeitsfante.

iTasSerät {teilt eine Kombination von feitlidjem Kantenfticf>el 

in boppelter Tlusfübvung unb fur;er gebrungener bo^rfpi^e bar. 

Tlußerbem {inb an einer Seite Uleffergebraud>8{puren vor^anben. 2?ie 

eine StidxlFante i{t gebilbet burd> feftlid>en 2lbfd>lag unb ^ohlretufcbie' 

rung ber Klingen{tirn, bie anbere nad> Tlrt bet? bogen{tid?els burd) unge*  

fä^r bogenförmige Ketufd>e unb feitlid?en 2(bfd)lag. £)a bie Ketufdje 

nid>t gan? bogenförmig verläuft, ift nod> eine Spitze de entftanben.

(I Stüd.)

(€afel LX, 2lbbtI8ung 329.)
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Die mittleren Klingen und ihre Verwertung

(bäufig).

tttefferformen:

(Bebrauc^sfpuren.

Dgl. Tept ;u £mne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 210. (II @tüd.)

@d>neibe burcb Xetufd?e gefd)ärft.

Dgl. Tept tu £üne 5 unb Tafel XLIV, 2lbbilbung 211. (3 @»tüd.)

Xii den ine ((er.

Dgl. Tept tu 5?üne 5 unb Tafel XLIV, 21bbilbung 212. (I @tüd.) 

(5d>ä ft ungs (puren.

Dgl. Tept ?u £>üne 5 unb Tafel XLIV, ?lbbilbung 211. (2 @tüd.) 

^Kur?e querftel>enbe Tlrbeitsfante:

Dgl. Tept tu 2)üne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 215. (3 Stüd.) 

T>ie (Berate ftnb feitlicf>e ^Kanten ft i ct>el. Du twei fällen ftnb bie 

Tlrbeitsfanten burcf» (eitlicbe 2Ib(d>läge I?ergerid)tet worben. sDas britte 

@tüd ;eigt terminale ^oblretufcbe unb (ettlid>en 7tbfct>lag. ^as le$b 

genannte t£pemplar bat am anberen i£nbe eine Spitze de, bie burcb Xe*  

tu(cf»terung einer Xante l>ergefteUt worben ift.

Hange querfte^enbe Xrbeitslante:

2ln einer breitantigen Xlinge ift burcf» wecf>(elftänbige Xb(cf>läge 

eine lange querftebenbe Xrbeitsfante ge(d?affen worben. Heitere ift ntd>t 

gan? gerabe, fonbern verläuft etwas im Jidjad. 2lm anberen l£nbe ber 

^Klinge befinbet fid> eine vorbere fteile Tlrbeitsfante; aufjerbem ift bas Stüd 

nod? als ^reifanter (Schaber b$w. IKra^er) verwanbt worben. (I Stüd.) 

(£afel LX, 2lbbtlbung 330.) 

Spi^balf en:

Vgl. Tept ^u 5?üne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 217. (2 Stüd.) 

papageienfd>nabel:

Vgl. Tept ;u T>üne 5 unb Tafel XLV, TIbbilbung 220.

£>as Äpemplar bat sugleid? eine Spi^ede (t^dfticf>el). (I Stüd.) 

©pined e:

Dgl. Tept ;u 5)üne 5 unb Tafel XLV, Tlbbilbung 221. (3 Stüdf.)

£)ie (Beräte finb bergeftellt burd) Äetufd>e an einer Traute.

^o^Ibud>t:

Dgl. Tept ;u 5)üne 5 unb Tafel XLV, 2lbbilbung 223. (I ©tüd.) 

3?reifanter:

Dgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel XLV, Tlbbilbung 226. (3 Stüd.)
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Vordere fteile Tlrbeitsfante:

Dgl. Tert ;u Tüne 5 unb Tafel XLV, ?lbbilbung 227. (I Stüd.) 

blattförmige Spine:

Vgl. Tept tu Time 5 unb (Tafel XLV, Tlbbilbung 228. (2 Stüd.)

Die kleinen Klingen und ihre Verwertung

(häufig).

UTefferformen:

(Bebraucbs [puren.

Vgl. Tept tu Tüne 5 unb Tafel XLVII, Tlbbilbung 238. (2 Stüd.) 

Xüdenme [[er.

Vgl. Tept ?u Tüne 5 unb (Tafel XLVII, Tlbbilbung 2£0—21-2.

(2 Stüd.) 

^Kur^e querftehenbe Tlrbeitskante:

Vgl. Tept tu Tüne 5 unb (Tafel XLVIII, Tlbbilbung 258. (I Stüd.) 

t£s hanbelt fich um ben feitlichen 2$antenftichel. Tie Stichel*  

kante ift burcb etwas h^hle Xetufchierung bet 'Älingenftirn tmb feitlichen 

Tlbfchlag erreicht worben.

Treikanter:

Vgl. Zept tu Tüne 5 tmb Tafel XLVII, Tlbbilbung 251. (2 Stüd.) 

Spitze vom Typus £a (Bravette:

Vgl. Tept ?u £>üne 5 unb Tafel XLVIII, Tlbbilbung 256. (3 Stüd.) 

bei ;wei Spitzen läuft bie Xetufche bie gan;e ^Kante betunter, 

währenb bei ber britten nur bie Hälfte ber ^Kante retufchiert ift.

2?ie IKifrolithen.

Vgl. Tept ;u £mne 5 unb Tafel XLIX—L.

«^olgenbe Typen finb vorbanben:

Typ III: 2 Stüd,

Typ IV: 5 Stüd,

Typ Via: I Stüd (?),

Typ VII: I Stüd,

Typ VIII: 8 Stüd,

Typ IX: 3 Stüd.

Unter ben brei l^pemplaren von Typ IX ift bas eine ein gebogener 

Span, ber an ber ftumpfen 2Sante ^ormungsretufche erhalten hat unb fo 

;u einem hakenförmigen (Bebilbe umgewanbelt worben ift.

(ZTafel LVIII, Qlbbilbung 3310
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5unbe aus bem Schürfgraben.

Tlucß hier würbe ein Scßürfgraben angelegt, unb ;war in nörblicher 

Kichtung. £)a prof. Dr. Tlnbree = 'Künßer alles nötige veröffentlichen 

wirb, feien an biefer Stelle wieber nur bie ;u (Tage gekommenen $unbe 

aufgeführt:

2 (Branitgerölle (I vermutlich ein Scßlagflein),

I Quarßtgeröll,

I Silepgeröll,

12 Sileptrümmer,

6 unregelmäßige Huclei,

I regelmäßiger Vlucleus mit boppelter Schlagßäcße unb bop*  

pelter Schlagrichtung,

7 große Tlbfcßläge (unretufchiert),

12 mittlere Tlbfcßläge (unretufchiert),

22 Heine Tlbfcßläge (unretufchiert),

£ große Späne (unretufchiert),

I großer Span mit (Bebraucßsfpuren,

I großer Span mit burch Ketufche gefcßärfter Scßneibe,

I Stielfpi^e (?) aus großem Span,

7 mittlere Tlbfcßläge (unretufchiert),

I mittlerer Span mit (Bebrauchsfpuren,

H kleine Späne (unretufchiert),

I kleiner Span mit vorberer fteiler Tlrbeitskante,

I große Klinge mit (Bebrauchsfpuren,

6 mittlere Klingen (unretufchiert),

I mittlere Klinge mit kurzer hrtausgearbeiteter Spine,

I mittlere Klinge mit kurzer querftehenber Tlrbeitskante,

15 kleine Klingen (unretufchiert),

9 unbeßimmbare (Eopffcherben.

§ 9. Vergleich mit der Kultur von Düne 5.

2lus bem ^unbmaterial iß klar erficbtlich, baß wie auf £>üne 5 auch 

auf sDüne 6 eine Kultur von gemifcßter (Technik vorliegt. Unb ;war iß 

biefe UTifchung bie gleiche wie auf &üne 5 : I. (Brobtechnik mit kernh^fter 

(Eenben?, 2. klingenhafte <Eed)nik. 2luch hier ftnb 'Klingen unb Späne 

nicht etwa als Tlbfall einer nur auf Kernbearbeitung unb grobe 2lb= 

fchläge hircsielenben Technik anjufehen. Erhärtet wirb biefe Behauptung 

baburch, baß ber größte (Teil ber IKeßer-, Stieße!*,  Bohrer*  unb papa*  
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geienfchnabelformen burd>aus an Span unb Klinge gebunben finb. Span 

unb Klinge finb alfo gewollte probuHe.

Wir fehen, baß be^üglid? ber Anlage ber beiben Kulturen fein Unter» 

fd>feb beftebt.

Schwieriger ift es aber, feftjuftellen, ob genau bie gleiche JUifchfultur 

mit benfelben 23eftanbteilen vorliegt wie auf £>üne 5.

Kuf loyales ^nbmagbalenien weifen in biefem £alle bie papa» 

geienfcßnäbel unb Kücfenmeffer fyin. Klingen mit Heiner ^oßlferbe in 

ber Scßneibe fehlen ?um Unter fcßieb von £>üne 5.

T»er fwiberienb<tfte Utifcbungsbeftanbteil, ber ftcb in ber 5unb» 

ftelle von UTümi>ehofe barftellt, ift auf 3£üne 6 reichlicher vertreten in ben 

©ravettefpinen, T>reifantern, blattförmigen Spillen unb ben b^fenförmi» 

gen ©eräten. öum Unterfcßieb von ^üne 5 ift feine fiebere Stielfpi^e 

vorbanben. i£benfo fehlen bie Klingen mit ^ohlferbe in ber Stirn.

ÜDer grobe Anteil ift bureb folgenbe (Typen vertreten:

£)er Polyeber,

Uleffergebraucbsfpuren an Trümmern unb unregelmäßigem 

YXuclei,

(auch burd) Ketufcße gefchärfte Schreibe),

bie Scßneibeetfe an Trümmern,

bie lange querftebenbe Krbeitsfante an Kernftücfen,

ber Spi^balfen aus Kernftücfen,

bie lange herausgearbeitete Scßnabelfpise an unregelmäßigem 

Vlucleus,

bie vorbere ftelle Tlrbeitsfante an bufförmigen Stütfen aus 

Trümmern,

bie vorbere ftelle Tlrbeitsfante an flacheren Stücfen aus Trüm» 

mern,

bie pßugfcharförmige Spitze aus regelmäßigem VTucleus unb

Heinern 7Xbfd>lag,

bie gerunbete Krbeitsfante aus großem Tlbfcßlag,

ber Sacfenfantige aus mittleren unb Heinen Spänen.

ferner finb herber bie fpe;iellen Kerngeräte ;u rechnen:

^lachgefcßlagene:

Spigfchneibige (I etwas fragliches Stücf),

Kunbßhneibige,

Kiffenförmige.
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Balf enförmige:

pitfelform,

Aernbeil.

Weiten blattförmige.

Wir fehen, ba$ bezüglich bes groben Anteils her Aultur feine Schwer*  

wtegenben Unterschiebe z«r £>üne 5 beftehen. £>a$ auf £>üne 6 bie (Typen : 

*5oblbud>t an großen Abschlägen, Utanbelform, (Berabfchneibtge, ge*  

fd>ärfte Aanten unb t£cfen, Spalter fehlen, erflärt fid> m. aus ber 

geringen tTlaffe bes ^unbmatertals; ebenfo ift es mit bem fehlen ber 

Alingen mit Heiner ^ohlferbe in ber Schneibe, ber Stielfpinen unb ber 

Alin gen mit Heiner ^ohlferbe in ber Stirn. 2?af einmal auf 5)üne 6 ein 

Weibenblattförmiger aus einem großen Abfchluge ftatt aus einem Aern*  

ftücfe gefertigt würbe, ift natürlich auch fein prinzipieller Unterfd^ieb.

Auf (Brunb ber nur Spärlich gefunbenen VUifroIithen laffen ftd> feine 

fixeren zeitlichen Schlüffe ziehen. Als unbebingt ftct>er aber hüt zu gelten, 

baü auf £)üne 6 fein einziges (Berät gefunben worben ift, beffen Typ wir 

von S)üne 5 noch nicht fennen. 3n Anbetracht biefer großen Überein*  

ftimmung ftehe ich nicht 3» erflären : Auf £)üne 6 liegt bie gleiche Aultur 

wie auf ^üne 5 vor; für z^ttlicb>e Unterschiebe ftnb feine Beweife vor*  

hanben.

Auf 5?üne 6 fanben ftch 5 Heine Topffcherben, bie ftcf> zeitlich nicht 

beftimmen laffen.

§ 10. Die funde von Düne 4.

Aecht Schwierig ift bie Beurteilung ber 5»nbe von 5?üne £, bie in 

unmittelbarer nähe ber &üne 5 liegt. Obwohl bas gefamte Material 

gar nicht einmal Sehr gering ift, So ftnb bocf> (Typen nur Spärlich vertreten. 

Befonbers erfd>werenb wirft bie Tatfachez baf bie großen Aernformen 

wie Aernbeil, picfel, Spalter, Weibenblattförmiger gänzlich fehlen unb 

Hlifrolithen nur in wenigen Bremplaren vorhanben ftnb. 5?ie vorljan*  

benen (Beräte unterfcheiben ftch jeboct) nifyt von benen auf ^üne 5 bis auf 

Zwei neolithiS^e pfeilSpiSen. (ztafel LXI, Abbildung 332—333.) 

Weber auf &üne 5 noch auf £>üne 6 fanben ftcf> bisher Typen, bie ztvin*  

genb bafür Sptadx’n, ba£ bort UteSolithifum unb Vleoltthifum gemifd>t 

lägen. Auf £)üne i liegt nun biefer £all vor. Bs gilt zn entfdjetben: 

(Behören bie neolithifchen pfeilfpi^en z« bem übrigen UTaterial ober ftnb 

fte nur als in Späterer seit zufällig an benfelben Ort gelangte Stücfe auf*  

Zufaffen?

3ch führe zunächft wieber bas «Sunbmaterial vor.
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3?ie %rt bes Kobmatetiais.

3?as Silepmaterial ähnelt [ebr ftarf bem von £)üne 5. 5)er größte 

(Teil ift graublauer unb weißlicher ^euerftein. Vereinzelt Fommt gelb= 

brauner Silep vor. £>as Xobmaterial ift and? ßier zweifellos Flein*  

Fnolliger Uloränenfilep.

IKlopffteine.

t£s würbe ein etwa gänfeeigroßes Quarzitgeröll mit (ehr beutlidjen 

€5cblag[puren an beiben tBnben gefunben. (I Stüd.)

(tCafel LXI, 2lbbilbung 33*.)

Die krümmer und ihre Verwertung (ziemlich feiten).

5?ie (Erümmerftüde von 2?üne * entfprechen biitcbaus benen von 

£)üne 5.

Jtange querfteljenbe TlrbeitsFante:

‘Mt>nlfct> wie bie auf &üne 5 gefunbenen t£pemplare. (I Stüd.) 

(tCafel LXI, Qlbbtlbung 335.)

Die Kernftiicke und ihre Verwertung.

£)er unregelmäßige Hudens.

Vgl. cEept z« &üne 5 unb Tafel VIII, Tlbbilbung 2*,

Tafel IX, Tlbbilbung 25—28. (29 Stüd.) 

Vorbere fteile TlrbeitsFante an flacheren Stüden:

Vgl. Tept zu £)üne 5 unb £afel XII, Tlbbilbung 37—38. (I Stüd.) 

3?er regelmäßige Hudens.

TUingenblöde mit einer ©cßlagfläcße unb wcblagricbtung:

Vgl. Tept zu £)üne 5 unb Tafel XIV, Tlbbilbung 5-3—(7 Stüd.) 

Vorbere fteile Tlrbeitsfante an TSIingenblöden mit einer 

^5d>lagfläd>e unb öddagriduung (^ufform)*

Vgl. (Eept zu 5)üne 5 unb Tafel XIV, Tlbbilbung ^-5—^7. (2 Stüd.) 

TUingenblöde mit boppelter Scßlagfläcße unb boppelter

Scßlagricßtung:

Vgl. Tept zu 5?üne 5 unb Tafel XV, Tlbbilbung 50. ©tüd.)

TSlingenblöde mit wecßfelftänbiger Sd>lagrid>tung:

Vgl. Tept zu 5?üne 5 unb Tafel XVI, Tlbbilbung 53. (I ®tüd.)

Von vornherein beabficbtigte Geräte aus feuerfteinkernen. 

^lacßgefcßlagene:

Kunbfcßneibige.

Vgl. Tept zu3?üne5 unb £afelXIX, Tlbbilbung 63—6£. (2 ©tüd.)
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2$i ffenförmige.

Dgl. Tept ;u 5?üne 5 unb Tafel XX, Tlbbilbung 66—69. (I Stüd.) 

£>as ürpeinplar ift nifyt vollenbet.

Die großen Hbfcblage und ihre Verwertung (feiten).

2?ie (Brö^e bet Stüde entfpricbt ben Derbältniffen von 3?üne 5. 

tKefferformen:

Sd>neibe burd> Xetufcbe ge[d)ärft.

Dgl. Tept ;u^üne 5 unb Tafel XXVII, 2Ibbilbung8£—85. (I Stüd.) 

pflugfd>arförmige Spitze:

Dgl. Tept ;u3?üne5 unb Tafel XXVIII, 2Ibbtlbung 89. (I Stüd.) 

t)ae vorliegenbe t^pemplar ift (ehr rol> sugefctüagen unb trägt (Be= 

brwfytfvuwn an bet Spitze.

^oblbucbt:

Dgl. Tept ;u 5)üne 5 unb t£rg.=Tafel LIII, Tlbbilbung 306. (I Stüd.)

Die mittleren Hbfcbläge und ihre Verwertung (häufig).

pflügfd)arformige Spitze:

Dgl. Tept ;u £mne 5 unb Tafel XXXI, TIbbilbung 107. (I Stüd.) 

£ange feitlid>e fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept su 5?üne 5 unb Tafel XXXI, Tlbbilbung III—112.

(I Stüd.) 

Derbere fteile 2lrbeitedante:

Dgl. Tept ;u 5?üne 5 unb Tafel XXXII, Tlbbilbung IH. (2 Stüd.)

Die kleinen Hbfcbläge und ihre Verwertung (reibt häufig).

JTIefferformen:

(Bebraud>sfpuren.

Dgl. Tept ;u T>üne 5 unb Tafel XXXIV, 2lbbilbung I2£.

(^ Stüd.) 

2$ur;e querftebenbe Tlrbeitedante:

Dgl. Tept ;u 3?üne 5 unb Tafel XXXIV, Xbbilbung 128—130.

(I Stüd.)

3?atj t£petnplar ift ein mittelftänbiger ^Kantenfticbel, bergeftellt 

burd> 2lbfcf>lag nad) einer Seite unb febräge Steilretufd>e an ber anberen 

Seite.

3at)resfd)rift, Bö. XXII. 7
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2$ur;e herausgearbeitete Spitze:

Vgl. Teyt ;u 3?üne 5 unb (Tafel XXXIV, Tlbbilbung 131—132.

(I Stüd.)

£>a$ vorliegende Stüd trägt Sd>äftungsfpuren.

<johlbud>t:

Vgl. (Tept ;u £>üne 5 und (Tafel XXXV, Tlbbilbung HI—142.

(I Stüd.)

3?er 2lbfd?lag weift brei *5ol>lbnd?ten  auf.

Vordere fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. (Tept ;u £)üne 5 unb (TafelXXXV, Tlbbilbung H3. (IO Stüd.) 

blattförmige Spitze:

Vgl. (Tept tu 3?üne 5 unb (TafelXXXV, Abbildung 116. (I Stüd.)

£>as Stüd, helfen Spitze retufduert worben ift, trägt an ber bafis eine 

wobl natürliche IKerbe. t£s ift anjunehmen, baß bas (Berät eine Pfeil» 

[pü$e barftellt.

(Berunbete Tlrbeitsfante:

Vgl. (Tept tu &üne 5 unb (TafelXXXV, Tlbbilbung H7. (7 @tücf.)

£üe Übergänge ?wifchen vorderer fteiler unb gerundeter Tlrbeits» 

fante ftnb füe^enb.

Die großen Späne und ihre Verwertung

(feiten).

£>ie (Brö^e ber Stüde entfprid)t ungefähr ben Verljältniffen auf 

^üne 5.

Ülefferformen:

(Bebraud>sfpuren.

Vgl. (Tept;u £)üne 5 unb (Tafel XXXVI, TIbbilbung I5o. (I Stütf.) 

burd) Xetufd^e gefd>ärft.

Vgl. £ept ;u 5?üne 5 unb (Tafel XXXVI, Abbildung HI. (I Stüd.) 

Spi^balfen:

Vgl. (Tept ;u 3?üne 5. (I Stüd.)

(€afd LXI, 2lbbilbung 336.)

Süe Spitze läuft feftlfcf> langge;ogen aus.

Vordere fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. (Tept ?u S?üne 5. (I Stüd.) (brud>.)

(Tafel LXI, 2lM>iIbung 337.)
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Die mittleren Spane und ihre Verwertung (ziemlich feiten).

tBefferformen:

Sebrauchsfpuren.

Dgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel XXXIX, 2lbbilbung 166. (5 Stüd.) 

Xüd enmeffer.

Dgl. Tept ;u 30üne 5 unb 3DafeI XXXIX, Tlbbilbung 168. (I Stüd.)

Äange querftehenbe Tlrbeitsfante:

23ei einem Span ift biefe Tlrbeitsfante natürlich gebilbet unb trägt 

nur ®ebraud>sfpuren. 23ei bem ^weiten ift fie burd? wed>felftänbige 2lb= 

fdüäge erreicht worben. (2 Stüd.)

(Tafel LXI, Slbbilbung 338.) 

SpinbalFen:

Dgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung 172. (2 Stüd.)

Papageien fch nabel:

Dgl. Tept ;u &üne 5 unb (Eafel XL, Tlbbilbung I7£—176. (3 Stüd.)

Spigede:

Dgl. Tept ;u £üne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung 177. (I Stüd.)

T>as t£pemplar ift hergeftellt burch Ketufdüerung einer 2$ante. 3?iefe 

ZKante ift zugleich als vorbere fteile Tlrbeitsfante ;u werten.

Äange feitliche fteile Tlrbeitsfante.

Dgl. Tept ?u &üne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung 178. (3 Stüd.)

T>reifanter:

Dgl. Tept ;u Tmne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung 180. (I Stüd.) 

Derbere fteile Tlrbeitsfante:

Dgl. Tept ?u £>üne unb Tafel XL, Tlbbilbung 181. (3 Stüd.)

Jadenfantiger:

Dgl. Tept ;u £>üne unb üzrg. Tafel LIII, Tlbbilbung 309. (I Stüd.)

Die kleinen Späne und ihre Verwertung (häufig).

tBefferformen:

©ebrauchsfpuren.

Dgl. Tept ;u T^üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 185. (7 Stüd.)

Scbneibe burch Xetufcbe gefchärft.

Dgl. Tept ;u &üne 5 unb Tafel XLI, 2lbbilbung 186. (I Stüd.) 

^Kur;e querftehenbe Tlrbeitsfante:

Dgl. Tept ?u £)üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 187. Stüd.)

(«rg. Tafel LIII, Slbbilbung 313—31^.)
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Jtvei ürremplare ftnb feit liebe ’Äanten ft ict>elz bie anberen ftnb 

mittelftänbige ITlilrroFantenftictKl. £)te betben feitlicben kanten*  

fHct>el ftnb bergericbtet, inbem man ?unäd>ft burcb Xetufcbe bas eine t£nbe 

bes Spans gerabe gemacht unb bann erft ben feitlicben llbfddag herunter*  

gehauen bat. bei bem einen HTifroftichel ift bie eine fläche burcb Tlbfchlag, 

bie anbere burcb Xetufche gebtlbet.

^Kurje berausgearbeitete Spitze:

Vgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbtlbung 188. (I Stüd.) 

Sptgbalf en:

Vgl. Tept ;u 5?üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 189,190. (3 Stüd.) 

kleine Ulittelfpi^e, *5erftellungsretufche  wech felftänbig.

Vgl. Tept ;u 30üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 191. (I Stüd.) 

papageienfchnabel:

Vgl. Tept ;u £)üne 3 unb (Eafel XLI, Tlbbilbung 192. (2 Stütf.)

t^ines bet ’lrpemplare ift gleichzeitig mittelftänbiger 2$antenftid?el.

Spigetfe:

Vgl. (Eept ;u &üne 5. (I Stücf.)

^ergeftellt burd? Xetufdnerung einer ZKante (fcf>räge i^nbretufcbe). 

Vorbere fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. ^ept ;u &üne 5 unb £afel XLI, Tlbbilbung I96. (3 Stücf.) 

blattförmige Spitze:

Vgl. (Eept 5U £)üne 5 unb Tafel XLI, 2lbbilbung 197. (1- Stücl.)

Stielfpige:

Vgl. (Eept ;u £)üne 5. (I Stücf.)

T>as vorliegenbe Stütf ift jebod) als fraglid) anjufeben.

Die großen Klingen und ihre Verwertung

(feiten).

5)ie (Brö^e ber ^Klingen entfprid)t ben Verbältniffen auf &üne 5. 

Ulefferformen:

(Bebraucbsfpuren.

Vgl. (Eept ;u £>üne 5 unb Tafel XLII, Tlbbilbung 2ol. (2 Stütf.)

Die mittleren Klingen und ihre Verwertung

(siemlid) feiten), 

ntefferformen:

(Beb rau (^>8 (pur en.

Vgl. Tept ?u 5?üne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 210. (10 Stüd.)
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Sd?neibe t>urct> Xetufcbe gefd)ärft.

Dgl. Tept ;u 2?üne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 211. (I StücE.) 

XücEenmeffer.

Dgl. Tept ;u Smne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 212. (I StücE.) 

Stumpfungsretufd>e.

Dgl. Tept ;u &üne 5 unb Tafel XLIV, 2lbbilbung 213. (2 StücE.) 

kleine Hlittelfpi^e, *3erftellungsretufcl)e  wed>felftänbig:

Dgl. Tept ;u £>üne 3 unb Tafel XLV, 2lbbilbung 218. (I StüOE.) 

Hange feitlid>e fteile TlrbeitsEante:

Dgl. Tept ;u SDüne 5 unb Tafel XLV, Tlbbilbung 222. (I StücE.) 

isDreifanter:

Dgl. Tept ;u &üne 5 unb Tafel XLV, Tlbbilbung 226. (I StücE.) 

Derbere fteile TlrbeitsEante:

Dgl. Tept ;u S)üne 5 unb Tafel XLV, 2lbbilbung 227. (I StücE.) 

blattförmige Spi^e:

Dgl. Tept ;u sEüne 5.

Qrine ber Spitzen trägt an beiben HängsEanten Steilretufcf>e, was 

ja auf 3?üne 5 aucf> vorEommt unb jtvar an ben blattförmigen Spitzen 

aus Keinen klingen. (2 StücE.)

(£afd LV, Qlbbilbung 339.)

Die kleinen Klingen und ihre Verwertung

(;iemlicf) feiten).

Ulefferformen:

®ebrauct>sfpuren.

Dgl. Tept $u &üne 5 unb Tafel XLVII, Tlbbilbung 238. (3 Stüd.) 

XücEenmeffer.

Dgl. Tept ?u £>üne 5 unb Tafel XLVII, Tlbbilbung 21-0—21-2.

(I StücE.) 

2^ur;e querfteljenbe TlrbeitsEante:

Dgl. Tept ;u £>üne 5. (I StücE.)

i£s b^nbelt ftd> um ben feitlid>en 2$antenftid>el. 5?ie ^Kante ift 

gebilbet burd? eine natürliche £Iäd>e unb burcf? feine Xetufd>e an ber an= 

beren Seite.

Stielfpitje:

Dgl. Tept ;u Tmne 5. (I StücE.)

(Tafel LV, 2lbbtlbung 310.)
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3?ie VHifrolithen.

Wie fchon gefagt, finb Hlifrolithen in nur fpärlicher Tlnzahl unb 

leiber in für bie Jeitftellung (ehr wenig wfffylufiteifyen Typen vertreten. 

Äs finb vorhanben:

(Typ Illa: 2 Stück,

Typ VIII: 3 Stück,

(Typ IX: 2 Stück.

Vgl. Tept zu £)üne 5 unb (Tafel XLIX—L.

§ n. Vergleich mit der Kultur von Düne 5.

keinesfalls wirb auf 5)üne £ bie tHifd>ung zweier Techniken fo Har 

wie auf 3?üne 5. Währenb bie auf ^erftellung von Spänen unb klingen 

hinzielenbe Technik vollkommen beutli(t> ift, finb von ber groben, fern» 

haften Technik nur Spuren vorhanben. 5u bie(en Spuren würben ge= 

hören: bie lange querftebenbe Tlrbeitsfante an einem (Trümmer, bie beiben 

kunbfd>neibigen (von benen einer nod> bazu fel>r zweifelhaft ift), ber 

kiffenförmige (ber nod> unvollenbet ift) unb bie pflüg fcharförmigen Spi^en 

aus großen unb mittleren Tlbfcßlägen. bezüglich ber Einlage ber kultur 

von 5?üne £ ift alfo zu fagen, baß ?um Unterfdüeb zu £>üne 5 ber grobe, 

fernhafte Tlnteil (ehr ftarf zurüdktritt unb nicht typifcß vertreten ift (ab» 

gefeßen von ben wenigen oben angeführten Stücken).

Äs muß nun unterfud>t werben, ob unb burch welche Typen bie 

einzelnen kulturellen Utifchungsfomponenten innerhalb bes Hingenhaften 

Tlnteils bes Materials vertreten finb, bie wir auf 5)üne 5 kennen gelernt 

haben.

2luf totales Änbmagbalenien weifen bin: papageienfchnäbel 

unb kückenmeffer. fehlen bie klingen mit Heiner ^ohlferbe in ber 

Schneibe. &as fehlen biefes letzteren Typs erfcheint mir bebeutungslos.

5?er fwiberienhafte lTJifd>ungsbeftanbteil (ber fich in IKünchehofe 

barftellt) wirb vertreten burch bie £)reifanter, bie blattförmigen Spitzen, 

vor allem burch bie Stielfpi^e. Äs fehlen: (Bravettefpi^e, klinge mit 

Heiner ^ohlferbe in ber Stirn, hakenförmiges (Berät1). 5?as fehlen biefer 

brei Typen Fann m. Ä. auf reinem Sufall beruhen, ^ebenfalls fpricht 

bie Stielfpitze (ehr ftarf für ben fwiberienhaften Tlnteil.

Sbie Ulifrolithif ift vertreten, aber nur fpärlich unb in folgen Äpem» 

plaren, bie feine näheren Schlußfolgerungen bezüglich ber Jeitftellung 

Zulagen.

0 Wenn man einen etwas größeren plumpen IHifroIttben vom Typ IX nicht 

ettva hierher rechnen will.
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^6 wirb mithin beutlich, bab gegenüber ber Rultur von £)üne 5 nur 

Zwei wefentliche Unterfdüebe beftehen: I. bas Zurücftreten bes groben, 

fernhaften Anteils, 2. bas Vorfommen von ztvei neolithifd>ett Pfeil» 

fpi^en. 3m übrigen fügen fid> bie £unbe bem 25ilb von £)üne 5 burchaus 

ein.

Zu punft I ift ;u fagen, bab ber grobe, fernhafte Anteil wohl ?u» 

rücftritt, aber bod) immerhin burch einige (Typen vertreten ift. i£s bleiben 

alfo fd)lieülid) nur bie neolithifd>en pfeilfpi^en als *$auptunterfchieb  

von £>üne 5 befielen. 3n Anbetracht ber (Tatfache, bab 3?üne 1 in un» 

mittelbarer Vlähe von £)üne 5 liegt, möchte ich zufolge ben oben gefehlt*  

berten großen Übereinftimmungen als riHxbx fd^einlid? erachten, bab auf 

£>üne + bie gleiche ‘Kultur vorliegt wie auf £>üne 5 unb bab bie beiben 

neolithifchen pfeilfpitzen [pater zufällig mit unter bas mefolithifche 

Ulaterial geraten finb. 3rgenb ein neolithifcher Häger wirb fie bei ber 3agb 

auf Sumpfvögel bort verfcboffen haben.

Wie auf 3?üne 5 unb 6 fanben ftd> auch auf S)üne £ einige (Ton» 

fcherben, beren Beftimmung unmöglich ift. £s ift jebod) faum anzu» 

nehmen, bab fie mit ber mefolithifchen Befieblung in Zufammenhang 

ftehen.

§ 12. Du funde von Düne 12.

3?ie t^unbe biefer 3?üne laffen einen ziemlich einbeutigen Schluß ?u. 

Zweifellos h^nbelt es ftch um biefelbe ‘Kultur, ber wir auf iEüne 5, 6 unb i 

begegnet finb. £>a bie Iftifrolithif nur fpärlich vertreten ift, ift eine ein» 

wanbfreie zeitliche i£inglieberung fchtvierig. 5?oci> ift es immerhin [ehr 

wahrfcheinlich, bab bas IKaterial von 3?üne 12 auch ;eitlid> ;u bem von 

£mne 5, 6 unb gehört.

3m (Bauten ift bas Material nicht [eh? reichhaltig. 5?ie Bezeichnungen 

„häufig", „feiten" ufw. finb alfo relativ zu nehmen.

£>ie Art bes Rohmaterials.

‘Klingen, Späne unb Abfd>läge finb nicht [ehr groü, Z«m (Teil aller» 

bings etwas größer als auf £>üne 5. häufig ift wie auf £)üne 6 bräun» 

lid>er Silep, aber auch graublauer unb grauer bis weiblicher fommt vor.

h^nbelt ftd> aud> Iner um ziemlich fleinfnolligen tKoränenfilep.

Rlopffteine.

Bisher ift noch fein »Kremplar gefunben worben.

Die krümmer und ihre Verwertung (häufig).

Auch Wr fmb bem ganzen UTaterial entfprechenb wirflid) grobe 

(Trümmer nicht vorbanben.



104 3ßt>rcöf^>rtft für feie Vorgefd>td?te bet fäcbf.dbür. Hänber

Papageien fdmabel:

Dgl. Tept zu 3?üne 5 unb $£rg.*Tafel  LH, Tlbbilbung 303. (1 StücE.) 

Hange feitliche (teile TlrbeitsEante:

Dgl. Tept zu £)üne 5 unb Tafel VI, Tlbbilbung 18. (I StücE.) 

^ergeftellt aus einem flad>en, abfchlagäbniichen TrümmerftücE.

Die Kernftiicke und ihre Verwertung.

5?er unregelmäßige findens

ift in ;ebn dcpemplaren vertreten, von benen eins vielleicht als polyeber 

bezeichnet werben Eann.

Vgl. Tept zu 5)üne 5 unb Tafel VIII, 2(bbilbung 24,

(Tafel IX, Tlbbilbung 25—28.

ZCafel XIII, Tlbbilb. 39—41. (10 StücE.) 

5?er regelmäßige findens.

75lin genblöcEe mit einer »Sd>lagfläei')e unb Schlagrichtung.

Vgl. Tept zu Tmne 5 unb Tafel XIV, TIbbilbung 43—44. (3 StücE.) 

25Iingenblode mit boppelter Schlagfläche unb boppelter 

Schlagrichtung.

Dgl. Tept z« £>üne 5 unb Tafel XV, Tlbbilbung 50. (I Stüd.) 

Vorbere (teile TlrbeitsEante an ’ÄIin genblocf en mit boppelter 

Schlagfläche unb boppelter Schlagrichtung (^ufform):

Vgl. Tept z« 2)üne 5 unb Tafel XV, 2lbbilbung 51, 52. (I StücE.) 

T^lingenblöcEe mit wechfelftänbiger Schlagrichtung.

Vgl. Tept zu &üne 5 unb Tafel XVI, Tlbbilbung 53. (I Stüd.)

Von vornherein beabfiebtigte Geräte aus feuerfteinkernen. 

^lachgefchlagene:

Xunbfchneibige.

Vgl. Tept zu Tmne 5 unb Tafel XIX, 2lbbilbung 63—64. (I Stüd.) 

33alf enförmige:

^Kernbeil.

t£s ift ein 5 cm langes unb 3 cm breites Stüd gefunben worben, bas 

ein nifyt ganz gelungenes 2Sernbeil barftellt. ((Berabbeil.)

Vgl. Tept zu S^üne 5 unb Tafel XXIII, Tlbbilbung 76. (I Stücf.) 

Weib en blattförmige:

tiefer Typ, ber hier in einem StücE unb ebenfo auf £>üne 5 unb 6 

vorfommt, würbe als ^Binzelfunb glatt bem protofolutreen zugewiefen
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werben. t£r Fann ftd) jebocb burcb einfache altpäolitl>ifd>e Überlieferung 

in Ulittelbeutfd)lanb felbft erklären. (I Stiid.)

(«Tafel LXII, Tlbbilbung 31L)

Die großen Hbfcbläge und ihre Verwertung

(5 unretu[d)ierte).

^£iner ber 21b[cbläge ift anfdx'inenb ein burcb einen unglüdlid)en 

Scblag bei ber ^erftellung ;erftörter ^Kiffenförmiger.

pflugfcbarförmige Spitze:

Dgl. Tept tu 2)üne 5 unb Tafel XXVIII, Tlbbilbnng 89. (I Stüd.) 

Derbere fteile ^Irbeitsfante:

Dgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XXIX, Tlbbilbung 93. (I Stüd.)

Die mittleren Hbfcbläge und ihre Verwertung

(13 unretufduerte)  . 

tHefferformen:

Sc^neibe burcf» Xetufcbe gefebärft.

Dgl. Tept ;u 3)üne 5 unb «Tafel XXX, Tlbbilbung 100. (I Stüd.) 

Spittede:

Dgl. Tept tu ^üne 5 unb Tafel XXXI, 2lbbilbung HO. (I Stüd.) 

5?ie Spinede ift bergeftellt burcb Xetiifcbe von ;wet Seiten brr.

Die kleinen Hbfcbläge und ihre Verwertung

(häufig).

IKune querftepenbe Tlrbeitsfante:

liegt ein mittelftänbiger *Kantenfti±el  vor. S?ie eine £läd>e 

wirb gebilbet burcf» einen 25rucf>, ber nod) einige Derbeßerungsretufibrn 

trägt, bie anbere ift burd> eine Heine <5oblretufd>ierung nacf» 2Irt ber tKifro*  

fticf>el bergeftellt.

Dgl. <Eept ?u 3?üne 5 unb Tafel XXXIV, 2lbb. 128—130. (I Stüd.) 

©erunbete Tlrbeitedante:

Dgl. Tept ?u &üne 5 unb Tafel XXXV, 2lbbilbung H7. (I Stüd.)

Die großen Späne und ihre Verwertung

(2 unretufebierte).

^Kur;e querftehenbe Tlrbeitedante:

hänbelt ftcf> um einen ^ogenftid>el, ber gebilbet wirb burd) eine 

25rud;fläd)e unb bogenförmige Xetufd;e an ber anberen Seite. (I Stüd.)

GTafeI LXII, Tibbilbung 312.)
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Papageien fdmabel:

Vgl. Tept;u£)üne 5 unb TafelXXXVIII, 2lbb. 158—15?. (I Stüd.) 

Sadenfantiger:

2ln bet Stirn eines großen Spanes finb burch Heine retuf(h>ierte 

^oblferben ?wei fd>arfe Säbne angebracht worben.

5um Vergleich: S?üne 5 (mittl. Späne) £rg.=Tafel LIII, Tlbbilb. 309.

(I Stüd.)

Die mittleren Späne und ihre Verwertung (häufig).

IBefferformen:

@ebraud'>s [puren.

Vgl. Tept ;u &üne 5 unb Tafel XXXIX, Tlbbilbung 166. (1 Stüd.) 

^Kur?e querftehenbe TlrbeitsFante:

Vgl. Tept ;u &üne 5 unb Tafel XXXIX, Tlbbilb. 170. (2 Stüd.) 

'£s banbelt ftch um ben feitlichen ZKantenftichel. 3n einem £alle 

ift bie TSante burd> einen feitlichen 7lbfct>lag gebilbet. 3m anberen burct) 

eine 2?rudSäd)e unb Xetufd>e auf ber anberen Seite.

Vorbere fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept ;u £mne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung 181. (I Stüd.) 

Stielfpi^e:

5)as t^pemplar ift aus einem biden Span mit noch anhaftenber 

Trufte gearbeitet. 3?ie Formung ift burch fteil angreifenbe Xetufche ge» 

fcbehen. (I Stüd.)

(Tafel LV, 2tbbilbung 3*3.)

Die kleinen Späne und ihre Verwertung (häufig).

25ur;e querftehenbe Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 187,

^rg.<afel LIII, Tlbbilbung 313, 3IL (2 Stüd.) 

3Das eine Stüd ift ein mittelftänbiger IBifrofantenftichel, gebilbet 

burch ^etufche unb Tlbfchlag. &as anbere Stüd ift anfcheinenb eine ab

gebrochene Stielfpi^e, bie burcb Heine Tlbfchläge in einen Stichel um*  

gewanbelt worben ift.

Papageien fchnabel:

Vgl. Tept ;u 5?üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 192. (2 Stüd.)

Spi^ede:

Vgl. Tept ;u &üne 5. (I Stüd.)

2?as Stüd ift hergerichtet burch fchräge Änbretufche.
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Derbere fteile TIrbeitsfanre:

Dgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XLI, 21bbilbung I96. (2 Stüd.)

blattförmige @pit$e:

Dgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung Ip7. (1 @tüd.)

Die großen Klingen und ihre Verwertung

(I unretufd>ierte).

IKefferformen:

(Bebraud>efpuren.

Dgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel LXII, Tlbbilbung 201. (3 Stüd.)

Die mittleren Klingen und ihre Verwertung

(10 unretufd)ierte).

IKefferformen:

(Bebraud>sfpuren.

Dgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 210. (I Stüd.) 

Sd>äftungsfpuren.

Dgl. Tept ;u 5)üne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 211. (3 @tüd.)

Qpigbalfen:

Dgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 217. (I ©tüd.)

Die kleinen Klingen und ihre Verwertung

(12 unretufrisierte).

blattförmige 0pit$e:

Dgl. Tept ;u T>üne 5 unb Tafel XLVII, Tlbbilbung 252. (2 Stüd.)

Die Mikrolithen.

Dgl. Tept ;u S?üne 5 unb Tafel XLIX, L.

Xeiber finb nur ;tvei I£pemplare vertreten:

Typ Illa: I Stüd,

Typ VII: I ©tüd.

5ber Typ VII fpridjt bafür, ba£ bas Material von £)üne 12 wohl in 

biefelbe Seit gehört wie bas von &üne 5. Tlllerbings fommt Typ VII aucf> 

fd>on in ^uvenfee vor.

§ 13. Vergleich mit der Kultur von Düne 5.

2lus bem IBaterial, bas ja bisher nur aus 17 (Geräten beftebt, läfh 

fid> trogbem bie IBifchung von fernbafter unb Hingenljäfter Tecf>nd 

red>t beutlid) ernennen, darüber hinaus tonnen wir fogar biefelben ein» 
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Seinen kulturellen ITIifthungskomponenten feftftellen wie auf £>üne 5. 

&a0 nid>t alle Typen vertreten finb, ift felbftverftänblich, wenn man bas 

geringe Material berückfichtigt. £)er grobe, kernhafte Tlnteil ift burd? 

einige charakteriftifche Typen vertreten: Polyeber (?), Xunbfchneibiger, 

25ernbeil, Weibenblattförmiger, pfiugfcharförmige Spitze unb Sacken*  

kantiger aus großem Span, ^ier bürfte wol;l kaum ein Sweifel gehegt 

werben können.

Weniger gut ift bas lokale tBnbmagbalenien vertreten. 5)afür 

ift nur ber papageienfchnabel tu nennen; Kückenmeffer unb "Klinge mit 

kleiner ^ohlkerbe in ber Schneibe fehlen.

nicht als befonbers ftark, aber bod? als d)arakteriftifd> ift ber fwi*  

berienbafte Hlifdmngsbeftanbteil tu erkennen, hierhin gehören bie 

blattförmigen Spitzen unb vor allem bie Stielfpi^e. t£s fehlen: &rei*  

kanter, (Bravettefpine, ^Klinge mit kleiner ♦öoblkerbe in ber Stirn, bakcn- 

förmiges (Berät.

£)ie IKikrolitbik ift — wie wir fd?on gefeben haben — vorhanben, 

wenn auch nur in ?wei Qrremplaren.

21 uf (Brunb ber vorgefunbenen Typen ftehe ich nicht an tu erklären: 

21 uf £)üne 12 liegt bie gleiche grobfeine IHifi^kultur vor, bie wir fd>on auf 

22üne 5, 6 unb £ feftgeftellt h<*ben.  £)ie Seitftcllung ber ^»nbplä^e wirb 

wohl bie gleiche fein.

§ 14. Die Funde von Düne 15.

t£twas mehr Material als &üne 12 h«rt 32üne 15 geliefert. 2lud> hier 

liegt biefelbe grobfeine IHifchkultur vor, bie wir nunmehr fchon von 

&üne 5, 6, unb 12 kennen, nähere ;eitli^>e Schlüffe Iä$t bie in nur fünf 

Stücken vertretene HTikrolithif nicht ;u. ^od? ift wohl eine seitlid?e Sleich5 

ftellung aller biefer kulturell sufammengehörigen ^unbftellen als wahr*  

fch>einlici> an;unebmen.

5?ie 2lrt bes Xobmaterials.

&ie (Brö^enverhältniffe finb etwa wie auf 5?üne 5. 23is auf wenige 

weibliche Stücke kommt nur bräunlich gefärbter Silep vor.

IKlopffteine.

2luf ber ^unbftelle h<tbe ich brei (Berölle aus Cäuarüt, Porphyr unb 

(Branit aufgelefen, bie jeboch keine beutlichen Schlagmarken zeigen.

Die Trümmer und ihre Verwertung (häufig).

£)ie Trümmerftütfe finb wie auf allen 5)ünen auch ^>ter nicht gro^.
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UTe fferformen:

© d>neibeecf e.

Vgl. «Tej:t ;u T>üne 5 unb (Eafel IV, Tlbbilbung 8, 9. (I ©tücf.)

£in bides, etwa recl)tecfiges Trümmerftüd, bas auf bet Xüdfeite 

nod) fünftlid) Üact>gefcl)l«xgen worben ift, ift burd> einen 7Ibfct>Iag tu einer 

©cbneibeecfe geformt worben. (Bebraucßsfpuren finb vorf>anben.

2^ur?e querftebenbe 2lrbeitsfante:

2lus einem länglich geformten «Trümmer ift ein feit lieb er ^Kanten ft i«i>el 

geformt worben bureb einen 21bfd>lag unb burd) Ketufcbe, bie von ber 

anberen ©eite ber angreift. £>as gan;e ©tüd ift an ben £ängsfanten 

fteil retufduert, wohl ?ur belferen ^anbfxtbe.

((Tafel LXIII, Qlbbtlbung 311.)

3m ^weiten <Salle banbelt es fid) um ben mittelftänbigen kanten*  

ftfd>elz ber bureb 2lbfd)läge nach beiben ©eiten bin gebilbet worben ift.

(2 ©tücf.) 

(lange querftebenbe Tlrbeitsfante:

Vgl. «Teyt ?u &üne 5 unb «Tafel V, Tlbbilbung 12—13. (I ©tüd.)

2ln einem gebrungenen «Trümmer ift bie lange querftebenbe 2lrbeits= 

fante bureb Ketufcbe an einer ©eite erreicht worben.

Vorbere fteile Tlrbeitsfante an bufförmigen ©tü«fen:

Vgl. Teyt ?u £>üne 5 unb «Tafel VI, Tlbbilbung 19.

£afel VII, Tlbbilbung 20, 21. (I ©tücf.) 

©pi^fd>neibige:

©tatt wie gewofmlicf) aus einem ^ernftü«f, ift ein ©pitsfefmeibb 

ger (vgl. sDüne 5: von vornherein beabftd>tigte (Berate aus ^euerftehv 

fernen) aus einem «Trümmerftücf gearbeitet worben, stne biefe fäufteb 

artige £orm war f«i)on vorbanben, fo baü nur auf einer ©eite flaeütaw 

fenbe 2lbf«i>läge angebra«i)t werben mußten.

5um Vergleich: «Tafel XVII, Tlbbilbung 59/ 60, 

ZTafel XVIII, 2lbbilbung 61.

Die Kernftücke und ihre Verwertung.

£>er unregelmäßige Vlucleus.

Vgl. «Tept ^u £mne 5, Tafel VIII, 2lbbilbung 21,

«Tafel IX, 2lbbilbung 25—28,

«Tafel XIII, 2lbbilbung 39—^1.

Von biefer 2lrt finb brei ©tücfe vorbanben, von benen eins vielleicht 

als polyeber an;u|eben ift. (3 ©tüd.)
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3? er regelmäßige Hucleus.

finb swei ‘Älingenblöcfe mit einer ©d>lagßäcße unb ©djlagricßtung 

vorßanben (vgl. Tept £)üne 5, Tafel XIV, Tlbbilbung £3—££), bie aber 

beibe in (Berate umgetvanbelt worben ftnb. S?em einen fegeiförmig su» 

laufenben ©tücf bat man oben burd) 2lbfd>läge nad) beiben ©eiten eine 

Burse querfteßenbe Tlrbeitefante gegeben (mittelftänbiger 2Santen = 

ftid>el). 3?ae anbere flad>er geformte ©tücf ßat eine lange feitlid>e 2lr= 

beitefante befommen. (©cbaber bsw. ^Kra^er.)

Von vornherein beabfichtigte Gerate aus feuerfteinkernen.

£Iad>gefcßlagene:

©pi^fcßneibige.

Vgl. Tept su &üne 5 unb (Tafel XVII, Tlbbilbung 59/ 60.

Tafel XVIII, TIbbilbung 61. (2 ©tücf.) 

Äginet? ber ©tücfe ift befcßäbigt.

halfen förmige:

picf elform.

Vgl. Tept su i&üne 5 unb Tafel XXII, Tlbbilbung 75,

Tafel XXIII, Tlbbilbung 76. (I ©tücf.) 

£)ae vorßanbene ©tüd seigt bie tSorm ber Heinen ^Kernbeile von 

£)üne 5, trägt aber bie typifcße furse querfteßenbe Xrbeitefante ber picfel» 

form an beiben i£nben.

Die großen HbfchTage und ihre Verwertung

(feiten).

©pitSecf e:

Vgl. Tept su &üne 5 unb Tafel XXVIII, Tlbbilbung 91. (I ©tücf.) 

*3ergerid)tet burd) furse Xetufdx' an einer TSante.

Vorbere fteile Tlrbeitefante:

Vgl. Tept su £mne 5 unb Tafel XXIX, Tlbbilbung 93. (I ©tüd.) 

■sDas ©tücf ift gans flad).

Die mittleren Hbfchlage und ihre Verwertung

(häufig).

tltefferformen:

(Bebraucßöfpuren.

Vgl. Tept su 5)üne 5 unb Tafel XXX, Tlbbilbung 99. (2 ©tücf.) 

^Kurse hetausgearbeitete ©pi^e:

Vgl. Tept su &üne 5 unb Tafel XXXI, Tlbbilbung lo£. (I ©tücf.) 
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papageienfchnabel:

Dgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XXXI, Tlbbiblung 108—log.

(I Stücf.)

3?ie Siünabclfpine ftnt an bet ITTltte einer Seitenfante.

£ange feitltd>e fteile Tlrbeitsf ante:

Dgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel XXXI, Tlbbilbung III—112.

(I Stücf.)

SDas i£pemplar trägt au^erbem bie vorbere fteile Xrbeiufante.

Derbere fteile Tlrbeitsfante:

Dgl. Tert ;u 5?üne 5 unb Tafel XXXII, Tlbbilbung IH. (I Stücf.) 

blattförmige Spine:

Dgl. Tept tu 5)üne 5 unb Tafel XXXII, 2lbbilbung 115—116.

(3 stücf.) 

Spitt febneibiger:

2lus einem Tlbfcblag h<tt man einen Spittfchneibigen gearbeitet, ber 

ja eigentlich ;u ben ^Kerntypen gehört. (I Stücf.)

3 um Dergleich: Tafel XVII, Tlbbilbung $9, 60.

Tafel XVIII, Tlbbilbung 61.

Die kleinen Hb leb läge und ihre Verwertung

(red)t häufig).

IBefferformen:

(Bebrauchefpuren.

Dgl. Tept ui 5?üne 5 unb Tafel XXXIV, Tlbbilbung I2£. (I Stüd.) 

2$ur;e querftehenbe Tlrbeitsfante:

Dgl. Tept ;u 5?üne 5 unb Tafel XXXIV, Tlbbilbung 128—130.

(i etüd.)

5)ie feitlich ftehenbe Stichelfante wirb gebilbet burch ©teib 

retufche an einer Seite unb burch eine bruchfläche an ber anberen Seite. 

*Äur;e h^^^tiegearbeitete Spitze:

Dgl. Tept ?u &üne 5 unb Tafel XXXIV, 2lbb. 131, 132. (3 Stücf.) 

t£ines ber Stüde ift ein Ulifroboh^t.

Papageien fchnabel:

Dgl. Tept ?u &üne 5 unb Tafel XXXV, Tlbbilbung 137. (2 Stüdf.) 

bei einem fit^t bie Schnabelfpi^e an ber Ulitte einer Seitenfante. 

Derbere fteile Tlrbeitefante:

Dgl. Tept ;u £)üne $ unb Tafel XXXV, Tlbbilbung H3. (2 Stücf.) 
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oaden fan tiger:

Dgl. Tcpt ;u fcüne 5 unb Tafel XXXV, Xbb. W—H5. (I Stüd.) 

(Berunbete Xrbeitsl'an te:

Dgl. Tept ;u £>üne 5 unb (Tafel XXXV, Xbbilbung 117. (I Stüd.) 

Spin fd)neibi ger:

Wie aus einem mittleren 2lbfd)lag, fo ift aud> aus einem Heinen, 

biden 'Xbfct>lag biefes efgentlid>e Xerngerät gearbeitet worben.

(I Stüd.)

5um Vergleich Tafel XVII, Tlbbilbung 59/ 60.

Tafel XVIII, Xbbilbung 61.

Die großen Späne und ihre Verwertung

(feine unretufdüerten).

Papageienfdjnabel:

Dgl. Tept ;u 5)üne 5 unb Tafel XXXVIII, Xbbilbung 158—159.

(I Stüd.) 

Spi^ede:

^ergerid)tet burd) Fur^e Xetufd>e an einer Xante. (I Stüd.)

Die mittleren Späne und ihre Verwertung

(häufig).

IBefferformen:

(Bebraud)sfpuren.

Dgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XXXIX, Xbbilb. 166. (6 Stüd.) 

Xur;e querftef>enbe Xrbeitsfante:

Dgl. Tept m 5?üne 5 unb Tafel XXXIX, ?lbbilb. 170. (3 Stüd.) 

owei ber Stüde finb mittelftänbige Xantenftid)el, b. I). fie finb 

burd) ?Ibfchläge nad) ?wei Seiten bin bergeftellt worben. £)er britte ift 

ebenfalls mittelftänbig unb wirb burd? eine 23rud?fläche unb burct) Xe» 

tuf(f>e an ber anberen Seite gebilbet.

Papageien fchnabel:

Dgl. Tept ?u &üne 5 unb Tafel XL, Xbbilbung 171—176. (I Stüd.)

2)as vorliegenbe Stüd ?eigt ;ugleid> eine Spiniede, bie burd) Xetufd>e 

von ;wei Seiten ber gebilbet wirb.

Dorbere fteile Xrbeitsfante:

Dgl. Tept ;u &üne 5 unb Tafel XL, Xbbilbung 181.

(I Stüd, 23rud>.)
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Die kleinen Späne und ihre Verwertung 

(red>t l>äufirg).

Hlefferformen:

®ebraud>sfpuren.

Vgl. Zept ;u £)üne 5 unb iEafel XLI, Tlbbilbung 185. (8 Stüd.) 

5wei bet Stüde tragen bie fur?e querfte^enbe Tlrbeitsfante (fett*  

lieber 2$antenfttd)el), bergeftdlt burd) 2lbfd)läge nad) einer Seite fyin.

Stumpfun gsre tu fd)e.

Vgl. (Eept ;u £>üne 5 unb i£rg.*(EafeI  LIII, Tlbbtlb. 312. (2 Stüd.) 

^Kur?e querftel)enbe Tlrbeitsfante:

Vgl. (Eept ;u £>üne 5 unb (Eafel XLI, Tlbbilbung 187.

i£rg.*(Eafel  LIII, Tlbbilbung 313—311.

(5 Stüd.) 

5?rei ftnb mittelftänbige 2$antenftid?el, einer bavon ift gebilbet 

burd) 2lbfd?läge nad? beiben Seiten. 3?te beiben anberen ftnb UTtfro*  

ftid>el, bie burd) 2lbfd?Iag nad? einer Seite unb Xeuifcbe nad) ber anberen 

Sette üergerid>tet ftnb. 3?ie übrigen ftnb feitltd)e 2$antenftid?el/ bie 

burd) 2lbfd?lag nad? einer Seite gefd?affen worben ftnb. £>as eine Stüd 

;eigt ausgeprägte Küdenbengelung.

2^ur;e üerausgearbeitete Spitze:

Vgl. (Eept ;u 2?üne 5 unb (Eafel XLI, TIbbtlbung 188. (3 Stüd.) 

t£s l>anb>elt ftd? um tBifroboü^er.

Spt^balfen:

Vgl. <Eept ?u £)üne 5 unb <Eafel XLI, Tlbbilb. 189/ 190. (2 Stüd.) 

papagetenfd>nabel:

Vgl. <Eept ;u 5?üne 5 unb (Eafel XLI, Tlbbtlbung I?2. (3 Stüd.) 

Spt^ede:

Vgl. <Eept ;u £>üne 5 unb (Eafel XLI, Tlbbilbung 193. (1 Stüd.)

5?ret ftnb burd? fd>räge i£nbretufd)e üergeftellt, eine burd> &etufd>e 

zweier ^Kanten.

Xange feitlid)e fteile Tlrbeitedante:

Vgl. £ept ;u £>üne 5 unb (Eafel XLI, Tlbbtlbung 191. (I Stüd.) 

t)as Stüd ift baburd)/ baü es nod? fd>räge $£nbretufd>e ü<tt, gletd>*  

zeitig eine Spt^ede, bie alfo burd? Xetufd)ierung zweier ^Kanten gebilbet 

wirb.

Vorbere fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. (Eept ;u S^üne 5 unb (Eafel XLI, Tlbbtlbung 196. (2 Stüd.)

3aljrcsf<f)rift, Bi). XXII. 8
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blattförmige Spine:

Vgl. Tert ;u 5?üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung I?7. (3 Stüd.) 

t£ines her Stüde 3eigt eine TSerbe in her bafts.

Stielfpitje:

£ie Stüde (teilen abgeElungene formen bar. (2 Stüd.)

(tTafel LXIII, 2lbbilbung 315, 316.)

Die großen Klingen und ihre Verwertung 

(I unretufdüerte).

Utefferformen:

(Pebraucbs (puren.

Vgl. Tert 3« &üne 5 unb Tafel XLII, Tlbbilbung 201. (3 Stüd.) 

Sd?neibe burd> Xetufd;e gefc|>ärft.

2lus einer biden breiEantigen ^Klinge ift ein grobes, ßgeartiges 

IBefier gearbeitet worben. £>er Xüden ift burd? berüberlaufenbe 2lb(erlöge 

retufduert. (I Stüd.)

(Tafel LXIII, 21bbtlbung 317.)

Spifted e:

Vgl. Tert tu 5?üne 5 unb Tafel LXIII, Tlbbilbung 2o5.

£>as ©erat ift burd) fdwäge ©nbretufdx ^ergeftellt.

^Kleine <5ohlEerbe in ber Sdjneibe:

£>as StucE ;eigt au^er ber 2$erbe ©d>ärfungsretuf(t>e unb (Bebraud)s*  

(puren. (I StücE.)

(£afel LXIII, Tlbbilbung 318.)

Die mittleren Klingen und ihre Verwertung 

(I unretu(d>ierte).

IBefferformen:

©ebrauth^fpuren.

Vgl. Tert 3« £>üne5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 210. (3 Stüd.) 

2^ur3e querftehenbe TlrbeitsEante:

Vgl. Tept 3U £>üne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 215. (2 @tücE.) 

bei beiben Stüden wirb bie TSante gebilbet burd> 2lbfd>lag nad? einer 

Seite unb burd> Xetu(d>c nad> ber anberen Seite (mittelftänbiger 

2^antenftid>el).

^reifanter:

Vgl. Tept 3U 5?üne 5 unb Tafel XLV, Tlbbilbung 226. (I Stüd.) 

Vorbere (teile TlrbeitsEante:

Vgl. Tert 3U &üne 5 unb Tafel XLV, Tlbbilbung 227. (I Stüd.)
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SadenEantiger:

£>as Stüd ift eine leiber abgebrochene Heine Säge. (I Stüd.) 

(ZCafel LXIII, 2lbbiI8ung 3*9.)

Stielfpi^e:

^ier liegt eine gänzlich abgeElungene 5orm vor, bie Eaum noch im 

obigen Sinne bezeichnet werben Eann. ?luf jeben ^all ift es ein unficheres 

Stüd. (I Stüd.)

Die kleinen Klingen und ihre Verwertung (23 unretufchierte). 

tTTefferformen:

(Bebrauchsfpuren:

Vgl. (Tept zu &üne 5 unb TafelXLVII, Tlbbilbung 238. (2 Stüd.) 

^Kleine tKittelfpi^e, ^erßellungsretufche wechfelftänbig:

Öum Vergleich: £>üne 5: £>ie Eleinen Späne unb ihre Verwertung.

(Tafel XLI, Tlbbilbung Ipl. (I StücE.)

blattförmige Spitze:

Vgl. Tept ?u £)üne 5 unb «Tafel XLVII, Tlbbilbung 252. (I StücE.) 

Vlabelform:

Vgl. (Tept zu 3?üne 5 unb (Tafel XLVII, Tlbbilbung 25*.  (I StücE.)

Die Mlkrolitben.

Vgl. <Tept zu sDüne 5 unb (Tafel XLIX, L.

Sbie fünf vorhanbenen Stüde verteilen ftd> auf folgenbe (Typen: 

(Typ Illa: 3 StücE,

(Typ IV: I StücE,

£yp VIII: I Stüd.

2ln ^anb biefer UtiErolithiE läßt ftch fein näherer zeitlicher Schluß lieben.

§ 15. Vergleich mit der Kultur von Düne 5.

£)üne 15 bat 106 WerEzeugen ein etwas reichhaltigeres IKaterial 

geliefert als £>üne 12. £>a$ auch hier bie gleiche grob’feine tnifd>Eultur 

vorliegt wie auf 3?üne 5, 6,1-, 12, erscheint mir burch bie vorhanbenen (Ty*  

pen erwiefen.

3?er grobe, Eernhafte Tlnteil wirb vertreten burdj>: Polyeber (?), 

Schneibeede an (TrümmerftücE, lange querftehenbe TlrbeitsEante an 

(TrümmerftücE, vorbere fteile TlrbeitsEante an hufförmigem (TrümmerftücE, 

Spiizfchneibige, picEelform unb SadenEantige (hier möchte ich von ber 

feinen Säge aus mittlerer ^Klinge abfehen).

8*
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2)as lokale ©nbmagbalenien ftellt fleh bar im Papageienfthnabel 

unb ber Rlinge mit Heiner <5ohlkerbe in ber Scßneibe. £)as Xückenmeffer 

fehlt.

£)ie ©inflüffe ans ber fxviberienbaften Rultur von HTünchehofe 

Zeigen fleh in ber Stielfpine unb bem ÜDreikanter. fehlen: ©ravette-- 

fpit$e, Rlinge mit Heiner ^ohlkerbe in ber Stirn unb hakenförmiges ©erät.

£>ie Hlikrolithi? ifl in fünf ©pemplaren vorhanben.

£)üne 15 muf bemnach mit ?u ben 2>ünen 5, 6r $ unb 12 geftellt 

werben. ÜDie Seitftellung bürfte wohl auch übereinftimmen.

§ 16. Die funde von Düne 26.

©in wenig klares archäologisches 25flb läßt fleh aus ben »Sunben vom 

Burgflall (£>üne 26) erkennen. 5?er Vlame beutet barauf hin, baß hier 

ein alter Burgwall vorliegt — was auch tatfäcßlich ber £all ift innerhalb 

biefes Walles finben fleh große Cluarzitgerölle, bie als Xeibefteine ver- 

wanbt worben ftnb. Vor allem flnb aber zahlreiche unbeftimmbare prä*  

hiftorifche, aber auch mittelalterliche «Eopffcherben vorhanben.

<Sür unfere Betrachtung erhält bie £)üne baburch Bebeutung, baß 

fleh auf ihr (nicht etwa nur innerhalb ber Wallanlage!) auch einige Silep 

ärtefakte vorfanben:

7 Silertrümmer (unretufchiert),

I regelmäßiger Vlucleus mit boppelter Schlagfläche unb bop  

pelter Schlagrichtung,

*

$ mittlere 2lbfcbläge (unretufchiert),

1 Heiner Rbfcßlag (unretufchiert),

1- mittlere Späne (unretufchiert),

2 mittlere Späne mit ©ebrauchsfpuren,

5 kleine Späne (unretufchiert),

3 mittlere klingen (unretufchiert),

1 kleine klinge (unretufchiert).

&as Silepmaterial ift von bräunlicher £arbe bis auf einige graue 

Stücke.

5)er ©runb, weshalb biefe 5?üne in ber Reihenfolge an bie plä^e 

angefchloffen wirb, bie bie grob’feine HTifd>kultur ergeben h^ben, beftebt 

barin, baß fleh außer ben angeführten Silices noch ;wei Artefakte fanben, 

bie auf ben bekannten groben Tlnteil hinweifen, ©s h<tnbelt fleh um einen 

unvollkommenen Riffenförmigen (vgl. (Eept ju £>üne 5 unb (EafelXX, 

Rbbilbung 66—69) unb um ein vorzügliches Rernbeil.

(ZTafel LXIV, Slbbtlbung 350.)
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£)as StüdJ ift aus einer flachen bräunlichen ^euerfteinplatte gearbeitet. £>ie 

Bearbeitung ift burch wechfelftänbige Schläge von ben ^Kanten aus ge= 

fchehen. £>ie Oberfläche wölbt ftct> von natur aus nach ber Schneibe 

herab, fo bafl l>ier feine Bearbeitung nötig war. &ie Schneibenbilbung 

ift alfo ;um ILeil natürlich. £>och auf ber Unterfeite ift bie Schneibe 

burch Xetufche gefchärft. £ie Schneibe ift gerablinig unb ;eigt eine Be*  

fchäbigung, bie wohl burch ben (Bebrauch entflanben ift. £s ift nicht gan; 

Har, ob bas Stüd? als Ouerbeil ober als (Berabbeil außufaffen ift.

■sDurch biefe beiben fernhaften Stücfe wirb wahrfcheinlich gemacht, 

bafl auch auf £>üne 26 bie grob=feine UTifchfultur vorliegt. Ob wirtlich 

genau bie gleichen tulturellen Ulifchungsverhältniffe vorhanben finb, 

läflt ftch an ^anb biefes geringen Materials natürlich nicht fagen. cBbetn 

fowenig läflt ftch eine genaue Seitbeftimmung vornehmen.

&ie £orm bes 2$ernbeils verführt ba;u, bas t^pemplar als früh*  

neolithifch an;ufehen. i£tne berarttge Seitbeftimmung würbe m. falfch 

fein. &ie flache rechteckige £orm bes ^Kernbeils erflärt ftch baburch, bafl 

als Tlusgangsmaterial eine flache Silepplatte gebient h<*t.  3?ie Bearbei» 

tungsweife ift burchaus mefoltthifch.

§ 17. Die funde von Düne 14.

3n ben 5ufammenhang ber £>ünen mit ber grob=fetnen UTifchtultur 

möchte ich noch 3?üne H ftellen, ba ftch bort ein ausgefprod>ener Spig*  

fchnetbtger (vgl. cLept ?u 3?üne 5 unb ^afel XVII, Tlbbtlbung 5?—60, 

cTafel XVIII, Tlbbtlbung 61) gefunben bat unb bamit ber grobe Anteil 

vertreten ift.

£)te übrigen ^unbe finb:

2 Stiertrümmer (unretufchiert),

2 unregelmäfltge Vluclet, von benen einer vielleicht als £oly = 

eber ?u bewerten ift,

2 mittlere Tlbfchläge (unretufchiert),

6 Heine Tlbfhläge (unretufchiert),

mittlere Späne (unretufchiert),

I mittlerer Span mit furjer querftehenber TIrbeitsfante, bie 

burch eine Bruchfläche unb einen fettlichen llbfchlag gebilbet 

wirb (mittelftänbiger 2$antenftichel),

12 Heine Späne (unretufchiert),

I blattförmige Spt^e aus Heinern Span,

I mittlere klinge mit (Bebrauchsfpuren,

I mittlere klinge mit Schäftungsfpuren,
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2 Heine Klingen (unretufchiert),

2 Bruchftüdfe von Spänen.

£)er Siler ift bis auf einige graue Stücke bräunlich gefärbt.

Bei tiefem geringen IHaterial taffen ftd> natürlich feine beftimmten 

Schlüffe ziehen. 3?er gefunbene Spitz fchneibige macht es lebiglich wahr= 

fcheinlich, baß auch auf 5?üne H bie grob=feine Iftifchfultur vorliegt. 

£>ie blattförmige Spi^e mag auf ben fwiberienhaften Tlnteil fyinweifen.

D. § 18. Die funde von Düne 2,

2luf £)üne 2 liegt eine Kultur vor, bie m. mit ber uns bisher be= 

fannt geworbenen grob-feinen lUifchfultur nicht zu ibentiföieren ift. £er 

grobe, Fernhafte Anteil, ber auf &üne 5,6, 1, 12,15,26 unb H vorhanben 

war (wenn zum (Teil auch nur fpärlich), tritt hier fo ftarf zurück, baß man 

von ihm als einer Ulifchungsfomponente nicht fprechen Fann1). iBs finb 

unter bem immerhin red>t reifyfyaltigen UTaterial nur fünf Stücke ge= 

funben worben, bie ben Verbaut erregen könnten, fie feien bie Vertreter 

ber Fernfxxften Komponente. '£s finb bas:

Jwei unregelmäßige Kernfteine, bie in 2lrr ber Kunbfchneibigen 

gefcßlagen, aber keineswegs in biefem Sinne vollenbet worben ftnb. 

^ebenfalls möchte iä> fie nicht als von vornherein beabfidjtigte (Geräte 

bezeichnen. £)ocf> muß bie letztere Bezeichnung zweifellos auf einen 

länglich^rechtetfigen Kiffenförmigen angewanbt werben, ber oben unb 

unten in eine Schneibe ausläuft, ferner finb ein fraglicher (Berabfchneibü 

ger unb ein fehr fraglicher Weibenblattförmiger vorhanben. '£s fcheint 

mir nicht angebracht zu fein, aus biefen wenigen Stücken, bie bis auf eines 

fraglich finb, z« fchließen, auch auf £)üne 2 fei bie grobe, fernhafte 

iUifchungsfomponente ebenfo wie auf ben fchon befproefjenen 2?ünen 

vorhanben. ’^in wirklich abfchließenbes Urteil fann noch nicht gefällt 

werben, ba bie ^unbftelle noch längft nicht erfd>öpft ift. £)och ift immerhin 

fchon eine fo reichliche UTenge Ulaterial vorhanben, baß bie Behauptung, 

ber grobe, fernhafte Anteil fei zufällig noch nicht gefunben worben, nicht 

fehr wahrscheinlich klingen würbe.

Ö:s folgt wieberum bie genaue Vorführung bes Materials.

22>fe 2lrt bes Kohwaterials.

£>as Silepnaterial ähnelt bem von &üne 5 unb £)üne £. 3n ber 

<5auptfache ift weißlicher unb graublauer tSeuerftein vorhanben. @elb-

x) 21ud? ^err Selbmann, tlfagbebiirg, h«t Fein grobes, fonbern nur feines 

Hlaterial gefunben.
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brauner Silep unb (üuarzit ßnb feiten. 3?as <S\werfteiwKohmaterial ift 

ohne Sweifel Bleinfnolliger tKoränenfilep.

Klopffteine.

Einfache Klopffteine ber gewtynlifyen <$orm h<d*et>  fich bisher nifyt 

gefunben. dagegen fanb man eine ovale Keule au« (Branit, bie auf beiben 

Seiten eingeflopfte Vertiefungen zeigt. ift möglich, baß es ftch um 

eine unvollenbete (BeröllBeule mit Durchlochung h<tnbelt, wie wir ffe fchon 

in ber tBaglemofe*Kultur  Bennen*  'Kan hätte bann bas Stüd nicht fertig 

gearbeitet, fonbern in biefer Kobform als Klopfftein benützt. (I Stüd.) 

(^afelLXVII, Slbbtlbung 351.)

Die Trümmer und ihre Verwertung 

(häufig.)

Die Trümmerftüde finb wie auf allen biefyvc behanbelten ^unbplägen 

nid>t feht groß.

IBefferformen:

(Bebrauchsfpuren.

Vgl. Tept zu Düne 5 unb Tafel III, Tlbbilbung 7. (I Stüd.) 

£in Heines Trümmerftüd zeigt eine etwas hohle Scßneibe mit 

(Bebrauchsfpuren.

Kurze querftehenbe Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept zu Düne 5 unb Tafel IV, Tlbbilbung 10. (2 Stüd.)

2ln einem Heinen Trümmer hat man burch einen 2tbfd>lag eine folche 

Tlrbeitsfante gefd>affen, bie (Bebrauchsfpuren trägt. l£s frömmelt ftd> um 

einen feitlid>en Kantenftichel. 5)as zweite Stüd trägt bie mittel*  

ftänbige Furje querftehenbe TlrbeitsFante, h^tgeftellt burch Tlbfchläge 

nach beiben Seiten. £)as Stüd ift etwas fraglich, möglicherweife ift es nur 

ein Y7ucleus.

Oie Kernftücke und ihre Verwertung.

£>er unregelmäßige Hudens.

Vgl. Tept ?u 2?üne 5 unb Tafel VIII, Tlbbilbung 21-,

Tafel IX, Tlbbilbung 25—28. (69 StücB.) 

t£s finb ?wei unregelmäßige Hudei vorhanben, bie in ber 2lrt ber 

Kunbfchneibigen gefcßlagen finb, aber boch wohl nic^>t als Kunbfchneibige 

bezeichnet werben bürfen. ’lrines ber Stüde zeigt etwas *5ohlretufche.  ^s 

ift wahrfcheinlich einmal als ^ohlfchaber bzw. dra^er benutzt worben.
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Vordere {teile Xrbeitsfante an fyuffvrmigen Stücfen:

Vgl. (Tept ;u £>üne 5 unb fcafel XII, Tlbbilbung 35—36. (I Stüd.) 

2?er regelmäßige Wucleus.

2$lingenblöcZe mit einer Schlagfläche unb Schlagrichtung:

Vgl. Tept ;u 5?üne 5 unb (TafelXIV, Tlbbilbung 1-3—(39 Stüd.) 

Vorher e {teile 2lr bei ts Zante an 2Uingenblöcfen mit einer 

Schlagfläche unb Schlagrichtung (^ufform):

Vgl. (Tept ;u 5?üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung £5—1-7. (IO Stücf.)

TUin genblöd?e mit boppelter Schlagfläche unb boppelter 

Schlagrichtung:

Vgl. Tept ;u &üne 5 unb (Tafel XV, Tlbbilbtmg 50. (2 Stüd.)

Vorbere {teile TlrbeitsZante an 2Slingenblöcfen mit boppelter 

Schlagfläche unb boppelter Schlagrichtung:

Vgl. Tept ;u £)üne 5 unb (Tafel XV, Tlbbilbung 51—52. (I Stücf.) 

2UingenbIöcfe mit ^anbgriff.

Vgl. Tept ju &üne 5 unb (Tafel XVI, Tlbbilbung 56. (I @tütf.)

Von vornherein beabficbtigte Geräte aus feuerfteinkernen. 

^lacßgefcßlagene:

(Berabfcßneibige.

Vgl. Tept ;u &üne 5 unb (Tafel XIX, Tlbbilbung 65. (I ©tücf.) 

einziges ©tü<f ift vorßanben, bas viellei($>t als (Serabfdmeibiger 

aufgefaßt werben fann. 2?od> ift es burcßaus möglid), baß in biefem ver*  

einjelten £alle ein einfacher VTucleus vorliegt.

^Kiffenförmige.

£>as vorßanbene @tü<f {teilt ein IKittelbing twiffyen einem Riffen» 

förmigen unb einem Walzenförmigen bar. (I ©tücf.)

(Ztafel LXV, 2lbbtlbung 352.) 

Weibenblattförmige (?):

i£s ift ein Stüd: gefunben worben, bas zweifellos im Sinne einer 

ßacßen Spi^e bearbeitet worben ift. i£s ift jebocß fraglich, ob wir es mit 

einem ^erbrochenen Weibenblattförmigen ober mit einer feitli($>en Stiel*  

fpige ?u tun h<tben. (I Stücf.)

Die großen Hbfcbläge und ihre Verwertung 

(fehr feiten).

t£s ßnb bisher feine ©eräte aus großen Tlbfcßlägen gefunben worben.
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Die mittleren Hbfcblägc und ihre Verwertung

(bäuffg).

Uiefferformen:

@ebraud>efpuren.

Dgl. Tept ;u &üne 5 unb «Tafel XXX, Tlbbilbung 99. (2 ©tüd.) 

©pi^ede:

Dgl. Tept 5« £>üne 5 unb (Tafel XXXI, Tlbbilbung HO. (I ©tüd.) 

3?ie ©pittede ift ^>ergei)eUt burd) Xetufd?e von 3tvei ©eiten.

Dorbere fteile Tlrbeitedante:

Dgl. Tept ;u 3?üne 5 unb Tafel XXXII, Tlbbilbung III. (I ©tüd.) 

(Perunbete Tlrbeitsf ante:

Dgl. Tept 3» 5?üne 5 unb Tafel XXXIII, 2lbb. 118—119. (3 ©tüd.) 

^lad>gefd>Iagene Xunbfd>eibe:

Dgl. Tept 3» £)üne 5 unb Tafel XXXIII, 2lbb. 121. (2 ©tüd.)

Die kleinen HbfcbTäge und ihre Verwertung

(äuferft häufig).

UTefferformen:

@ebr au d) s fp ur en.

Dgl. Tept 3» fcüne 5 unb Tafel XXXIV, Tlbblib. 121. (I ©tüd.) 

Xüdenmeffer.

Dgl. Tept 3U £)üne 5 unb Tafel XXXIV, Tlbbilb. 127. (I ©tüd.) 

2^ut3e qucrftefyenbe 2lrbeitödante:

21 n bem vorliegenben (trpemplar ift bie Tlrbeitsfante burd> Xetu= 

fd?ierung einer ©eite bevgefiellt. T>ie anbere £läd>e, bie 3ufammen mit 

ber retufdüerten bie Tlrbeitsfante bilbet, ift eine 25rud)flädx’. IBitteb 

ftänbiger TSantenfticbel. (I ©tüd.)

2$ur3e be^usgearbeitete ©pi^e:

Vgl. Tept 3u5)üne 5 unb Tafel XXXIV, 2lbb. 131—132. (3 ©tüd.) 

kleine UTittelfpi^e, ^erftellungsretufcbe tvedjfelftünbig:

Vgl. Tept 3U fcüne 5 unb Tafel XXXIV, 2lbb. 131-135. (I ©tüd.) 

©pi^ede:

Dgl. Tept 3U £)üne 5 unb Tafel XXXV, 2lbb. 138, 139*  (3 ©tüd.) 

£)ie t£de ift burd) Xetufdnerung ber beiben ^Kanten gebilbet. 2ln 

einem ©tüd fi^t auferbem ein papageienfdmabel.

£ange feitlid>e fteile Tlrbeitefante:

Dgl. Tept 3U £>üne 5 unb Tafel XXXV, Tlbbilb. 110. (I ©tüd.)
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Vordere {teile Tlrbeitsf ante:

Vgl. Tept ;u £)üne 5 unb (Tafel XXXVt Tlbbilb. 113. (5 ©tüd.)

<£in ©tüd ;eigt biefe Tlrbeitsfante in hoppeltet Tlusführung; ein 

weiteres breiediges ©tüd fogar an allen brei ©eiten.

(Serunbete Tlrbeitsfante:

Vgl. Tert ;u 3?üne 5 unb Tafel XXXV, Tlbbilb. 117. (7 ©tüd.)

Die großen Spane und ihre Verwertung 

(feht feiten).

UTefferformen:

©d>neibe burch Xetufcbe gefchärft.

Vgl. Tert ;u Tüne 5 unb Tafel XXXVI, Tlbbilb. 151. (I ©tüd.) 

Vorbere {teile Tlrbeitsfante:

Dgl. Tept tu £)üne 5 unb Tafel XXXVIII, 2lbb. 162. (I ©tüd.)

Die mittleren Späne undjihre Verwertung 

(häufig).

UTefferformen:

(Pebrauchsfpuren.

Vgl. Tept tu §?üne 5 unb Tafel XXXIX, Tlbbilb. 166. (15 ©tüd.) 

©tumpfungsretufcfie.

Dgl. Tept ;u &üne 5 unb Tafel XXXIX, Tlbbilb. 16% (2 ©tüd.) 

7xur;e querftefienbe Tlrbeitsfante:

5)er feitliche TSantenftichel ift hier in vier Typen vertreten:

1. ber bekannte, beffen Tlrbeitsfante burcf) einen feitlicf»en 2lbfd>lag

erreicht wirb. (5 ©tüd.)

2. ein Typ, bei bem bie ©tichelfante gefd>affen wirb burch eine etwas 

hohle Xetufche am JBnbe bes ©pans unb burch ben feitlid>en 2lb» 

fchlag. tiefer Typ ift uns auch befannt. (3 ©tüd.)

(€afel LXV, Stbbflbuns 353.)

3. eine 2lrt 23ogen{tid>el, bei bem bie Tlrbeitsfante burd> eine bogen» 

förmige Xetufcbe unb ben feitlichen Tlbfchlag gebilbet wirb.

(I ©tüd.) 

(ttafel LXV, Ttbbilbung 351.)

1. ein Sboppelfifchel, beffen eine 2$ante burch h^hle i^nbretufche unb 

Tlbfchlag unb be|{en anbere 75ante burch fchvöge ^Bnbretufche unb 

2lbfchlag hergeftellt ift. (I ©tüd.)

^Kurje hetdusgearbeitete ©pi$e:

Vgl. Tept ;u£)üne 5 unb Tafel XXXIX, Tlbbilbung 171. (I ©tüd.)
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Papageienfdjnabel:

Vgl. Tept ;u 5)üne 5 unb (Tafel XL, TIbbilbung 171—76. (1 Stüd.) 

£in $£pemp!ar ?eigt Stumpfungsretufd>e an einer Sd>neibe.

Spi^ecde:

Vgl. Tept ?u 2?üne 5. (2 Stücd.)

Sne Spi^ede ift ber gerichtet burcb ^.etufd>ierung einer Trante.

f oblbucbt:

Vgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung 179. (I Stücd.) 

Vorbere fteile Tlrbeitsdante:

Vgl. Tept ;u 5)üne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung 181. (1 Stücd.)

'£in t£pemplar ift aus einem bicden Span berctefiellt unb baber buf= 

förmig. '£in weiteres Stüd ift ebenfalls jiemlicb bicd (baber weit herauf*  

gebenbe Q^etufcbe) unb ;eigt aufjerbem ben Papageienfcfmabel. £)ie übri*  

gen ftnb flach.

blattförmige Spine:

Vgl. Tept ;u ^üne 5 unb Tafel XL, Tlbbilbung 182. (1 Stücd.)

Stielfpi^e:

£)as vorliegenbe Stücd ift fe^r primitiv. 3?ie <$orm ift von Ylatur aus 

Vorlauben, ber Stiel burct) Xetufdx' nacbgebeffert. (I StM.)

(Cafel LXV, ‘Jlbbtlbung 355.) 

fadenförmiger:

2lus einem an fid> fd>on gebogenen mittleren Span b<*t  man burd? 

XetufdHerung ein fadenförmiges Onftrument gemacht, bas als TlngeL 

baden gebient b<tben dönnte. IKan m»f babei natürlich rin Schäftung 

in Knochen ober fol; annebmen. (I Stücd.)

(Ztafel LXV, Slbbilbung 356.)

Die kleinen Späne und ihre Verwertung 

(febr b^g)-

UTefferformen:

Sebraucbsfpuren.

Vgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 185. (Jl- Stücd.) 

^Kurje querftebenbe Tlrbeitsdante:

Vgl. Tept ju £)üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 187,

^rg.=Tafel LIII, Tlbbilbung 313—3H. (II Stüd.) 

^s b<*nbelt  fub um ben ttTidrofticbel, ber in jebn iBpemplaren als 

mittelftänbiger vordommt (bergeftellt burd? Xetufd)e an einer Seite unb 

7€bfd>lag an ber anberen) unb in einem ^pemplar als feitlid>er 71anten=
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fticf>el (^>ergeftellt burd> feitlidjen 2lbfcblag). ferner ift |>ter nod? eine Illi fr o- 

fticf»elart ;u erwähnen, bei ber bie TIrbeitsftelle nidjt eine Trante, fonbern 

eine Spitze ift. 3?ie Herstellung ift burd> Ho^lvetufcfjierung ber einen Seite 

gefd>eS>en. (I Stücf.)

(tTafel LXV, Slbbilbung 357.)

2$ur$e berausgearbeitetc Spi^e:

Vgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbtlbung 188. (4 Stücf.) 

Spi^balf en:

Vgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 189,190. (5 Stüd.) 

kleine IKittelfpi^e, HerftellungsretufdK wed>felftänbig:

Vgl. Tept ;u 3?üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 191. (2 Stücf.) 

Papageien fdj>nabel:

Vgl. Tept ;u &üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 192. (7 Stücf.)

Spitze# e:

Vier ber Stücfe, von benen eines febr fletn ift, ftnb burd> fd>räge 

j£nbretufd>e l>ergeftellt, wäf>renb bas fünfte bie Xetu)7be am t£nbe einer 

Scbneibe trägt. (5 Stüd.)

Hange feitltd>e fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept ?u 5?üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 194. (5 Stütf.) 

Hoülbudjt:

Vgl. Tept au £)üne 5 unb i£rg.=Tafel LIII, Tlbbilbung 315. (I Stücf.) 

3)reifanter:

Vgl. Tept ?u &üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 195. (2 Stütf.)

Vorbere fteile Tlrbeitsfante:

Vgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung I96. (5 StücE.) 

blattförmige Spitze:

Vgl. Tept ;u £)üne 5 unb Tafel XLI, Tlbbilbung 197. (I Stütf.) 

£>as t£pemplar ftellt eine feljr vertvafd?ene 5orm bar.

Stielfpi^e:

3?ie 5<*rm  ift vertvafd>en, ift aber nod> beutli^ als Stielfpi^e er« 

fennbar. (I Stü<f.)

(Cafel LXV, Tlbbilbung 358.)

Dte großen Klingen und ihre Verwertung.

^6 ftnb bisher nur ;wei gro^e klingen gefunben worben, bie ?u 

tBefferformen vertvanbt worben ftnb:

©ebraud>6fpuren.

Vgl. Tept ;u 3?üne 5 unb Tafel XLII, Tlbbilbung 201.
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Die mittleren Klingen und ihre Verwertung 

(ziemlich feiten.)

IBefferformen:

(Bebrauchefpuren.

Vgl. Tept ;u £>üne 5 unb Tafel XLIV, Tlbbilbung 210. (8 ©tuet.) 

^Kurze querftehenbe TlrbeitsBante:

5?ie TlrbeitsBante ift burch fchräge t£nbretufche unb feitlid>en 2lbfd>lag 

hergeftellt. £)as ©tuet ift ein feitlfd>er IKantenftichel. (I ©tüct.) 

Papageien fchnabel:

Vgl. Tept zu 3?üne 5 unb Tafel XLV, Tlbbilbung 220. (I ©tuet.) 

&as vorliegenbe ©tuet ift aus einer fehr fchmalen klinge, bie unten 

Brumm wirb, gefertigt. S)ie £ormungsretufche bilbet gleichzeitig eine 

^ingerauflage.

kleine >5oblBerbe in ber ©chneibe:

Vgl. Tept zu 3?üne 5 unb Tafel XLV, Tlbbilbung 22L (I ©tuet.) 

sDreiBanter:

Vgl. Tept zu £)üne $ unb Tafel XLV, Tlbbilbung 226. (6 ©tüd.)

Seines ber vorliegenben ©tücte ift nach unten Brumm, fo baf bie 

TlrbeitsBante faft ben i^inbrud einer Burzen querftehenben mad>t. <£s 

hanbelt ftd> aber boch wohl um einen £)reifanter, ba auch am oberen ge» 

raben iBnbe nod> bie für letzteren typifd?e 2letufd>e ftt$t.

Vorbere fteile Tlrbeitsfante:

Dgl. Tept ?u 5)üne 5 unb Tafel XLV, Tlbbilbung 227. (3 Stüd.) 

^ines ber @tüde fyat an ben «d)neiben nocf> <Bebraud?sfpuren, ein 

weiteres an einer Sd>neibe @cl>ärfungsretufcf>e unb an ber anberen (5e= 

braud>sfpuren.

25lattformige ©pinen, barun ter fold?e mit Hein en Wiber baf en:

Vgl. Tept ;u £)üne 5. (2 ©tüd.)

2ln einem fdüanfen @tüd, beffen Spine abgebrochen ift, ftnb burch 

Xetufdx’ einige ’lrcfen Ijerausgearbeitet worben, bie wohl als Wiberbafen 

wirten follten. (Cafcl LXVI, Qlbbilbung 359.)

£in weiteres »tuet ift eine einfache blattförmige ©pi^e.

Spine vom Typus £a (Bravette:

5)as vorliegenbe Stüct Bann nur als abgetlungene (Bravettefpige 

bezeichnet werben, ba bie Xetufche nicht an bem ganzen ©tikf hetunter= 

läuft. (I ©tuet.)

(Tafel LXVI, Slbbilbung 360.)



126 3a£>resfd>rtft für bte Uorgefdjidjte bet fdd>f.=tt>ür. fLanber

Die kleinen Klingen und ihre Verwertung 

(häufig).

IBefferformen:

(Bebrauchsfpuren.

Vgl. (Tejct 3» 5)üne 5 unb <E\xfel XLVII, Tlbbilbung 238. (5 0tü<£.) 

0tumpfungsretu[che.

Vgl. (Tept 3« £)üne 5 unb (Tafel XLVII, Tlbbilbung 21-3, (I 0tüd.) 

2^ur3e querßebenbe Tlrbeitsfante:

3?as vorliegenbe 0tüd sei g t bie Tlrbeitsfante boppelt: an einem Enbe 

gebilbet burcb einen [eitlichen Tlbfdjlag, am anberen Enbe burcb etwas 

hoble Enbretufcbe unb feitlid>en Tlbfcßlag. ©eitlicber^antenfticbel.

(I 0tücf.) 

(tTafel LXVI, 2lbbtlbung 361.)

2$ur3e herausgearbeitete 0pi^e:

Vgl. iTept 3« £)üne 5 unb (Tafel XLVII, Tlbbilbung 25-6. (I 0tücL) 

kleine ^oblferbe in bet 0chneibe:

Vgl. (Tept 3« £)üne 5 unb (Tafel XLVII, TIbbilbung 250. (I 0tüd.) 

£)reifanter:

Vgl. (Tept 3« £>üne 5 unb (Tafel XLVII, Tlbbilbung 251. (7 0tüd.) 

blattförmige 0pine:

Vgl. £ept 3« £)üne 5 unb (Tafel XLVII, Tlbbtlbung 252. (I Stüd.) 

Habelform:

££s l>anbelt ftd> biet um gan3 f^lanfe, breifantige Spitzen, bie an 

einer ^Kante retufdnert finb. @ie finb von ben £)reifantern burcbaus ver» 

fcbieben. (3 @tncf.)

(tTafel LXVI, Slbbilbung 362.) 

©efrümmte Spi^e:

Vgl. (Tept 3u 5)üne 5 unb (Tafel XLVIII, Tlbbilbung 255. (I @tüc£.)

Die JVIikrolitben.

Vgl. Tej:t 3u &üne 5 unb (Tafel XLIX—L.

finb eine gan3e Xeibe von niifrolitben vorbanben unb 3tvar auch 

in für bie Ermittlung ber Seitftellung einigermaßen günftigen (Typen.

(Typ 1: 3 ©tüd,

Übergang von (Typ 13U (Typ II: I Stüd, 

(Typ II: ©tüd, (Typ II a: 2 @tüd,

(Typ III: 5 Stüd, (Typ Illa: 6 0tüd,

(Typ IV: 3 0tüd, (Typ IV a: 3 Stüd,
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Typ V: I Stücf, 

Typ VI: I Stücf.

Bei bem vorliegenden Stücf ift bie eine retufchierte 2$ante fchräger 

als bie andere. (Tafel LXVI, Slbbtlöung 363.)

Typ Via: 3 Stücft

Typ VII: 6 Stücf,

Typ VIII: 26 Stü<f,

Typ IX: 2 Stücf, ferner ein *5afenförmiger.

Tluferbem ift ein Hlifrolith vorhanden, ben ich vorfichtshalber 

befonbers ftelle, obwohl er im prin;ip vielleicht zu Typ III gehören fönnte. 

5)a jeboch — wie fchon erwähnt — bie ^Kultur von £)üne 2 ftch von ber» 

jenigen von £>üne 5 unterfcheibet, ift es immerhin möglich, baf biefe <$orm 

eine befonbere Bedeutung h<tt. (I Stücf.)

(Tafel LXVI, ilbbilbung 361.) 

ferner ift ein £remplar ;u erwähnen, bas vielleicht ähnlich verwandt 

würbe wie bie ^afenförmigen. (I Stücf.)

(Tafel LXVI, 2lbbtlbung 365.)

Tlufer bem angeführten Material ftnb noch einige unbeftimmbare 

(Sefäfrefte gefunden worben, bie wohl faum zu ben Silerfunben gehören 

dürften.

£)ie geologifchen fragen, bie ftch an biefe £)üne fnüpfen, werben von 

prof. Dr. Tlnbree, UTünfter behandelt. Über bas Ergebnis ber pollenana» 

lytifchen Unterfuchung einiger Profilproben wirb Dr. Vlietfch, Berlin, 

in feiner Arbeit berichten.

§ 19. Die Hnlage der Kultur von Düne 2.

t£s läft ftch deutlich ernennen, baf hier durchaus feine gemifchte 

Silertecbnif vorliegt. (Y7ach ben bisherigen Kunden!) £üe allermeisten 

(Beräte finb aus Spänen unb ^Klingen hetgeftellt. £>er eine gefundene 

2$iffenförmige, ber fragliche (Berabfchneibige unb ber zweifelhafte Weibert’ 

blattförmige berechtigen nicht ;u ber Tlnnahnte, ba$ bie 7äerntecbnif eine 

folche Xolle gefpielt h<tbe wie auf ben bisher behandelten £)ünen. Vlach 

ben bisherigen ^unben muf ber 2üffenförmige wohl als eine Übernahme 

aus ber uns bisher bekannten grobfeinen IKifchfuItur erklärt werben. 

2llfo, bie Techni? zielt auf Verwendung von Span unb ^Klinge hin. ^Kern^ 

hafte Technik ift nifyt vorhanden, hierin liegt — wie fct>on gezeigt — ber 

Unterfchieb z» ber „grobfeinen Ulifchfultur" (i&üne 5, 6, 1 ufw.). 3ch 

möchte bie vorliegende ^Kultur von 5?üne 2 als ,,A'einmifd'>fu!tur" bezeidv 

nen; benn eine JHifd>ung liegt auch hier vor.
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§ 20. Die einzelnen JVKIcbungskomponenten der Kultur 

von Düne 2,

Sunächft taffen ftd> zwei 23eftanbteile unterfcheiben: I. bas letale 

Enbmagbalenien, 2. bas ©wiberien bes Oftens.

2luf bas totale Enbmagbalenien weifen bin: Papageien fchnabel, 

Xückenmeffer, klinge mit Heiner ^ohlkerbe in ber ©»chneibe.

£>er fwiberienhafte 15eftanbteil, ber über bie ^Kultur von tTlünchehofe 

vermittelt wirb, {teilt ftd> bar in folgenben Typen: ©tielfpige, £)reikanter, 

blattförmige wpine, (Bravettefpine, hakenförmiges ©erat.

&aß fyier ftarke Beziehungen ;u ber Branbenburger ^Kultur von 

Ulünchehofe befielen, ift m. E. Har. Wir hatten fct>on gefehen, baß außer 

bem ©wiberien ftcb in Ulünchehofe vielleicht auch ber Einfluß bes lo*  

kalen Enbmagbalenien geltenb maä>t. Ob ftch baburch bie aufUlagba*  

lenien binbeutcnben formen auf &üne 2 erklären, ift natürlich nicht mit 

Beftimmtheit zu fagen. Es Fann auch f«n, baß noch gefonberte HTagba*  

lenieneinßüffe von vornherein vorßanben waren, zu benen bann bie Über*  

lieferung von HTün^ehofe gefloßen ift.

Woher ift nun aber bie Ulikrolithik gekommen? Es befteßen 

hier zwei Möglichkeiten: I. £>ie ^einmifchkultur (£>üne 2) bat bie Mikro*  

litßik aus ber grobfeinen Mifcßkultur (£mne 5) erhalten. ?luf eine ber*  

artige Beziehung fd>eint ja ber längli©*red)teckige  ^ißenförmige hinzu*  

beuten.

2. Es liegen hier Einflüße vor, bie birekt aus bem reinen Tarbenoifien 

kommen. Wir flößen alfo auch hier — wie fchon bei ber Erörterung ber 

^Kultur von £>üne 5 — auf bie £rage: gibt es in IKittelbeutfchlanb ein 

reines Tarbenoifien? Wenn ja, wo fommt es her? Oft es etwa in Hlittel  

beutfchlanb felbft entftanben? 2?ie Äöfung biefer 5rage mu$ als ein 

weiteres Öiel ber mefolithifchen «Sorfchung bezeichnet werben.

*

Ob bie unvollenbete ©eröllleule auf einen Einfluß aus ber IRagle*  

mofefultur beruht, bleibe vorläufig bahingeftellt. 3?a^ mit berartigen 

Einflüßen zu rechnen ift, bekräftigen bie ^avelfeebarpunen vom pritz*  

erber Typus, bie — nach Bcbivantes — mit ben U7aglemofeh<trpunen in 

typologifchem Jufammenhange ftehen.

§ 21, Die Zeltrtellung der Kultur von Düne 2 auf Grund 

typologifcber Erwägungen.

Wir haben gefehen, baß in ber ^auptfache biefelben IHikrolithen vor*  

kommen wie auf £)üne 5. &a bisher keine typologifch jüngeren ©ilep*



&ünenmefolitbifum aus bem Wiener Srud> 129

formen gefunben ftnb, ift wohl (Bleichseitigfeit mit her Kultur von £)üne 5 

ansunehmen. 5?emnad> würbe alfo biefe Stufe ber „^einmifchfultur" in 

ben Übergang vom Soreal ;um Tltlantifum gehören.

Vor eine fchwierige $rage werben wir nun burd> bie (Tatfache geftellt, 

ba$ auf £)üne 2 au^er ben biebex*  gefdulberten Stücfen ein bidftumpf*  

nacfiges Walsenbeil aus fchwarsem (Branit gefunben worben ift.

(ttafel LXVII, 2lbbtlbung 366.)

2lbficf>tlid) befpred>e id> biefes (Berät erft je^t, um nicht ben j£inbrucf 

SU erwecfen, als ob ich es für ftcher hielte, baß bie[es Seil unb bas übrige 

Material in biefelbe Seit geboren. Y7ach bem Silepmaterial, vor allem 

nach ben mifrolithifcheu formen, haben wir feine Veranlagung, £)üne 2 

wefentlich fpäter als £)üne 5 ansufe^en. £>üne 5 haben wir seitlich swifchen 

IBaglemofe unb (Dlbesloe angefe^t. £>as bitfftumpfnaefige Walsenbeil 

bat man bisher aber in Kulturen gefunben, bie jünger ftnb als Olbesloe, 

fo in ber älteften auf bem Slofsbjerg bei Klampenborg bei

Kopenhagen, bie noch etwas vor bem mapimum ber Hitorina*  

fenfung angefe^t wirb, jebenfalls aber fpäter als (Dlbesloe. '£s ergeben 

ftch alfo für unferen Walsenbeilfunb folgenbe möglichfeiten: I. £>as Wal*  

Senbeil unb ber größte <Eetl ber übrigen £unbe gehören nicht sufammen. 

5?as Seil ift fpäter auf bie £)üne gelangt.

2. bas Seil unb bie übrigen $unbe gehören sufammen unb swar in 

bie Seit ber Kultur von £)üne 5. £>ann würbe eben in unferem (Bebiete 

bas Walsenbeil am früheren auftreten.

3. Seil unb bie übrigen $unbe gehören sufammen, aber in eine 

fpätere Seit (Slofsbjergseit). £)ann müßten ftch <uf  &üne 2 vor allem 

noch einige regelrechte querfchnetbtge pfeilfpt^en fmben.

*

m. ift bie erftgefchilberte möglichfeit noch am wahrfcheinlichften. 

i£ine enbgültige i£ntfcheibung biefer £rage ift vor ber 6anb nicht su 

treffen.

3n ber VTähe ber „ Schafbrütfe" über ben pard>ener ^auptgraben 

öftlid) von £>üne 6 ift ein etwa flafchenförmiges (Branitgeröll im „(Braben*  

aushub"1) gefunben worben, bas vielleicht als Walsenbeil benutzt worben 

fein fann. Von £)üne 6 aus foll früher Sanb nach ber Schafbrücfe ge*  

fahren worben fein, fo ba£ bie möglichfeit befteht, bafj bas Stücf von 

£)üne 6 flammt. &och möchte ich bas ^pemplar nityt mit unbebingter 

Siiherheit für ein Walsenbeil halten.

(ZTafel LXVII, 2lbbtlbung 367.)

9 Haut Mitteilung bes ^errn ^Imtsvorflebet "Kogge, <fienerobe.

3al)resfd)rift, Bö. XXII. 9
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Sollte bas Stüd tatfäd>lich ein Walsenbeil fein unb von £)üne 6 flammen, 

fo würben fleh ähnli^e fragen ergeben wie bei £>üne 2. möchte ich 

in biefem $alle annel>men, baß bas Stüd nicht ;u bem übrigen material 

gebärt, fonbern fpäter auf bas ^unbgelänbe gelangt ift. &ie poIlen*  

analyfe fprid)t niä>t für eine fpätere Tlnfegtmg ber ^unbe von 5)üne 6 

als berjenigen von 5t)üne 5. 5?ie möglichkeit eines fo frühen Vorkommens 

bes Walsenbeiles foll jebod) nicht geleugnet werben.

§ 22. Srgebniö der arcbäologifcben dnterfucbung 

des f^undmaterials von Düne 2.

?(Is Ergebnis muß bie ZEatfacße beseicßnet werben, baß fd>on in bem 

relativ Heinen ^unbgebiet bes Wiener Bruches fleh berausftellt, baß bie 

„grobfeine mifd>kultur" nifyt etwa bie einsige mefolithifche Rultur in 

mittelbeutfchlanb gewefen ift, fonbern baß auch bas ITTefolithikum 

nTittelbeutfd)lanbs fd?on verfduebene Kulturen gekannt bat. £)ie „«Sein’ 

mifd>i’ultur" (Stufe ^ienerobe, 5?üne 2) ift m. E. als eine fpätere Stufe 

ber Rultur von münchehofe aufsufaflen. £)och bat ftcf> bie müncßehöfer 

Rultur nicht rein erhalten, fonbern ift vielleicht unter ben flärkeren Ein*  

fluß bes loyalen Enbmagbalenien unb bes Tarbenoiflen geraten. 0b in 

letzterem £alle birekter ober inbirekter Einfluß über 2?uvenfee — „grob*  

feine mifchkultur" (&üne 5 ufw.) vorliegt, ift noch s« Hären.

Bei ber nun folgenben Veröffentlichung ber noch ausftehenben 

tSunbplätse, bie alle nur wenig Hlaterial geliefert h<tben, gehe tct> nid>t 

nach kulturellen Erwägungen vor, fonbern nach ber Reihenfolge auf ber 

^unbfarte. Wir beginnen alfo mit 2?üne I.

E. Die funde von Düne 1, 3, 7, 8, 9,10, nt 13,16,17,18,19, 

2Of 31, 33, 33, 34, 35.

!§ 33. Die funde von Düne 1.

£>as Silepmaterial ift graublau bis weißlich. Es fanben ftch fob 

genbe Stüde:

1 Sileptrümmer mit boppelter langer feitlicher fteiler Rrbeits  

Fante,

*

J flacher unregelmäßiger Hudens mit vorberer fteiler Rrbeits*  

Fante,

2 regelmäßige Hudei mit boppelter Schlagfläche unb boppelter 

Schlagrichtung, bie bie vorbere fteile Rrbeitskante tragen,

I mittlerer 2lbfd>lag (unretufd>iert),
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6 Heine Tlbfcßläge (unretufchiert),

7 mittlere Späne (unretufchiert),

I mittlerer Span mit vorderer fieiler Tlrbeitsfante unb IBeffer» 

gebraud>sfpuren,

5 Heine Späne (unretufchiert),

1 Heiner Span mit Papageienfd^nabel,

2 mittlere ^Klingen (unretufchiert),

I Heine ‘Klinge (unretufchiert),

1 Heine ‘Klinge mit ©ebrauchsfpuren,

2 23ruchftütfe von Spänen.

£>em bürftigen Material laffen (ich feine Schlüffe abgetvinnen. £)er 

Papageien fcfmabel weift vielleicht auf tBefolithifum fyin.

§ 24. Die funde von Düne 3.

21 uf £>üne 3 h<*ben  ftcb überhaupt nur itvei Stütfe gefunden: 

I unretufchierter Trümmer unb I mittlerer Span, ber bie „vorbere" 

(teile Tlrbeitsfante vorn unb hinten trägt. nähere Angaben über ^Kultur 

unb Seitftellung ftnb alfo unmöglich.

§ 25. Die funde von Düne 7.

£>as Silepmaterial ift graublau bis weidlich» £>ie 5unbe finb:

I Heiner (Huarjittrümmer,

6 Sileptrümmer (unretufchiert),

I Trümmer mit Sebrauchsfpuren,

I unregelmäßiger VTucleus,

I IKlingenblotf mit boppelter Schlagßäche unb boppelter Schlag» 

ricßtung, ber bie vorbere (teile Tlrbeitsfante trägt (6ufform).

£ mittlere 2lb(d)läge (unretufduert),

I mittlerer Tlbfcßlag mit furjer querftehenber Tlrbeitsfante, bie 

burch hohle ^nbretufche unb [eitlichen 2lbfd>lag gebilbet wirb.

I mittlerer Tlbfchlag mit Spi^etfe, bie burch Ketufcbierung 

einer TSante hcrgeftellt ift,

9 Heine Tlbfchläge (unretufchiert),

I Heiner 2lbfd>lag mit Spigetfe, bie burch K-etufche an stvei 

‘Kanten gefertigt ift,

I Heiner Tlbfchlag mit fur;er her<*usgearbeiteter  Spitze (tBifro*  

bohrer),

I großer bicfer Span mit vorberer fteiler Tlrbeitsfante, ,

9*
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2 mittlere Späne (unretufchiert),

I mittlerer Span mit Sebrauchefpuren,

20 Heine Späne (unretufchiert),

3 mittlere Klingen (unretufchiert),

I mittlere Klinge mit Sebrauchsfpuren.

Tlußerbem jwei Heine unbeftimmbare Tonfeherben. £)ie SpitSecFen, 

ber Sticf>el unb ber IKiHobohrer beuten barauf l?in, baß UlefolithiFum 

vielleicht vorliegt, näheres läßt ft<i> nicht fagen.

§ 26. Die fände von Düne 8.

3?ie $arbe bes Silep ift graublau bis weißlich. Einige ber StücFe 

haben offensichtlich im ^euer gelegen. t£s fanben fich:

5 Sileptrümmer (unretufchiert),

5 Heine 2^bfd>Iäge (unretufchiert),

1 mittlerer Span mit Sebrauchsfpuren,

7 Heine Späne (unretufchiert),

2 Heine Späne mit (Bebrauchsfpuren,

I Heiner Span mit vorberer fteiler TlrbeitsFante (brud)),

3 Heine ^Klingen (unretufchiert).

näheres über ^Kultur unb Seitftellung Fann nicht gefagt werben.

§ 27. Die funde von Düne 9.

£)ie £arbe bes Silep ift graublau. t£s fanben fich:

I IKlingenblod? mit einer Schlagfläche unb Schlagrichtung, ber 

einen gan$ Fur;en papageienfchnabel trägt,

I mittlerer Tlbfchlag (unretufchiert),

I Heiner Tlbfchlag (unretufchiert).

£)er Heine papageienfchnabel Fann auf IKefolithifum binbcuten. 

Weiteres ift nicht ?u erfchlieflen.

§ 28. Die funde von Düne 10.

£>ie ^arbe bes Silep ift graublau unb weifl. t£s fanben fich:

J unregelmäßiger VTucleus,

I mittlerer Tlbfcfflag (unretufchiert),

I Heiner Tlbfchlag (unretufchiert),

I Heine unbeftimmbare Tonfeherbe (ber Ton ift feh? feft).

Schlüffe irgenbwelcher 2lrt finb bisher unmöglich.
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§ 29. Die funde von Diine 11.

5?as tHaterial ift größtenteils bräunlich gefärbt, aber auch weißliche 

StücFe Fommen vor. üts fanben ftd>:

7 Sileptrümmer (unretufchiert),

1 Sileptrümmer mit Spi^etfe, öle burch Xetußhe an einer 

2$ante hergeftellt ift,

2 unregelmäßige Vluclei, von benen einer vielleicht als Polyeber 

W werten ift,

6 mittlere Tlbfcßläge (unretufchiert),

2£ Heine Tlbfcßläge (unretufchiert),

3 mittlere Späne (unretufchiert),

2 mittlere Späne mit Sebrauchsfpuren,

13 Heine Späne (unretufchiert),

I mittlere klinge mit @ebraud)sfpuren,

I Heine ^Klinge (unretufchiert),

I Heine TUinge mit Sebraucßsfpuren,

I Heine IKittelfpi^e, *5erftellungsretufche  wed>felftänbig (Flügel» 

bohrer), an Heiner ^Klinge.

&er Polyeber (?) unb ber ^lügelbohrer beuten auf HlefolithiFum. 

Weiteres läßt fid> nifyt fagen.

§ 30. Die funde von Diine 13.

23is auf ein bräunliches StücF ift bas Material graublau bis weißlich. 

£s ftnb folgenbe StücFe gefunben worben:

1 Papageienfchnabel aus ßemltch großem Tlbfcßlag,

2 Heine 2€bfd>läcte (unretufchiert),

I Papageienßhnabel aus Heinern 2lbfcblag,

1 mittlerer Span mit Sebrauchsfpuren,

2 Heine Späne (unretufchiert).

£)ie Papageien fdmäbel beuten vielleicht auf IBefolithiFum.

§ 31. Die fände von Düne 16.

3?ie <$arbe bes Silep ift graublau. £s würben gefunben:

I Sileptrümmer mit boppelter Furier querftehenber Tlrbeits*  

Fante. 3?ie eine ift ein 23ogenftichel, htrgeftellt burch bogen» 

förmige Änbretufche unb feitlichem Tlbßhlag. 2?ie anbere iß 

ein feitlicher ^Kantenftichel, hergeftellt burd) h<>hte t^nbretufche 

unb feitlichem Tlbßhlag,
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1 mittlerer Span (unretufchiert),

2 Heine Späne (unretufchiert).

£)er £)oppelfttchel beutet vielleicht auf nTefolithikum bin.

ferner ift ;u bemerken, baß bie „5?üne" nicht aus SMinenfanb, fonbern 

aus grobkörnigem (Calfanb befteht.

§32. Die flinde von Düne 17.

£>as Silepnaterial ift graublau. (Befunben ftnb:

I Sileptrümmer (unretufchiert),

1 große ^Klinge mit Spt^ecke (hergeftellt burct> fchräge Xe  

tufche an ber Stirn kante) unb (Bebrauchsfpuren,

*

2 kleine Späne (unretufchiert),

II unbeftimmbare ZTonfcherben.

2luf tKefolithikum kann bie Spinecke hintveifen.

ZDie ^unbftellen 18—21 liegen auf ber Xöntgsröber £)üne. G)btvol>l 

bie ^unbftellen bicht bintereinanber liegen unb tvahrfchetnltch jufammen*  

gehören, h<tbe id> fte bod? getrennt gehalten. £4e ^unbftellen 18—21 

bezeichne iä> auch als „£)üne 18/z, „£)üne I?" uftv., obwohl fte auf einem 

jufammenhängenben £)ünenftreifen liegen.

§ 33. Die fimde von Düne 18.

23is auf einige graue unb weißliche Stütfe ift bas Silepmaterial 

bräunlich gefärbt. £)ie ^unbe ftnb:

3 (Berölle (duarjit unb (Branit), von benen eines jtveifellos 

ein jerfprungener Schlagftein ift. 2>as Stütf ift anfchetnenb 

bem <$euer ausgefei$t getvefen,

1 unregelmäßige VTuclet,

I regelmäßiger Vlucleus mit einer Schlagfläche unb Schlag*  

richtung,

I regelmäßiger Vlucleus mit boppelter Schlagrichtung, aber 

nur einer Schlagßäche,

IO Sileptrümmer (unretufchiert),

10 mittlere Tlbfchläge (unretufchiert),

I mittlerer 2lbfd>lag mit (Bebrauchsfpuren,

26 kleine 2lbfd>läge (unretufchiert),

I flache Xunbfchetbe aus kleinem Tlbfchlag mit burch tvechfel*  

ftänbige Xetufche herausgearbeiteten Ä*fen  (Schleuberftein ?), 

(Cafel LXVI, ^Ibbtlbung 368.)
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I Heiner 2lb[d>lag mit vorderer fteiler Tlrbeitsfante, bet an 

einer Stelle aud> wecljfelftänbige Xetu[d>e trägt,

9 mittlere Späne (unretufduert),

I mittlerer Span mit Gebraute [puren,

£3 Heine Späne (unretufcßiert),

I Heiner Span mit Gebraud>s[puren,

1 Heiner Span mit vorderer fteiler Tlrbeitsfante,

2 mittlere klingen (unretufdüert),

3 Heine ^Klingen (unretufcßiert),

I Heine ^Klinge mit GebrauGsfpuren,

I Xücfenmeßer aus Heiner klinge,

I Stielfpi^e ans Heiner ^Klinge. £)ie Xänber ftnb gejagt.

(ttafel LXVI, ‘Jlbbilbung 369.)

± 25rud)ftütfe von Heinen Spänen, an jweien fttten Gebrauchs*  

[puren.

£)ie flache Xunb[d;eibe fennen wir [d>on von £)üne 5 (vgl. unter: 

3?ie mittleren 2lbfd)läge unb ißre Verwertung). 3^as Xütfenmeffer mag 

auf ben IHagbalenienanteil ßinweifen. £>ie Stielfpige ftellt bie Begebung 

?u n?ünd>el)ofe her.

0b bie grobfeine IKifcßfultur ober eine anbere vorliegt, läßt ftd> nid>t 

fagen. 5)as me[olitßi[d)e Tllter bürfte jebocf) einigermaßen ftdjer fein.

£)ie $unbe aus bem Sdjürfgraben.

5?as profil unb bie nötigen Eingaben über bie Lagerung ber 

£unbe werben von prof. Dr. Tlnbree, fünfter veröffentlicht. £>er Sd>ürf= 

graben würbe in Kid;tung N 39° 3U O angelegt. i£s folgt bie Tluftählung 

ber £unbe:

3 Heine porpbyrtrümmer,

I Heiner Granittrümmer,

I Quarüttrümmer,

8 Sileptrümmer (unretufdüert),

I Spigbalfen aus Sileptrümmer,

I unregelmäßiger Hucleus,

I großer 7fbfd>lag (unretufduert),

9 mittlere llbfcßläge (unretufcßiert),

I mittlerer 2lb[<h>lag mit fur?er querftehenber Tlrbeitsfante, 

hergeftellt burct) 2lb[d>läge nad> beiben Seiten fyin. (IBitteb 

ftänbiger 2^antenftid>el),

23 Heine Tlbfcßläge (unretufcßiert),
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I Heiner ?lbfd>Iag mit furjer querftehenber 2lrbeitsFante, ber= 

geftellt burch 2lbfd>läge nach beiben Seiten (mittelftänbiger 

HTifroVantenfticbel),

1 blattförmige Spine aus Heinern Tlbfchlag,

2 große Späne (unretußhiert),

2 mittlere Späne (unretuf«hiert),

I mittlerer Span mit Papageien f^nabel,

I mittlerer Span mit vorberer fteiler Tlrbeitsfante,

15 Heine Späne (unretußhiert),

I Heiner Span mit furjer querftehenber Tlrbeitsfante, fyetQe*  

(teilt burch ßhräge Qrnbretußbe unb ßitlid>e Tlbßhläge 

(feitlid>er Äantenftichel),

I blattförmige Spi^e aus Heinern Span,

I große klinge mit Stumpfungsretufcße (23ruch),

i mittlere ^Klingen (unretufcßiert),

IO Heine 'Älingen (unretufd>iert).

Erwähnt muf werben, baß beim Tlusheben bes Schürfgrabens im 

Sanbe eine Stelle mit intenftv bunHer Färbung gefunben würbe. t£s ift 

möglich, baß es fich um ein Pfoftenlod) ßanbelL *£s  fdnen fo, als ob ber 

bunHe <fflec£ ftcf> erft in einer «Tiefe von 0,57 m gegen ben Sanb abjufetjen 

begann, bod> ift bas keineswegs ftcher. Äeiber war gerabe in biefer Sc= 

genb bes Srabens ber Sanb fd>on ziemlich bunfelgrau, fo baß nicht genau 

ermittelt werben konnte, ob bas j£od> etwa in fpäterer Seit von oben ßer 

gegraben worben ift, ober ob es tatfächlich jur mefolithißhen 25eßeblung 

gehört. TlufHärung könnte hierüber vielleicht eine großzügige 2Ius*  

grabung ßhaffen. Wenn bas runblicße £od> tatfäd>lid> von ber Scßicßt 

in ber ^iefe von 0,57 m ausgegraben worben wäre, fo würbe es einen 

^urcßmeffer von etwa 0,1-0 m unb eine (Liefe von etwa 0,28 m gehabt 

ßaben (fiehe proßl bei Tlnbree).

ferner zeigte (ich im Sraben in einer «tiefe von 0,85 m ein unregeb 

mäßiger, burch 25ranb verhärteter «Sied? mit ^oljfohlenreften.

§ 34. Die funde von Düne 19.

£>as Silepnaterial ift graublau bis weißlich. &ie «Sunbe ßnb:

1- Sileptrümmer (unretufchiert),

I Sileptrümmer mit furjer querftehenber Tlrbeitsfante, h^5 

geftellt burch Tlbfchläge nach beiben Seiten (mittelßänbiger 

^Kantenftichel),
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7 unregelmäßige Vluctei,

I regelmäßiger TSlingenblocb mit boppelter Sd>lagßäd>e unb 

hoppeltet Scßlagricßtung,

5 mittlere 2lbfd>läge (unretufcßiert),

17 Heine Tlbfcßläge (unretufdnert),

1 mittlere Späne (unretufcßiert),

I mittlerer Span mit furzet querßeßenber Tlrbeitsfante, gebilbet 

burcb 23rud>ßäcße unb feitlicßem Tlbfcßlag (feitlicßer kanten*  

ßicßel),

I £)reifanter aus mittlerem Span,

25 Heine Späne (unretufd>iert),

I Xütfenmefler ans Heinern Span,

I Heiner Span mit furjer querßeßenber Tlrbeitsfante (15ogen= 

ßid>el), bie ßergeßellt iß burd> bogenförmige Xetufcße unb 

feitlicßem Tlbfcßlag. Tlußerbem ßat bas Stücf einen papa*  

geienßßnabel,

I gan? Heines Stielfpigcßen ober I HTifroboßrer aus Heinern 

Span. (Tafel LXVI, 2lbbtlbunn 370.)

3 Heine klingen (unretußßiert).

ferner fanben ftd? eine Keibe unbeßimmbarer (Tonßßerben.

Beßimmte Schlüße laßen ßcß aus biefem geringen HTaterial bezüglich 

ber Kultur unb Seitßellung nicht ziehen. £>as mefolitßißße Tllter halte id> 

für tvahrfd>einlich« Papageien ßhnabel unb Xücfenmeßer weifen tvoßl 

auf ben HTagbalenienanteil bin; ber ^reifanter beutet bie Beziehungen 

nacf) nTünd>eßofe an.

§ 35. Die funde von Düne 20.

3Das Silepnaterial iß graublau bis tveißlid). <$olgenbe ^unbe liegen 

vor: 2 Sileptrümmer (unretufcßiert),

2 regelmäßige TSlingenblötfe (bufförmig) mit hoppeltet Sd>Iag*  

ricßtung, aber nur einer Scßlagßädje.

5*  mittlere 2lbfd>läge (unretufd>iert),

23 Heine llbfcßläge (unretufcßiert),

i mittlere Späne (unretufcßiert),

1 mittlerer Span mit (Bebraud)sfpuren,

21 Heine Späne (unretußßiert),

2 Heine Späne mit fur?er querßeßenber Tlrbeitsfante, ßergeßellt 

burcß feitlicßen 2lbfd>lag (feitlid>e iTJifrofantenßicbel),
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I Heiner Span mit Papageien fcßnabel, 

I Heine klinge (unretufcßiert).

Tlußerbem fanben ftd> eine gan;e 2ln?aßl 3. bidhvanbiger ^onftßerben, 

von benen eine burcß ?aßlrei(ße «Singernageleinbrütfe vertiert ift. t£s fann 

ftcß um Sd) erben bet römifcßen ^Kaifer;eit ßanbeln.

£>aß bas Silepmaterial bem HTefoIitßifum angeßört, erfcßeint mir 

tvaßrfcßeinlicß. näßere Scßlüffe ftnb unmöglich.

§ 36. Die funde von Düne 21.

£>as Silepnatertal ift grau unb graublau. i£s fanben ftd):

8 Sileptrümmer (unretufcßiert),

I unregelmäßiger nucleus,

i regelmäßige THtngenblötfe mit einer Scßlagßäcße unb Scßlag*  

rtcßtung,

1 regelmäßiger TWngenblotf mit boppelter Scßlagfläcße unb 

boppelter Scßlagricßtung,

2 mittlere Tlbfcßläge (unretufcßiert),

17 Heine Tlbfcßläge (unretufcßiert),

1 großer Span mit vorberer fteiler Tlrbeitsfante,

2 mittlere Späne (unretufcßiert),

37 Heine Späne (unretufcßiert),

I Heiner Span mit (Bebraucßsfpuren,

I Heiner Span mit fur;er querfteßenber Tlrbeitsfante, gebilbet 

burcß 25rud?ßäcße unb feitlitße ^oßlretufcße (mittelftänbiger 

IKifroFantenfticßel),

I Spi^balfen aus Heinern Span,

I Heine klinge (unretußßiert).

Tlußerbem fecßs unbeftimmbare £onfd>erben.

£>er gefunbene Hlifrofticßel beutet tvoßl barauf ßin, baß aud> Ijier 

Hiefolitßifum vorliegt, näßeres läßt ftcß nicßt fagen.

§ 37. Die funde von Düne 22,

^as Silepnaterial ift graublau bis tveißlitß. Einige bräunlicße Stücke 

ßnb barunter. &ie $unbe ftnb:

6 Sileptrümmer (unretufeiert),

I Sileptrümmer mit Furier querfteßenber Tlrbeitsfante, ge= 

bilbet burcß ^rucßßätße unb feftlfd>e Tlbfcßläge (mittelftäm 

biger TSantenfticßel),
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I 2Hingenblo<fz mit einer Sd>lagfläd>e unb Sd?lagrid?tungz

1 TUingenblotf mit hoppeltet Sd>lagfläd?e unb boppelter 

Scßlagricßtung,

2 mittlere 2lb[d>läge (unretufd?iert),

I mittlerer 2lbfd>lag mit vorberer fteiler Tlrbeitsfante in bop» 

pelter Tlusfübrung unb fur;er querfte^enber Xrbeitsl’ante, 

bie gebilbet wirb burcf) eine ber vorberen (teilen Tlrbeitsfanten 

unb einen feitlicßen 2lbfd>lag (feitlidjer 7Untenftid;el)z

15 Heine Tlbfcßläge (unretu feiert),

I großer Span mit (Bebraucßsfpuren,

6 mittlere Späne (unretufcßiert),

I mittlerer Span mit (Bebraud>sfpuren unb hoppeltet fur?er 

querfteßenber 2lrbeitsfantez bie burd? feitlicßen Tibfcßlag ber» 

geftellt ift (feitlid>er 25antenfti^>el)z

I mittlerer Span mit fur?er querfte^enber Tlrbeitsfante, f?er= 

geftellt burd? etwas l>ol>le j£nbretufd>e unb feitlid>en Tlbßßlag 

(feitlict>er 2$antenftid>el),

I mittlerer Span mit vorberer fteiler 2lrbeitsfantez

19 Heine Späne (unretufeiert),

1 Heiner Span mit (Bebraud>sfpurenz

2 Heine Späne mit furjer querfteßenber 2lrbeitsfantez £>ergeftellt 

burcß Ketufcbc von einer Seite bet unb burcb 7fbfd>lag von 

ber anberen (mittelftänbige tnifrofantenftid>el)z

1 Heiner Span mit 5ol)lterbe  am oberen t£nbe einer Sc^neibe, 

tval)rfd)einlid? aud> ein feitlid>er 25antenftid?elz

*

2 mittlere klingen (unretufd?iert),

I mittlere klinge mit fur;er querftebenber 2lrbeit6?antez l?er= 

geftellt burd) etwas l>ol>le t£nbretufd?e unb feitlid>em 2lbfd>lag 

(feitlid>er 2$antenftid>el)z

6 Heine klingen (unretufcf»tert).

Tlu^erbem 7 unbeftimmbare <Eonfd?erben.

X7ad> obigen ^unben ift wol>l an;une^>menz ba$ IKefolitbifum vor» 

liegt, nähere Sd>lüffe finb unmöglich.

§ 38. Die functe von Düne 23,

S)as Silepmaterial ift graublau unb bräunlid). ^olgenbe $unbe liegen 

vor:

1 Sileptrümmer (unretuf^>iert)z

2 unregelmäßige Huclet,
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I mittlerer 2lbfd>lag mit gerunbeter TlrbeitsFante.

I Heiner Tlbfcßlag (unretufdüert),

1 großer Span (unretufcßiert),

7 mittlere Späne (unretufd>iert),

9 Heine Späne (unretußf>iert),

2 mittlere klingen (unretufd>iert),

I Heine klinge (unretufcfnert).

Tlußerbem 2 unbeftimmbare <Eonßßerben.

Sd)lüße bejüglid) her ^Kultur unb Seitßellung ßnb nid?t möglich.

§ 39. Die funde von Düne 24.

3?er Silep ift graublau unb bräunlich. £>ie $unbe finb:

3 Sileptrümmer (unretufcßiert),

I unregelmäßiger VTucIeus,

I mittlerer 2lbfd>lag (unretufduert),

8 Heine 2lbfd>läge (unretufcßiert),

I mittlerer Span (unretufcßiert),

7 Heine Späne (unretufcßiert),

I mittlere klinge mit Sebraucßsfpuren.

Tlußerbem brei unbestimmbare (Tonfcßerben.

Tlusfagen über Kultur unb Seitftellung finb unmöglich.

§ 40. Die funde von Düne 25.

3?er Silep ift graublau unb bräunlicß. 5)ie <$unbe finb:

I großes Quar;itgeröll, als Xeibeftein benutzt,

I Heiner 74bfd>Iag (unretußßiert),

1 mittlerer Span (unretufdnert),

2 Heine Späne (unretufeiert).

Tlußerbem eine beträft)tlid>e 2ln?aßl von <Eonfd>erben, von benen 

$tvei bas 23efenftrid>ornament tragen. &ie Scßerben Fönnen ber römifcßen 

^Kaiferseit angeboren. Kultur unb Seitftellung ber Silepfunbe laßen ftd> 

natürlid) nicßt beftimmen.

F. § 41. Die pollenanalytifcbe Betätigung der auf Grund 

typologifcber Erwägungen erfcblolTenen Zeitteilung.

2luf £)üne 5, 6, 2 unb 18 finb — wie an ben betreffenben Stellen 

fcßon ertväßnt würbe — Scßürfgräben unb Sd>ürflöd>er angelegt tvorben, 

um bie (Sunbfcßicßten unb ißreVerjabnunginsnToorfeßjuftellen. näßeres 
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über biefe geologifchen fragen bringt Prof. Dr. Ttnbree, UTünfter. &en 

Schürfgräben unb einigen hieven angelegten Schürflöchern würben 

proßlproben entnommen, bie von Dr. VTietfch, Berlin pollenanalytifch 

unterfud>t worben ftnb. oum Vergleich würbe von Dr. Hietfch bas 

gramm bes UToores mit ^ilfe von Bohrungen ermittelt. t)a bie Arbeit 

Hietfchs ebenfalls veröffentlicht wirb, fei fyier nur folgenbes bemerkt:

5?ie Sieblungsseit fällt ungefähr auf bie Wenbe vom Boreal ;um 21t*  

lantikum. Vlietfch läßt vorläufig einen Spielraum vom Änbe bes Boreais 

bis ;um frühen Tltlantikum beftehen. Äs ift nici>t unmöglich, baß bie 

Siebelung auf 3Düne 18 etwas älter ift.

Somit wirb erfid>tlid>, baß meine auf (Brunb typologifcßer Ärwä*  

gungen ersiehe Tlnfe^ung ber Sieblungsseit in ben Übergang vom Boreal 

Sum 2ltlantikum burch bie bisherigen pollenanalytifchen Ärgebniffe 

einigermaßen gekräftigt wirb.

§ 42. Brgebnis der Bearbeitung der funde von fienerode.

Schon bie Bearbeitung eines fo engen ^unbgebietes ;eigt, baß auch 

bas mittelbeutfche UTefolithikum nicht als einheitliches (Banses aufsu*  

faßen ift, fonbern baß burcßaus — wie im Yleolithikum — eine Scßeibung 

nach Kulturen vorsuneßmen ift. &üne 5, 6, 4, 12, 14, 26, 14 feigen uns 

eine grobfeinelTTifchkultur, währenb auf &nne 2 nach ben bisherigen 

t^unben eine von ber erftgenannten ;u unterfcßeibenbe ^einmifcßkultur 

vorliegt.

2ln ber Bilbung ber ^einmifd>kultur fcheinen im wefentlicßen nur 

Swiberien*,  lokale Hlagbalenien*  unb (Earbenoifienformen beteiligt ;u 

fein. 3m ganzen bürfte bie ^Kultur von t>nne 2 wohl eine Weiterent*  

Wicklung (alfo eine fpätere Stufe) ber Kultur von IKünchehofe fein, wobei 

allerbings frembe Äinßüße eine Xolle fpielen ((Earbenoifien). Seitlid> 

fällt biefe Stufe ber ^einmifchkultur, nad> bem Silepmaterial ?u fd^ließen, 

wohl mit ber auf £)üne 5, 6, 4,12,15,26,14 vorliegenben Stufe ber grob*  

feinen ÜJifchkultur ;ufammen. &ie burch Tlufßnbung bes Walsenbeiles 

ausgelöften fragen ftehen nvtfy offen.

3?ie grobfeine Ulifchkultur befteht — neben weniger charakteriftifchen 

(Eypen — aus:

nTagbalenienformen (lokales Änbmagbalenien), 

Swiberienformen (vermittelt burch tftünchehofe), 

Carbenoißenformen,

(Brobformen.
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£in (Teil bet Srobformen, IKernbeil unb Spalter, unb bie UTifroIithif 

ftnb wohl als geföppelte £inflüfie ber iDuvenfeer Kultur zu betrachten.

fann eine typologifd>e Bntwidrlungsreibe bet IBifrolithif von sDuven*  

fee nach ^ienerobe aufgeftellt werben. £>er übrige <Eeil ber (Brobformen 

von fchaalfeeartigem Cbarafter läßt ftch von 5?uvenfee het fchlecßt ab*  

leiten, ba bort biefer Tlnteil zurüiftritt. Wir fommen baßer zu bem Schluß: 

auch im mittleren £)eutfchlanb muß es eine fchaalfeeartige Kultur gegeben 

haben.

5?ie typologifcße Betrachtung ber IKifrolithif ergab, baß bie ^iene*  

röber Stufe ber grobfeinen Utifchfultur seitlich zivifcßen HTaglemofe unb 

(Dlbesloe anzufe^en ift. £urcb bie pollenanalyfe würbe biefe 2lnfe$ung 

in bie Übergangszeit vom Boreal zum ?ltlantifum einigermaßen gekräftigt, 

^ienerobeiftalfo bisher bie ältefte^unbftelle mit trapezförmigenPfeilfpi^en.

Heber Verfucß, kulturelle Beziehungen aufzuweifen unb auf (Brunb 

folger Beziehungen Xückfcßlüffe auf bie Seitftellung beftimmter Stationen 

ZU machen, muß ztmäcßft von ^unben ausgehen, bie wirklich vorhanben 

ftnb. 21us biefem (Brunbe ftnb bie oben bargelegten fulturellen unb cßrono*  

logifchen Beziehungen ztvifeßen Smvenfee unb ber grobfeinen IBifcßkultur 

nach bem bisherigen Stanbe ber ^orfeßung berechtigt. Wir muffen uns 

aber bavor hüten, für alle Seit an fo gewonnenen (Theorien feftßalten zu 

wollen. Yleue ^unbe fönnen vielleicht manche &inge einfacher erflären. 

Solchen IKöglichfeiten bürfen wir uns nicht von vornherein verfließen, 

fonbern wir müßen ihnen größte Beachtung fchenfen. 3?as trifft auch für 

bie grobfeine tftifcßkultur z«>

'Bs ift angebeutet worben, baß für ÜTittel*  unb Ylorbweftbeutfcßlanb 

bas Vorßanbenfein eines eigenen „reinen (Earbenoiften" nicht unmöglich 

ift. Sollte ftd> biefer Verbacht betätigen, bann würbe biefes Tarbenoiften 

eine Weiterentwitflung bes „lokalen tBnbmagbalenien" fein. 3?ie UTagba*  

lenien*  unb (Tarbenoiftenformen in <$ienerobe fönnten bann burch birefte 

tBinwirfung biefes (Earbenoiften erflärt werben, ohne baß 5?uvenfee als 

Vermittler zu ^ilfe genommen werben muß. £>amit würbe aber bie auf 

typologifchem Wege erfchloffene Seitftellung von tSienerobe (£>üne 5) 

feineswegs irrig fein; benn (Eatfacße ift I. baß in £mvenfee unb ^ienerobe 

gleiche formen ber IBifrolithif vorfommen unb 2. baß eine Xeihe von 

£ypen in <$ienerobe weiterentwicfelt ift. iBpiftiert bas eigene £arbenoifien, 

bann h^t es eben in einer früheren Stufe auf Smvenfee eingewirft unb 

in einer fpäteren auf ^ienerobe. 2luch bie Verwanbtfchaft beiber £unb*  

ftellen würbe bann auf (Brunb ber gemeinfamen Beziehungen z«nt <Ear= 

benoiften beftehen bleiben.
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liegt bie ^rage bezüglich bet Herkunft von 2ternbeil unb 

Spalter. Wir fyxttcn gefehen, baß eine gan?e ?\eibe ber groben, „kern» 

haften" formen in ^ienerobe nici>t burch Einwirkung ber £>uvenfeer 

'Kultur ;u erklären ftnb. Wir waren genötigt, bas Vorhanbenfetn ber 

„©robkultur" auch in unferem ©ebiet ansunehmen. Eptfitert fte, bann 

kann fte in ©eftalt einer fyltähnltchen »rufe auch Kernbeil unb Spalter 

bireft nach ^tenerobe geliefert l^ben. Wieber wäre bann £)uvenfee als 

Vermittler ausgefchaltet unb bennoch würbe bie Verwanbtfchaft iwtffyen 

Smvenfee unb ^ienerobe hefteten bleiben, ba ja beibe Einflüße ber ©rob*  

kultur erfahren hätten unb ;war ^uvenfee tu einem früheren Zvitpurrft 

als ^tenerobe.

Sehr ftark für btrekte Beucbungeit tu ^uvenfee fpricht allerbings 

ber ^arpunentyp von (Ealbe a. b. 1K. tiefer 3unbpla$ ftellt nichts anberes 

bar als eine entwickeltere Stufe ber Kultur von £ienerobe (£>üne 5). Vgl. 

S. 117—118. Selbft wenn btefe Harpunen ;um Inventar bes „eigenen 

(Earbenoiften" gehörten, bann würbe auch in biefem ^alle auf ©runb ber 

gemetnfamen Herkunft bie Verwanbtfchaft mit £>uvenfee befteben bleiben.

3?as Swiberien wirb vom Verf. als Vermittler einer Xeibe von 

aurignacienähnlichen formen in Tlnfpruch genommen. Vleuerbtngs 

vermutet man, baß unfer „lokales IHagbalenten" eher als ein verfpätetes 

unb weiterentwickeltes Tlurignacien aufsufaßen fei (Tlnbree, IBannusbibl. 

52, 1932). £>ie Äöfung btefer ^rage hat ftch ber Verf. als Aufgabe einer 

fpäteren Arbeit geftellt. Sollte bie angebeutete Vermutung ftch als richtig 

erwetfen, fo würbe bas Swiberien als Vermittler einer Xeibe von formen 

vielleicht ausfallen. Verf. h^gt aber großen Zweifel, ob bas bezüglich ber 

Sttelfpt^e sutreffen wirb, ba ihm aus bem lokalen ITTagbalenten Stieb 

fpitten bisher nicht bekannt ftnb. 3?ie kleine Stielfpt^e vom ©algenberg 

bet ^alle (vgl. S. 77) fyrt WQiufäciben, ba nicht erwiefen ift, ob fte 

;um *5auptfunbmaterial  gehört, ebenfo wie btes bei ben bort gefunbenen 

ITTikroltthen fraglich ift. Sollten Ifttkrolithen, Sttelfpige unb bas übrige 

Material seitlich sufammengehören, fo wären ©infprengungen von £ar*  

benotsformen feßsuftellen, bie sufammen mit ber Stielfpt^e aus ber IKtfdv 

kultur vom (Typus ^tenerobe gekommen fein können.

§ 43, Huf gaben für die weitere forfcbung.

2lus ber vorftehenben Bearbeitung ber t$ieneröber 5«nbe erwachfen 

ber wetteren ©rforfd)ung bes mittelbeutfchen IKefolithikums folgenbe 

Aufgaben:
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Sunächft rnufi verfucht werben, wettere Stufen her grobfeinen nTtfd?= 

kultur aufzuftellen unb ben 2lnfd>luü an irgenbeine neolithifchr Kultur 

ZU gewinnen1). Wenn möglich muf hierbei bie burch typologifche ^r» 

wägungen gewonnene Öeitftellung burch geologifche Unterfuchungen 

(pollenanalyfe) bestätigt werben.

Von außerorbentlicher Wichtigkeit für bie grobfeine Mifchkultur ift 

es, feftzuftellen, ob es in Mittelbeutfchlanb wirklich ^unbplä^e mit fchaal» 

feeartigem Inventar gibt, unb ob fte ftch birekt an bas mittelbeutfche 

THtpaläolithikum anfchließen. Würbe ft<h biefe Vermutung betätigen, fo 

wäre bamit feftgeftellt, baß ber ältefte bobenftänbige Anteil ber grobfeinen 

Mifchkultur bie grobe an Ort unb Stelle aus bem Tlltpaläolithikum über» 

lieferte Komponente ift. ferner muß ermittelt werben, ob unter berartigen 

£unbplä$en fyltähnliche vorhanben ftnb. Wäre bas ber <Sall, fo könnte 

^uvenfee als Lieferant von Kernbeil unb Spalter für bie grobfeine Mifch’ 

kultur vielleid>t ausgefchaltet werben.

Unbebingt nötig ift bie genauere i£rforfchung bes mittelbeutfchen 

„Magbalenien", bas ja zweifellos ein wichtiger Faktor für bie ^ntftehung 

bes mittelbeutfchen Mefolithikums ift. Kann es überhaupt als „Magba= 

lenien" im eigentlichen Sinne bezeichnet werben, ober ift es vielmehr ein 

verfpätetes bzw. an Ort unb Stelle weiterentwitfeltes Tlurignacien? 

5)iefe <$rage muß geklärt werben. Wenn bie letztgenannte Möglichkeit 

ft<h als wahr herausftellen follte, könnte vielleicht auch bas Swiberien als 

Vermittler vergebener formen ausgefchaltet werben — völlig allerbings 

nur bann, wenn vor allem bie StielfpitZe als gebräuchlicher Typ 

im mittelbeutfchen „Magbalenien" nachgewiefen würbe. Verf. 

hält letzteres nicht für wahrfd>einlich unb möchte baher vorläufig an ber 

Swiberientheorie fefthalten. 3n biefem Sufammenhang ift es ferner brin» 

genb notwenbig, noch mehr fwiberienartige ^unbftellen vom Typus 

Münchehofe aufzufinben. Wir müßen bas Verhältnis biefer Kultur zum 

„lokalen Magbalenien" bzw. ihre unterfduebliche Tlrtung feftftellen unb 

bie Weiterentwicklung biefer Münchehöfer Kultur in unferem (Gebiet 

verfolgen.

tBine wichtige Aufgabe für bie weitere t£rforfchung unferer mittleren 

Steinzeit ift bie ^eftftellung, ob etwa aus bem „lokalen Magbalenien" 

heraus ein eigenes Tarbenoifien entftanben ift unb bie Magbalenien» unb 

*) Vas ift vom Verf. verfugt tvorben im ‘llnbang ber vorliegenden 2lrbeit 

unb in einer befonberen 2lbhanblung: „Mefolitbtfd)=neolitbifd)e Kulturverbin» 

bungen in Mittelbeutfdjlanb?", Mannus Sb. 25, *5. 3. 1933.
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(Earbenoiftenformen bireft an bie grobfeine IKifcbfultur geliefert fyat. 3n 

biefem ^alle fönnte £ uv en fee auch als Vermittler ber IKifrolitbif ausge» 

fd>altet werben.

£mrd> bie Tfuffinbung eines bitfftumpfnatfigen lüalsenbeiles auf 

£)üne 2 wirb bie ^orfcbung vor bie ^rage geftellt: (Tritt in nnferem (Sebiet 

bas Wal;enbeil etwa fcbon am Übergang von ber borealen ;ur atlantifd>en 

Seit auf?

£>as ^aupt;iel ber mefolitbifdjen ^orfcbung muf fein, burcb forg» 

fame 13ead)tung unb Bewertung inbivibueller Süge ber einzelnen <Sunb» 

{teilen bie verriebenen ^Kulturen feftwftellen, mit ^ilfe ber (Typologie unb 

ber geologifd>en IBetbobe ihre einzelnen Stufen ?u ernennen, um fo einer» 

feits ben 2lnfd?luf$ an bie ^Kulturen bes paläolitbifums unb anbererfeits 

an bie bes Vleolitbifums ?u erreichen. £>ie fo er?ielten ^rgebniffe muffen 

fartograpbifd) verwertet werben.

□ft biefe Arbeit bewältigt, fo wirb ficl> wafytffyeinlify ergeben, bafj 

bie $bnli<3>frü einzelner neolit^>if4>er ^Kulturen, bereu gegenfeitige 2lb» 

leitung man bisher immer verfugte, auf einer beftebenben Urverwanbt» 

febaft im IKefolitbifum beruht.

3al)resfd)rift, Bö. XXII. 10



Hnbang.

(Uürdigung der funde von f latow(Rbmlucb) und Calbe a. JVI.

a) £)ie £unbe von Platow m bem Xhibl«<t>/ 2fr. Ofthavellanb.

3n bet 23ranbenburgia, Ulonatsblatt bet für Heimat’

funbe unb *5eimatfchu$  in bet 'Hart 23ranbenburg, 1927, Vir. II unb 12, 

bringt (Earl Umbreit, 23erlin»(Eöpenicf eine vorläufige Veröffentlichung von 

mefolitbijkbcn £unben, bie in ber ^auptfache von brei &ünen ber ^latower 

Segenb ftammen. isDie Sieblungsverbältniffe fcheinen benen von ^ienerobe 

ftarf ;u ähneln.

Schon bie bisher nur oberflächliche Veröffentlichung lä^t mit ziem» 

lieber (Bewi^beit ernennen, ba$ hier biefelbe „grobfeine UTifchfultur" wie 

im Wiener 23ruch vorliegt. Tlu^er ber noch ;u behctnbelnben Weiterent» 

wicHung ber trapezförmigen UTifrolithen ift fein <Evp vorh^nben, ber in 

^ienerobe nicht auch fchon vorfäme. 3?aü eine Keibe wichtiger formen 

wie ;. 23. Kimbfcbneibige, (Berabfcbneibige, 2frffenförmige, Stielfpi^en, 

^Kleine Wittelfpinen (^erftellungsretufche wechfelftänbig), bisher <tn» 

fcheinenb fehlen, barf m. bei ben vorliegenben großen Übereinftim» 

mungen mit ^ienerobe nicht als (EbaraHeriftifum für eine etwaige 

Sonberfultur gewertet werben. 3?a?u finb alle bie UTifchungsbeffanbteile, 

bie wir von ber grobfeinen UTifchfultur von «Sienerobe fennen, ;u gut 

vertreten:

£>er grobe fernh^fte Tlnteil:

2frrnbeil, pidelform, Spi^fchneibiger, Weibenblattförmiger.

£>er Anteil bes loyalen Änbmagbalenien:

Papageienfchnabel (Umbreit: Tlbbilbung 89, 92, 97), Xüden» 

meffer, ^Klinge mit Heiner ^ohlferbe in ber «ebneibe.

£>er fwiberienhäfte Anteil (UTünchehbfe):

(Bravettefpi^e, 3?reifanter, klinge mit Heiner ^ohlferbe in ber

Stirn, 6<frenförmiger.

£>ie UTifrolithif:

typ I, II, III, Illa, IV, VI, VII, VIII.

Wir fennen fchon aus ^ienerobe (SDüne 5) bie bort unter <Eyp VI mit» 

veröffentlichte Oapejform, bie au£er an ben leici>t einfehwingenben 
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Seitenränbern auch an bet 23afts Xetufche trägt, tiefer (Typ Fommt neben 

bem einfachen Trapes auch in Platow vor. (Teptabbilbung 2 c.) Von 

befonberer 23ebeutung ift jeboch bie in Platow gefunbene regelrechte 

querfcbneibige pfeilfpi^e, bie an ben leicht einfäwinQerfoen Seiten*  

ränbern retufcbiert ift. (Teptabbilbung 2d.) 2lus betn Vorkommen 

biefes (Gerätes ift 511 fchlteßen, baß in Slatotr eine fpätere Stufe ber 

grobfeinen mifchfultur vorliegt. S?och brauchen wir Platow nicht febr 

viel fpäter als <$ienerobe ansufei$en. m. £. läuft Platow ber Kultur von 

(Dlbesloe seitlich parallel; benn auch Olbesloe fennt bie oben gefcßtlberte 

querfchneibige Pfeilfpi^e fct>on. mithin gehört Platow in bie erfte Hälfte 

ber atlantifcßen periobe.

ift unbebingt erforberlicß, baß biefe ^latower ^unbe aufs (Se*  

nauefte erforfcbt unb veröffentlicht werben, wobei bie £unbe von ben ein*  

Seinen £)ünen ßreng auseinanbergehalten werben muffen, 2iußerft

d.

tTertabb. 2. Vtad? Umbrett, 23ranbenburgta 1927 Vtr. II/I2.

wünfdjenswert wäre es, wenn man bie Versahnung ber ^unbfchicht bsw. 

^fcbid^ten ins UToor feftlegte unb mit ^ilfe ber pollenanalyfe eine d>rono*  

logift^e «Seftlegung ber ^latoxver Stufe ber grobfeinen mifchfultur ver*  

fucßte.

b) Tie «Sunbe von (£albe a. b. milbe.

l£benfo wie Platow ftellt auch Talbe a. b. milbe eine fpätere Stufe 

ber grobfeinen mifcßfultur bar. $aft alle bie Typen, bie wir in ber grob*  

feinen mifchfultur fennengelernt haben, ßnb in (£albe vertreten. Tlußer*  

orbentlich gutiftbergrobefernh<tfte2lnteil vertreten. l^sfinbsiemlich 

alle (Geräte, bie wir bei ber 23eh<tnblung ber £unbe von ^ienerobe als hier*  

hergehörig ernannten, vorhanben. £>urch bas sahlreichere Vorkommen von 

^Kernbeilen unb Spaltern fcheint ein Unterfchieb su £ienerobe gegeben sn 

fein, hierauf barf aber m. nicht allsuviel Sewicht gelegt werben. 

£)as sw Verfügung ftehenbe Kobmatertal von Talbe a. b. milbe war 

beffer sur ^erftellung von Kernbeilen unb Spaltern geeignet als bas von 

£ienerobe. 3?aher bas sahlreichere Vorkommen biefer (Geräte.

10*
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ÜDie Einwirkungen bes lokalen Enbmagbalenien feigen ficb in 

ben Papageien fcbnäbeln, K-ückenmeffern unb ‘Klingen mit kleinen <5obl’ 

kerben in ben Scbneiben.

71 ud; bie bekannten fwiberienbaften fermen finb vorbanben: 

^reikanter, Klinge mit Heiner ^obWerbe in bet Stirn, hakenförmiges 

(Berät, blattförmige Spitze, (Bravettefpi^e, Stielfpine.

V7ict>t febr ;ablreid> finb bie «Tarbenoifienformen vertreten. 2ln 

IKikrolitben finb folgenbe (Typen vorbanben: (Typ III, III a, VI, VI a, 

VII, VIII, IX. Vorläufig fehlen noch bie (Typen I, Übergang von I ;u II, 

II, IV unb V. ferner ;eigt ficb ber (Tarbenoißeneinflnü wohl in ber bureb 

febräge Enbretufcbe bergeftellten Sptt$etfe, fieber in bem UTikrofticbel unb 

bem UTifrobobrer.

2?ie bei ber 33eb(tnblung ber ^ieneröber £unbe aufge;eigten verwanbt*  

[cbaftlidx'n Beziehungen ber grobfeinen tTTffdfebtrltm' ;u ^uvenfee werben 

bureb bie ^arpunenfunbe von (Ealbe, beren Zugehörigkeit jum übrigen 

^unbmaterial jetzt wohl gefiebert ift, beftätigt. Zweifellos fteben bie 

Harpunen von (Ealbe mit benen von £>uvenfee in typologifcbem Zu*  

fammenbang.

Einen ftarken 7lnbaltspunkt ;ur Datierung ber 5unbe von (Ealbe 

bietet uns bas Vorkommen von regelrechten querfebneibigen Pfeil*  

fpi^en mit einfebwingenben retuschierten Seitenränbern. 3n ber Samm*  

lung UTüller*  (Ealbe befinben ftcb 1 »tuet. *3terburcb  wirb (Ealbe zeitlich 

mit ^latorv unb (Dlbeeloe parallelifiert. 1H. IB. ftellen Platow unb (Ealbe 

in gleicher Weife eine fpätere Stufe ber in ^ienerobe feftgeftellten grob*  

feinen nTif^Fultur bar.

5?iefe auf (Brunb typologifcber Erwägungen erfcblojfene Jeitftellung 

von (Ealbe wirb burd> bie von Dr. ^ebwig ^ren;el, ^eip^fg unb 

Dr. Xubolf (Brabntann, £eip;ig geftellte pollenanalyfe beftätigt. 

danach gehört bie Stufe von (Ealbe a. b. IKilbe 3eitlfd> in bie erfte Hälfte 

ber atlantifcben periobe.

Wir finb nach allem ^isbtrigen alfo berechtigt, ;wei Stufen ber 

mittelbeutfcben grob feinen tftifcbfultur aufjuftellen:

1. «Sienerobe (Übergang boreal — Tltlantifum),

2. Platow — (Ealbe (erfte Hälfte bes Tltlantifums, etwas fpäter als 

£ienerobe, parallel ;u (Dlbesloe).
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Perfelbe: Ausgrabung eines Wobnplages ber Tarbenoisflufe im (Dberfcbtvä» 

bifd>en <feberfeemoore. XTacbr.»25l. f. beutfebe Porjeit, I930, ^eft I.

Aid>ter, IM.: Pie Aniegrotte bet Pbbrig, Wiannus 25, <$eft I, 1933*

Aid>ters, Jf.: Vforbifebe UrfauflFeile. 43. 25erid)t b. Sendenberg. nat. <Bef. 

^franFfurt a. HI. 1912.

Aofjbacb, (B. sen.: Steinjeitlidje Sieblung bei XLicbtenfels a. 11t. 1913.

Sflrauro, (B.: En stenalders hoplads i Maglemose ved Mullerup. Aarböger 

1903, S. 148—315.

Perfelbe, PorFommen, Unterfud>ung unb (BIteberung bes ffrübneolitbiFums. 

25ertd)t über bie paläoetbnol. Aonferenj in Tübingen I9II. 25raunfd)tt>eig 

1912, S. I6ff.

Perfelbe: Einige ber tvicbtigflen Aunbpläge ber frübneolitb. Aultur in Pane= 

marF, XTorbbeutfdffanb unb VtorbfranFreicb. *l\orr,=25latt  b. (Befamtvereins 

ber beutfeben (BefcbicbtS5 unb Altertumsvereine. XLII, I9II, S. 148.

Perfelbe: tTIaglemofe. p. 3. V—VI, 1913—1914.

Perfelbe: Fynd i Västra Sverige av Maglemosetidens Redskapstyper. Riga 

1919, S. 149ff.

Perfelbe: Primitive Tider i Norge. Bergen 1922.

Scbirtviij, Ä.: Atübneolitbifcbe Junbe aus bem norbbülteben ^ßfjvorlanbe. 

Uiannus XV, 1923, S. 3Off.

Perfelbe: Urjeitmenffben im ^arjgau. ^eimatjabrbueb f. b. 2<eg.=25ej. Itlagbe*  

bürg. 25urg, 1925, S. 251—252.

Scbmibt, A. A.: Pie biluvtale Porjeit Peutfcblanbs. Stuttgart 1912.

Sebneiber, UT.: Atefolitbifcb6 <Brdber in 25ranbenburg? p. 3. XVII, 1926, 

Q*  6ff.

Sd>ulije, Al.: dvübneolitb*  3agb» u. ^ifd>ereigeräte ber Prov. Pofen. Ard), f. 

ffifd?.’<Befd). 1914, S. 109 ff.

Sd)tvantes, <B.: Pie 25ebeutung ber iLpngbvjivilifation für bie (Blieberung ber 

Steinjeit. Piff. ’Samb. 1923.
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Sd>tvantes, <5.: Pas Seil als Scheibe ztvifcben Paläolith. u. VTeoIith. ‘Mxfy. 

f. 2Inthrop. VT. J. Bb. XX, ^eft I. 1923.

Perfelbe: Per frühneolithifd>e Wobnplag von Puvenfee mit Beiträgen von 

TR. ©ripp u. M. Beyle. p. S. XVI, 1925, S. 173 ff.

Perfelbe: Pie Seitflellung ber fteinjeitl. Sieblung v. (Dlbesloe. UTitt. b. geogr. 

©ef. u. b. naturbiff Uluf. in Itübecf, 2. Beffe, ^eft 31, 1926. S. I89ff.

Perfelbe: Peutfdjlanbs Urgefffichte. 1. 2luff ffetpjig 1926.

Perfelbe: Ißtne Sivilifation von paläolith. ©epräge in Schlesrv.«^olftein. 

Sigg.«Ber. b. 2lnthrop. ©cf. in Wien 1926—1927, S. 158.

Perfelbe: Bericht, über bie Sonberausflellung „Pie mittl. Steinzeit Peutfch» 

lanbs". Pag.=Ber. b. btfff. 2lnthrop. ©ef. Ber. über bie 19. Perfammlg. 

ber Ptfd>. 2lntbrop. ©ef. in TRöln, ffeipjig 1928.

Perfelbe: Per eiszeitliche ITIenfcb bei Jamburg. Jamburg, ©efd>.s u. ^eimatsbl., 

1928, S. Iff.

Perfelbe: Schlesivig^polffins ältefle Betvobner. Vlorbelbing Bb. VI. 1928.

Perfelbe: VTorb. Paläolitb. unb UlefolithiFum. ITlftt. b. Uluf. f. PölFerFunbe, 

Jamburg, 13. ^ejlfffrift 1928.

Perfelbe: Pie Bebeutung ber älteren Siebelungsfunbe Sdjlestvig^olffins für 

bie Weltgefd>id>te ber Steinzeit. ffeftgabe für 2lnton Schtfferer, Breslau 

1931.

Perfelbe: Sur Pamptgnien\frage, ©ermania, Jahrgang 16, »ff 3, 3ult 1932. 

*5 eg er, »j.: Pie ältefien ffunbfiücfe menfcblicber ^erFunft aus Sdjlefien. 2llt« 

fcbleften. Ulitt. b. fci>Ief. 2llt.«Pereins, Bb. I, S. 2—8. 1922.

Sernanber, B.: Pie geologifdje Änttvicflung bes Vlorbens nach ber 2IItjeit in 

ihrem Perbältnis ju ben arffäolog. Perioben, im Bericht üb. b. halt. arff. 

Bongrep. Stockholm 1912.

Spiegel, 3.: Ißine mefolithifd;>e ^unbflelle a. b. Buhr. HTannus XXI, 1929. 

Stimming, B.: Pie Bentferjeit in ber märF. ^avelgegenb. Ulannus VIII, 

1917, S. 231—210.

Perfelbe: Pie Bncylusseit in ber märF. ^avelgegenb. 2lrd). f. Bnthrop. Bb. 

XXI, s. 109 ff. 1927.

Stj erna, TR.: Före Hällkistiden. Antiqu. Tidskrift für Sverige. Bd. 19, 1911, 

S. 103 ff.

Stoller, 3.: Pie Beziehungen ber norbtveftbeutfcben Bloore jum nacheiszeit« 

liehen Bltma. 3tfd>r. b. beutfffen geol. ©ef. LXII, S. 163 ff. 1910.

Phstufen, Pff °0 21. 3cffen: Brabrandfundet fra den aeldere Stenalder. 

Aarböger 1906. S. 11 ff.

Umbreit, P.: Wohnplagfunbe ber mittleren Steinzeit aus bem Bhtnluch bei 

<flatotv. Branbenburgia 1927, Vir. II, 12.

Wahnfffaffe, : 2lnzetd)en für bie Peränberungen bes TRItmas feit ber legten 

lEiszeit im norbbeutfffen ^lafflanbe. 3eitfci>r. b. beutfd). geolog. ©ef. 

Bb. 62, 1910. ^eft 2.

Weber, P. 21.: Was lehrt ber 2Iufbau ber UToore VTorbbeutfd>Ianbs über ben 

Wedjfel bes TRlimas in poftglazialer Seit? Stfd>r. b. btfeh. geolog. ©ef. 

Bb. 62, 1910, 6eft 2.

Werth, Ä.: Per foffile Ulenfch. Berlin 1922.
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Wefierby, iß.: En Boplads fra den aeldre Stenalder paa Bloksbjerk ved 

Christiansholm. Naturens Verden. 4, 1920, S. 543ff.

Perfelbe: Stenalderbopladser ved Klampenborg. Nogle Bidrag til studiet 

af den mesolit. periode, Kopenhagen, 1927.

Wiegers, : Über (Blieberung unb 2llter bes tllagbeburger Diluviums unb bie 

3abl ber ißisjeiten in VTorbbeutfcblanb. 3al>rb. b. Preuff (Beol. Hanbes*  

anff 1929, $0.

&arin: £>as 2lUuvtum von (Laibe a. b. Ulilbe unb bas Tllter ber mefo’ 

litff Kulturen.

5013, fL. ff.: Pas vermeintliche Paläolfthifum von ffavenffbt. Prov. Hannover. 

VTad>r.=2$L b. btfdj*  Porjeit, 1929/ ^eft 9*

Perfelbe: &ie <feuerfleinFuItur von ilavenjlebt ufw. Äisjeit unb Urgefct>id)te

1930.

Perfelbe: iSine IBou|lerioIitl)enfuItur aus bem ^lettgau. Ulannus XXIII,

1931.

Sfcbiefcbe: ^euerjleintverfflätte bei 3ab jRöfen. 3af>resfd)r. f. b. Porgefd>. b. 

fädjptbür. XLänber, 23b. III, @. 9 ff.





&rud? von 21.=®., ^alle (Saale).



^abresfdjrift für bte Dorgefd>tcbte her fdcbptbür, ilanber Tafel I

2lbb. I, £>üne 5.

23id?er, ^ünenmefolttbifum aus bem Wiener Brucb.





□aljresf^rift für bte Dorgcfd>td)te bet fäct>f^tl>ür> llänber Tafel III

tiefer, &ünenmefc>Ittl)iFiim öus bem Wiener 23rud).



3at>resfd)rift für bie T>orgefd>td)te bet fdd)ptl)ür. Onber Tafel IV

2Ibb. 8—II, fcüne 5.

23fd?er, £)ünentnefolttl>ifunt aus bem Wiener 23rud>.



3af>resfd>rtft für bie X)orgefd)td)te bet fäd)f.=tl>ür, fLdnber Tafel V

2lbb. 12—16, £üne 5.

2$ i cf er, £>ünenmefolttl>tfum aus bem Wiener 25rud?.



3<xt>res(4>rift für bie Vorgefcbicbte bet fäd)f.dbür. fLanbev Tafel VI

2lbb. 17—19, &>üne 5»

Bieter, <E>ünenmefoIitbtfum aus betn Wiener Brucb»



3<xl>re5fcbrift für bte Vorgef<bicbte bet fad)f.=tl>ür. fLänbev Tafel VII

2lbb. 20—23, £>üne 5.

liefet, iDünenmefolitbtfum aus betn Wiener 2$ru4>.



3a^rcsfd>rift für bte Dorgefdücbte her fdcf)ptl)üt. Jtanber Tafel VIII

tiefer, 5>üncnmefolft^tfum aus bem Wiener 23tud).



3a^resf<t>rtft für bte Dorgefcbtcbte ber fäd?|>tl>ür. iLünbev Tafel IX

2lbb. 25—28, &üne 5.

23tcfer, £>ünenmefolttl)t?um aus bem Wiener 25rud>.



3a|>rcsfd)rtft für bie T>orrtefd)id)tc her fäd>b=tl)ür. llänber Tafel X

2lbb. 29, £>üne 5.

Btcfer, iTuncnincfoIitbiFiim aus bem Jtcner .Brud).



3at>resfd>nft für bte 'Vorgefdjidjte her fä<±>f>=tl>üv* fLanber Tafel XI

21bU 30—33, &üne 5.

25t<fer, 5?üncnmefolitl>ifum aus bem Wiener 23tud>.



3af>resfcbrtft für bte Dorgefcbid)te t>er fad>f.=tt>ür. (Länder Tafel XII

llbb. 31—38, 5?üne 5.

Btcfer, S>ünenntefoIitl>iFum aus 8em Wiener Bruch.



3al>resfcf>rtft für bte X>orgefd)id>te ber facf>ptl>ür. tlänber Tafel XIII

O-

2IMn 39—^2, fcüne 5.

2$tcfer, £>ünenmefolttl>ifum aus bcm Wiener 23rud).



3ctbresfd>rtft für bte Dorgefd)td>te ber jßcbiVtbür. fLanber Tafel XIV

2tbb. £3—£7, fcüne 5.

2$icfer, S)ünenmefolttbifum aus bem Jiener 3ru<b»



□aljrcsfcbrtft für bie X*orgefd)id>te bet fäcbf.=tl)ür. fldnber Tafel XV

7

2lbb. £8—52, &ünc 5.

Sief er, £>ünenmefolitl)tfunt aus bem Jiener Brad>



□a^resfc^rift für bie Vorgefd)id)te bet fäd)b=tl>ür. Onber Tafel XVI

2lbb. 53—57, £>üne 5.

23icfer, 5?ünenmefolttl>tfum aus betn Wiener 75tud).



3a^resf4>t:ift für bie Dorgefd)td)te ber fdcf>f.=tl>ür, itünber Tafel XVII

GC

2lbU 58—60, £>üne 5.

23tcfer, 3?ünenmefolttl>ifum aus bem Wiener 3rud>.



3a£>resf3>rift für bte Vorgefdücbte bcr fäcbf.=tl>ür. Cänber Tafel XVIII

2IM>. 61—62, £üne 5.

23icfer, 5>üncnmefolitl>tfum aus bem Wiener 23rud).



3af>resfd)rift für bte ‘Vorgefdndjte bet fcid>v=t^>ür, flänber Tafel XIX

liefet, £)ünenmefolitl>tfum aus bem Wiener 23rud).



3at>resf4>rtft für bie Vovgefcbtd)te bet fdd)f.=tl>ür. Cänber Tafel XX

2lbb» 66—69, £>üne 5»

2$id?er, iDünenmefolitbifum aus bem Steuer 3tud>.



3al>resfd>rift für bie T*orgefd)id)te bet fäd)b=tf>ür. ftanber Tafel XXI

2Ibb. 70—73, fcüne 5.

23tcfer, 5>ür»enmefolttl>tfutn aus bem Wiener 23rud)»



3aJ>resf4>rift für bie Dorgefd)id>te bet fdct>f.’tl>ür* fldnbev Tafel XXII

7S

21M>. 74—75, »ünc 5.

25 i cf er, 5)ünenmef0lttl>tfum aus bem Jtenev 23rucf>.



3af>resfcbrift für bte Vorgefcbic^te ber fäcbptbür. Onber Tafel XXIII

2lbb. 76—77, £>üne 5.

Sieter, £)ünenmefolitj>ifum aus betn Jiener Srud?»



Oaljresfdjrift für 8te 'üorgef^idjte 6er fdd)f.»tl?ür. Itanber Tafel XXIV

7

2lbb. 78, fcüne 5,

23id?er, 5)ünenmefolitl>ifum aus bem Wiener 25rud>.



3al>re5fd)rtft für bte Dorgefd)td>te bet fdcbptbüv. XLdnber Tafel XXV

2lbb* 79z &>üne 5.

2$id?er, <DünenmefoIttt>tFum aus bem »ftener 2$rucb*



^aljresfdjrift für Sie X>otgefd>i<i>te her fäd?ptl>ür, Hdnber Tafel XXVI

8V

2lbl>. SO, früne 5.

25 i cf er, S>ünenmefolttl>tfum aus Sem Wiener 25vu<fy<



3al>resfd)rtft für bfe X)orgefd)td)te bet fdd>ptt>ür. iLanber Tafel XXVII

1

Mbb. 8I—85, £>üne 5>

25td?er, £>ünenmefolttl>ifum aus bem Wiener Srud>*



3abresf(t>rtft für bie Dorgefcf>td)te bet fäcbptbür, Onber Tafel XXVIII

2lbb. 86—91, fcüne 5,

2$tcfer, <T>ünenmefc>IttI>i?utTi aus bem Wiener Brticb.



3al>resfd>rtft für bte 'üorgefcbidjte bet fdd;f.dl)ür. ildnbet Tafel XXIX

2Ibb. 92—96, *T>üne 5*

33icfer, £>ünenmefoIitI>tFum aus bem Wiener 25rud>.



für bte 'üorgtefdütbte her füd>Ptl>ür. Hanber Tafel XXX

2lbb, 97—103, iDüne 5,

Btcfer, S)ünenmefolitt>tfum aus bem Wiener 25rud)>



3abresfcf>rift für bte Dorgefctüdjte her fäd>f>=tl>ür. Canter Tafel XXXI

21bb. lol—112, £>üne 5.

23 t cf er, 5>ünenmefoIttbtFutn aus bem Wiener 23rud>.



3aJ>resfd)rift für die Vorgefcbicbte bet fäd>v=tt>ür^ Hdnber Tafel XXXII

2lbl>. 113—117, £>üne 5,

liefet, £)urtenmefolttl>i?um aus bem Steuer 23ru3>,



3al>re$f4>rtft für bte 'üorgefcf>td>te bet fdd)ptt>iir. Hünbet Tafel XXXIII

2lbb. US—121, fcüne $♦

25tcfer, ^ünenmefoIitlMFum aus bem Wiener 25rud>.



3af>resf(f>rtft für bte X>orgefd)td;te bet fdd)f>tl)üt. Hdnber Tafel XXXIV

2Ibb, 122—135, £>üne $♦

23i<fer, jE>ünenmefolttf>ti?um aus bem Wiener 23rud).



3at>resfd)tift für bte “üorgefdjidjte ber fdd)ptl)ür. Äxtnber Tafel XXXV

2lbb» 136—1*7, fcüne 5,

23td?er, £>ünentnefolttf>ii?um aus bem Wiener 23rud).



3af>resf4>rtft für bte 'Vorgefctüdjte bet f<id>f»=tt>ür» (Länbev Tafel XXXVI

2lbb. 14-8—152, fcüne 5.

tiefer, £>ünenmefolttl>il?um aus bem Steuer 25 tu cb.



□at>resfd)rtft für bie Vorgefechte ber fäd>f=tl>ür. Hänber Tafel XXXVII

2IbK 153—157, fcüne 5.

23td?er, iE)ünenmefolitt>ifum aus bem Wiener 23rud>.



3a|>resfd)rtft für btc X)0rgefd>t4>te ber fdd>f.=tt>üv. fLanber Tafel XXXVIII

2lbb. 158—163, fcüne 5-

Bieter, iDünenmefolitbtfum aus bem Jtener Btud).



3al>rcsf4>rtft für bte X>orgef4>i4>te ber fäcf>f.=t!>ür, (Uxnbet Tafel XXXIX

2lbb. 16^—171, fcüne 5.

23id?er, j^üncnmefoltt^tFutn aus bem Wiener Srud>.



3al>re$fd)rtft für bte Y>orgefd?id)te bet fdd)b=t|>ür. (Länget Tafel XL

2lbb, 172—182, fcüne 5.

25td?er, S)ünerrmefolitl>ifum aus bem Wiener Bvud).



3af>resfd>rtft für bte X)orgefd)id)te bet fdd;j>tl)ür. Zauber Tafel XLI

2lBb* 183—198, £>üne $♦

25 t cf er, <DünenmefoIttI>tfum aus bem Jtener 25rud'».





3af>resfd>rtft für bie Dorgefd)tcbte bet fad)f>’tl>ür. XLänber Tafel XLIII

2lbl>. 2o£—207, t>üne 5.

23 t cf er, 5>ünenmefolttl>tfum aus bem Wiener ^rud).





3al>resfd)rift für bte T>orgefd>id)te brr fäd>ptl>ür. Hdnber Tafel XLV

2lbb- 218—229, &üne 5.

25irfcr, £)ünenmefolftf>tftim aus bem »firmt 25tufy



0<^l>vesfc^>rtft für bie Vorgcfd)id;te bet fdd)f.=tl?ür. Hänber Tafel XLVI

2lbB, 230—23^, &ünc 5.

23td?er, &ünemnefolttl>tfum aus bem Wiener 23tud>.



3al>resfd)rtft für feie Dorgefd>id>te feer fäd)f.=tf)ür. XLanfeer Tafel XLVII

2.9-9

Slfeb- 235—250, fcüne 5.

23» cf er, £>ünenmefolttj>tfum aus feem Wiener Brad?.



3al>re5fd)rtft für bte X)otgefd>td>te bet fdd>ptl>üu Cünber Tafel XLVIII

25td?er, &ünenmefoIttl>tFum aus bem Wiener 25rud).



^aljresfdjrtft für bte Dovgefd)td)te ber fdd>f.=tt>ür. Hauber Tafel XLIX

2lbb. 260—275, fcüne 5.

23td?er, 30ünenmefolttl>tFum aus bem Wiener 23rud;.



3al>resfd)rtft für bte Y>orgefd)icf)te ber fäd>f^=tl>ür+ ilänber Tafel L

23t(fer, <DünenmefoIttI>iftim aus betn Wiener 23rud>.



für bie X?otgefd)id)te her füd)ptf>üu Cänber Tafel LI

25 i cf er, *DünenmefoIitl>tfutn aus bem Wiener 25rud>.



für bie ‘üorgefdjidjte ber fädjptbür. flänber (Erg.)-Tafel LII

2(bb. 302—305, £>üne 5.

23id?er, £>ünenmefoltt!>tftim aus bem Wiener 23rud>.



3at>resfd)rtft für bte TOorgefd)td)te ber fadjü’t^ür. Onbet (Erg.)-Tafel LIII

2lbb. 3 06—3I5Z £>üne 5.

tiefer, £)ünenmefolttl>ihim aus bem Jtener Stud).



3al>resfd)rtft für bte Vorgefd)id)te ber fad>f.=tl>ür. jLänbet Tafel LIV

2tbb. 316, &ünt 5.

25t(fer, S)ünenmefoIttI>iFutn aus bem Wiener 23rud).



3al>resf4>rift für bte 'Vorgefcbfber fad>ptl>ür. Onber Tafel LV

2Ibb. 317—319, £>üne 6; 21bb. 339—340, fcüne 4;

2lbb. 343, fcüne 12.

23td?er, £>ünenmefolttbt?um aus bem Wiener Srud).



3af>resf4>rift für bte X>orgefd>id)te her füdjptbür* Onber Tafel LVI

2lbb* 320, früne 6-

Bieter, 5)ünenmefolitl>ifum aus betn Wiener Brud).



3al>resfd)rift für bie X*orgefcbtd>te bet fad)ptl>ür. ilanber Tafel LVH

21BK 321—322, fcüne 6*

2$tcfer, &ünenmefoIttl>tFum aus bem Wiener 23rud).



3al>resfd)rtft für bte X>orgefd)id)te bet fdd>f.=tl>ür» ilanber Tafel LVIII

Ziffer, iDünenmefoIttfjtfum aus bem Wiener Srud).



3al>resfd>rtft für bie 'üc>rgefd>tcl>te bet fä4>f»«tl)iir* flänber Tafel LIX

2lbl>. 32^—326, kirne 6.

2$ t cf er, künenmefolttfjtfum aus bem <f teuer 25rud>.



□aljresf^rtft für bte T>otgefd)td>te her fad;f.dt>ür. Hänber Tafel LX

2lbb, 327—330, £)üne 6.

liefet, <Dünenmefolttf>thitn aus bem Wiener Brud>



3öt>resf<t>rtft für bie X>ovgefd>id)te bet fad)f,=tl>ür. Onbev Tafel LXI

7

21M>. 332—338, fcüne

Sief er, £>ünenmefolitf>thim aus bem Wiener Stud).



^aljresfdjrtft für bte 'üorgefdjtc^te her fädjptijür» £Länber Tafel LXII

2(bb. 3*1—3*2, &üne 12»

25 t cf et, £)ünernnefolitl)ifum aus bem Wiener 25tud)



^a^resfctjrift für bie XJorgefdMdjte bet fdd)f.=tl)ür. fLdnber
Tafel LXIII

2X£>b. 3H—3*9, &>üne 15.

Sieter, ^ünenmefolittüfutn aus betn Wiener Srud>.



3al>re5fc^ritt für btc T>orgcfd>ict>te bet fdd>f.»tl>ür. ilänbcr Tafel LXIV

2lbb. 350, fcüne 26.

25td!er, ‘DünenmefolitbtFum aus bem »ftcner 23rud>.



□af>resfd?rift für bte X»orttefcbid)te ber fdd>f.=tf>ür. ildnber Tafel LXV

25 t cf er, j^ünenntefolit^tfutn aus bem Wiener 25rud>»



3al>resfcf>nft für btt T*orgefd>id)te bet jad)f.=tl)ür. XLdnber
Tafel LXVI

4

2lbb, 35?—365, &üne 2; 2lbb. 368—36?, £)üne 18; 

2lbb» 370, £)üne I9.

zz
zr

Kirfer, 5)ünentncfolitbtFutn aus bem Jiener Brud^



3at>re5fct>rift für btc 'üorgefd>id)te bet fäd>v=tl?ür* Jlanber Tafel LXVH

216b. 351 tu 366, £>üne 2; 2lbb*  367, Sd>afbvücfe» 

(x/2 nah (5n)

2$itfer, £>ünenmefolttl>ti?um aus bem Wiener 23rud).










