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Eine Variante der neolithischen Flintbeile 

im Gebiet siidlich und nordlich dor Ostsee

Von Carl J o h a n B e c k e r , Kopenhagen

Mit 2 Abbildungen

Es 1st seit langem bekannt, daB die kulturellen Verbindungen innerhalb der verschie- 

dencn Gruppen der Trichterbecherkultur sehr rege waren. In der laufenden Diskussion 

uber die groBeren Problcme innerhalb dieser Kultur sind Funde und Elemente aus dem 

Mittelelbe-Saale-Gebiet biter mit dem siidskandinavischen Material verglichen 

wordeni (z. B. Behrens 1959, 1963) — und umgekehrt. Handelt es sich um direkte 

Kontakte innerhalb der Lokalgruppen, muB man sich mit engeren Gebieten beschafti- 

gen. Die Trichterbecherkultur aus den norddeutschen Kiistenprovinzen und aus dem 

siidlichen Danemark weisen vide und enge Beriihrungspunkte auf. Es war schon der 

iilteren Forschung aufgefallen, daB vide Einzelheiten in der Keramik, in den Flint- 

geraten und Grabformen siidlich und nordlich der Ostsee nahe verwandt waren. Die 

Forschungen der letzten Jahre haben dokumentiert, daB diese Verbindungen noch enger 

waren, sei es durch die zusammenfassende Arbeit uber die Trichterbecherkultur in 

Mecklenburg (Nilins 1971), sei es durch das groBzugige Forschungsprogramm uber 

die Megalithgraber desselben Gebietes (S c h u 1 d t 1972 u. Vorberichte). Die folgen- 

den Zeilen sollen ein bescheidener Beitrag zu derselben Problematik sein.

Vor 20 Jahren wurde eine Variante der mittelneolithischen Flintbeile zum ersten 

Mai beschrieben und abgebildet (Bastian 1954, 53). Es war ein dicknackiges Ge- 

radbeil mil schmalem Nacken und leichter Kriimmung (wenn man die Stiickc von der 

Breitseite sieht). Diese Kriimmung war besonders deutlich am Nacken, der zugleich 

schief gestaltet war. Dem Text nach sollte auch einc schiefe (unsymmetrische) Sclmeide 

typisch sein, was aid den Abbildungen nicht leicht zu erkennen ist. Die Beile dieser 

Art waren ziemlich gut zugeschlagen, und einige sind angeschliffen. Drci Exemplare 

wurden abgebildet (Bastian 1954, Abb. 26), ein viertes Stuck nur erwiihnt. Es 

waren Einzelfunde von Riigen und auch vom Festland (Brook, Kr. Grimmen, und 

Liepgarten, Kr. Ueckermunde).

Man kann W. Bastian zustimmen, daB es sich um einen besonderen Typ han

delt. Wenn aber diese Beile mit bestimmten dicknackigen Geradbeilen der jiitischen 

Einzelgrabkultur (Glob 1944, 134; G 1 o b 1952, Abb. 383) verglichen und auch 

von deutschen Forschern als Gerate dieser Gruppe aufgefaBt werden, hdrt die Uber- 

einstimmung mit Bastian auf. Die Einzelgrab-Beile aus Jutland und Schleswig- 

Holstein (Struve 1955, 59) sind zwar ab und zu unsymmetrisch, aber nur an der 

Sclmeide. (Es gibt so viele ungeschliffcne und typensidiere Stiicke, daB man mit Sicher- 

heit sagen kann, daB die Schiefheit ursprunglich ist und nicht durch Nachscharfen
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oder ahnliche Anderungen entstanden ist). Der herabgezogene Nacken der nordost- 

deutschen Exemplare ist bei den jiitischen Beilen unbekannt.

Es gibt auf den danischen Inseln viel bessere Parallelen, mid auch hier findet man 

dieselbe Einzelheit so oft, daB man von einem Typ oder von einer Variante sprechen 

kann. Aber es handelt sich um Beile der Trichterbecherkultur, und zwar vom Typ 

Bundso.

Vor 15 Jahren warden die schweren Geradbeile der danischen Trichterbecherkultur 

untersucht (Becker 1957) und drei dicknackige Typen aufgestellt. Es zeigte sich, 

daB innerhalb der jiingeren Trichterbecherkultur fiinf verschiedene Typen der schweren 

Flintbeile herausgestellt werden konnten, oder besser gesagt, fiinf Stadien einer Ge- 

rateform, die durch das ganze Mittelneolithikum zu verfolgen waren. Nach alter Ter- 

minologie waren zwei Typen diinnaekig, die iibrigen drei. wie gesagt, dicknackig. Mit 

einer Ausnahme wurden die Typen nach denselben Siedlungen genannt wie die vier 

letzten Stufen des lokalen Mittelneolithikums (Blandebjerg, Bundso, Lindo und Valby) 

(Becker 1954). Grob gesehen kann man sowohl die relative Chronologic wie die 

Beilformen auch in Holstein und Mecklenburg (z. B. N i 1 i u s 1971, 56) verwenden.

Der Bundso-Typ, der also um Periode MN III in Gebrauch war, wurde folgender- 

maBen definiert: Dicknackiges Beil mit schlankem Nacken. Die Breitseiten sind leicht 

gewolbt, die Schmalseilen in der Regel ebon. Die grofitc Breite findet sich an der 

Schneide. Die Breitseiten sind (in fertigem Zustand) ganz oder teilweise geschliffen, 

die Schmalseilen dagegen selten.

Durch neue, noch nicht verbffentlichte Studien uber die Flintbeile der danischen 

Trichterbecherkultur hat man einige neue Varianten aufstellen konnen, und zwar im 

ostdanischen Raum, d. h. in den flintreichen Gegenden. Hier wurden besonders ele

gante Exemplare der Bundso- und Lindo-Typen hergestellt, und oft mit beslimmten 

Einzelheiten, die so oft auftreten, daB man von echten Varianten sprechen darf. In 

diesem Zusammenhang interessiert uns eine Variante der Bundso-Beile, die nach einem 

groBen Depot von Brogard auf Bornholm genannt werden kann.

Der Fund von Brogard (Nationalmuseum Kobenhavn, A 17234—58) ist leider noch 

nicht veroffentlicht worden. Brogard liegt im Kirchspiel Pedersker, nahe der Siidkuste. 

Beim Pfliigen wurden im Jahre 1898 mehrere Beile freigelegt; kurze Zeit danach be- 

suchte der damalige Leiter des Boraholms Museums (Ronne), Lehrer J. A. Jorgen

sen , die Fundstelle. Es gelang ihm, mehrere Stiicke zu bergen. Nach dem Bericht von 

Jorgensen waren samtliche Gegenstiinde in zwei Gruppen, in einem Abstand von 

etwa zwei Metern, niedergelegt. Der Boden war feucht (Wiese); die Stiicke lagen so 

nahe der Oberflache, daB der Pflug sie freilegen konnte. In dem einen Haufen wurden 

8 schwere Beile und 4 geschliffene MeiBel gefunden, in dem anderen alle iibrigen Stiicke. 

Die Fundstiicke sind jedoch so einheitlich, daB man sie als einen einzigen Fund betrach- 

ten kann. Insgesamt wurden gefunden : 17 dickblattige, ungeschliffene Beile vom Typ 

Bundso (fast alle von der unten beschriebenen Variante), zwei diinnblattige Beile 

(ein geschliffenes und ein ungeschliffenes) und sechs SchmalmeiBel (von denen vier ge

schliffen sind). Die Technik (Zuhauen und Schliff) ist vorziiglich und entspricht der 

Flinttechnik auf dem Hohepunkt der Trichterbecherkultur.

Die meisten schweren Beile im Brogard-Funde sind, wie erwahnt, nicht geschliffen 

und zeigen deshalb den Typ in ihrer urspriinglichen, d. h. nicht umgestalteten Form.
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Abb. I Brogard, Bornholm. Dickblattiges Beil der Varianle Brogard. J : 2

Bei einem groBen Tell der Exemplare ist der Nacken schrag und schr sorgfaltig zuge- 

schlagen. Bei mehreren Stiicken sind ferner drei Merkmale feststellbar, die mil dem 

schragen Nacken in direklem Zusammenhang stehen konnen: zum ersten ein schwacher 

Absatz, der gleichsam die ganze schlankere Nackenpartie von dem iibrigen Teil des 

Bedes trennt, zum anderen eine mehr oder weniger deutliche Kriimmung der Nacken

partie und schlieBlich eine ganz leichte Ausweitung des Nackens an seinem AbschluB. 

Alle drei Merkmale sind aid’ dem Stuck Abb. 1 zu sehen; sie kommen im iibrigen ver- 

haltnismaBig selten an einem Beil vor und vorzugsweise bei besonders elegant zuge- 

schlagenen Exemplaren. Alle Merkmale sind fur die Variante Brogard typisch, aber es 

ware nicht richtig, samtliche Details bei der Definition der Varianle als entschcidend 

anzusehen; ausschlaggebend ist nur der schrage Nacken. Es sei aber ausdriicklich er- 

wiihnt, daB Beile, die durch UnregelmaBigkeiten im Flint oder durch zufiillige Be- 

schadigungen eine schrage Nackenflache erhalten haben, der Variante nicht zugerechnet 

werden.



186 Carl Johan Becker

Abb. 2 Verbreitung der Belle der Variante Brogard

Andere danische Funde zeigen das Beil in geschlifl’enem Zustand. Wie bei den iibri- 

gen Bundso-Beilen kommt der Schliff normalerweise nur auf den beiden Breitseiten 

vor. und der hintere Teil des Beiles zeigt oft cine etwas unvollstandige Behandlung.

Die Abb. 2 zeigt die Verbreitung der Brogard-Variante; die norddeutschen Funde 

sind nur der Literatur entnommen, und dadurch sind diese Gegenden wahrscheinlich 

ungeniigend reprasentiert. Aber es wird wohl deutlich, daB sich bier die Punkte um 

Riigen konzentrieren. Innerhalb der sudskandinavischen Gebiete mit Rohflintvorkoni- 

men sind sie besonders auf Seeland mit den Inseln und in Westschonen zu fmden. 

AuBerhalb dieser Bereiche sind sie in Ostschonen und auf Bornholm vertreten. Aus den 

iibrigen Landschaften aber sind audallend wenige Exemplare bekannt.

Die Variante kommt leils in Megalithgrabern (B o y e 1862, Taf. 2), teils in De

pots (B r o n d s t e d 1960, 239) vor. Die Megalithgraber-Funde sowie die Verbrei

tung deuten indirekt aid’ die Trichtcrbecherkullur bin, die Depot-Funde weisen direklen 

Kontakt mil den Formen dieser Kultur aid’. Sieber ist die Variante als eine besonders 

elegante Ausfiihrung des Bundso-Beiles aufzufassen. Aber sie wurde nur in einigen 

diinisehen Provinzen der Trichterbecherkultur hergestellt, und es ist auffallend, daB'sie
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z. B. auf Fiinen und in Teilen von Jutland fast fchlt, wo Bundso-Beile aus gutem 

Flint sonst vorkommen.

Durch die Verteilung der Brogard-Beile zeiclmet sich — mit anderen Worten — 

einc gewisse Werkstatte ab. Man hat sogar den Eindruck, dab es mehrere soldier 

Pi’oduktionseinheiten gab. So sind die Beile aus Nord- und Nordwestseeland etwas gro- 

ber und ini Durchschuitt kleiner als die suddanischen Stiicke. Und wiederum kann man 

vielleicht sagen, dab die auf norddeutschem Gebiet gefundenen Beile nicht so elegant 

wie die aus Siiddanemark sind. Es ist natiirlidi, dab man die Flintvorkommen auf 

Ritgen lokal verwendet bat und dab man jedenfalls fiir das Mittelneolithikum nicht 

mit Handel von Flinlgeraten liber die Ostsee rcchnen darf. Strenggenommen ist diese 

Frage nie richtig untcrsucht worden, und sie wird sehr schwer zu klaren sein. ( m nur 

ein Problem zu erwahnen: Es ist klar (wie es in anderem Zusammenhang dokumentiert 

werden wird), dab man Beile mid andere Gerate immcr wieder umgestaltct und neu 

behauen hat, nicht nur in den flintarmen Gebieten, sondern auch da, wo Rohmaterial 

in guter Qualitat vorhanden war. Es ware eine naheliegende Aufgabe, die komplizier- 

ten Probleme der Produktion und des Handels mit groben Flinlgeraten in Nordeuropa 

durch das ganze Neolithikum hindurch naher zu untersuchen. Das Feststellen von Ge- 

meinsamkeiten der Beiltypen und Varianten nbrdlich und sudlich der Ostsee hat in 

Wirklichkeit nicht nur Bedeutung hinsichtlich der Kontakte innerhalb der Trichterbe- 

cherkultur, sondern auch fur die allgemeine Kulturgeschichte des nordeuropaischen 

Neolilhikums.
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