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Okonomische Aspekte der Feuersteinbearbeitung in der Trichterbecherkullur

Von l> o g d a n Bale e r , Warszawa

Mit 2 Abbildungen

Bei der Untersuchung der okonomischen Aspekte der vorgeschichtlichen Feuerstein- 

bearbeilung gelit es um die Bestimmung der wirtscbaftlichen Rolle einzelncr RohstolTc 

mid Erzeugnisse sowie uni die Rekonstruktion des Prozesses der gesellschaftlichen Ver- 

teilung dieser Erzeugnisse, die als produktive Dauergebrauchsgiiter zu betrachten sind. 

Unter ihnen sind Arbeitsgerate und Waflen, die bekanntlich cine fiihrendc Rolle bei der 

Entwicklung der Produktivkrafte der Steinzeit spielten. Mit den wirtscbaftlichen Proble- 

nien der Feuersteinproduktion sind organisatorisch-technische Probleme der Feuerstein- 

gewinnung und -bearbeitung eng verkniipft.

Um der gebotenen Kiirze widen bin ich nicht imstande, die Forschungsmethoden zu 

charakterisieren (dazu vgl. Balcer 1975, S. 23—44). Vielmehr sind hier nur die wichtigsten 

Forschungsergebnisse und die grundsatzlichen Deutungsmoglichkeiten des Fundmaterials 

darzulegen. Die Fundstiicke stainmen aus etwa 150 Fundstellen der Trichterbecherkullur 

in der Siid- und Ostgruppe, vorwiegend aus der jiingeren Stufe der Kultur. Die meisten 

Fundstellen liegen auf den fruchtbaren 1 lochebenen in Malopolska, in unmittelbarer Nach- 

barschaft der reichhaltigen urspriinglichen Silexvorkommen. Die groBe Menge der Silex- 

I'unde aus den Fundstellen der Trichterbecherkullur schafft cine gute Grundlage fur die 

Untersuchung vieler mil der neolithischen Silexbearbeitung verbundenen Probleme 

(Balcer 1975, S. 20). Verwendet warden folgende Silexarten: der Swieciechow-Feuerstein, 

der gebiinderte Krzcmionki-Feuerstein aus dem Gebiet des SwiQtokrzyskie-Gebirges, der 

Jura-Feuerstein aus deni Cz.Qstocho waer-Krakower Juragebiet sowie der importierte Wol- 

hynier-Feuerstein. Alle diese Silexarten eigneten sich besonders gut fiir die Produktion 

der makrolithischen Erzeugnisse. Als Ergiinzung der genannten Silexarten diente der er- 

ratische baltische Feuerstein. Samtliche genannten SilexrohslolTe konnten im Tagebau 

gefbrdert werden. Dies betrifft nach meinem Dafiirhalten auch den gebanderten Krze

mionki-Feuerstein, der in der Trichterbecherkullur fiir die Produktion von Beilen nur cine 

geringe Bedeutung gehabt haben diirfte. Seine Fbrderung unter 'Page entwickelte sich 

erst spater in der Kugelamphorenkultur.

In der Feuersteinindustrie der Trichterbecherkullur sind zwei Produktionszweige zu 

verzeichnen. Der eine Zweig umfaBte die Produktion von Geratscbaften aus Klingen- 

halbstucken, seltener aus Abschlagen; der andere Produktionszweig stellte Kernstein- 

werkzeuge, hauptsachlich Beile, her. Dabei lassen sich vier Stufen des Produktionsprozes- 

ses unterscheiden:
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Slufe I — voi'bereitende Bearbeitung;

Stufe II — Produktion von Halbfabrikaten (Klingen, Abschlage) und Halbstiicken von 

Kerngeraten, die die erstrangige und grundlegende Bcdeutung im gesamten ProzeB der 

Silexbearbeitung hatte;

Stufe III — abschlieBende Bearbeitung von Geraten;

Stufe IV — Reparatur und Umarbeitung von Geraten.

Jede Stufe brachte verschiedene Erzeugnisse, die das Zicl der Bearbeitung waren, sowie 

verschiedenartige Produktionsabfalle hervor (Abb. 1).
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Abb. 1. Vereinfachtes Schema des Produktionsprozesses der Feuersteinbearbeitung in der 

Trichterbecherkultur

Das hauptsachliche Halbrohmaterial bildeten Klingen, deren Lange meistens 16 bis 

17 cm, manchmal sogar 30 cm betrug. Man produzierte aus ihnen vor allem Sichel- 

messer (Sicheleinsatze mit einheitlichen, langen Klingenschneiden), deren Nutzbarkeit 

bei steigender Lange wuchs. Aus Klingen wurden auch Kratzer, Bohrer und manche an- 

deren Gerate hergestellt.

Zu den wichtigsten Kernsteingeraten gehorten groBe, rechteckige, teilweise geglattete 

Beile, deren Lange zumeist 15 bis 16 cm betrug. GroBe Klingengerate und Beile wurden
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repariert, manchmal sogar einige Male umgearbeitet, bis schlieBlich kleine sekundare und 

rudimentare Formen entstanden. Sehr oft kommen ausgesplitterte Stiicke als Uberreste 

voi*. Die Silexfunde der Trichterbecherkultur in Malopolska stellen eine Einheit dar, die 

ich als Feuersteinindustrie der Trichterbecherkultur in Malopolska bezeichnen mochte 

(Balcer 1971, S. 29—49; 1975, S. 45—146). Ihr charakteristisches Stilmerkmal 1st die 

GroBe der Primarerzeugnisse.

Diese Entwicklung der Feuersteingewinnung und -bearbeitung in der Trichterbecher

kultur war mit der Entwicklung der produktiven Wirtschaftsform, besonders mit der 

Steigerung der Pflanzenproduktion sowie mit der SeBhaftigkeit verbunden. Am meisten 

waren makrolithische Beile und lange Klingon zur Herstellung von Sichelmessern ge- 

fragt. Die iibrigen Gerate spielten eine Bolle als Instrumente zur Bearbeitung organischer 

Stofl'e.

Die Silexproduktion in der Trichterbecherkultur war kein kontinuierlicher ProzeB. Sie 

wurde stoBweise an verschiedenen Orlen durchgefiihrt, wohin man die Erzeugnisse der 

aufeinanderfolgenden Bearbeitungsstufen brachte. Wir kbnnen drei Arten von Einrich

tungen aussondern. die sich hinsichtlich der Teilnahme an der Feuersteinproduktion von- 

einander unterscheiden (Balcer 1975, S. 176—191).

1. Feuersteingruben: Hier wurde der RohstofT gewonnen und aufbereitet, es herrschen 

Uberreste der ersten Produktionsstufe vor, wahrend die der zweiten seltener sind.

2. Produktionssiedlungen: Sie lagen in der Nahe der Abbaugruben. Dort kommen zahl- 

reiche Funde vor, die aus dem ganzen ProduktionsprozeB der Silexindustrie stammen, vor- 

wiegend jedoch aus der zweiten Stufe, die aus der dritten und vierten treten zuriick im 

Fundmalerial. Der Anteil der „Abfallprodukte“ am Fundmaterial dieser Produktionssied

lungen betragt 93 bis 97 Prozent, der der Gerate dagegen nur 3 bis 7 Prozent.

3. Verbrauchersiedlungen: Sie liegen zum groBten Toil viel weiter von den Lagerstatten 

entfernt als die Produktionssiedlungen und zeichnen sich oft durch ein geringes Vorhan- 

densein an Silexerzeugnissen aus. Es wurden dort vorwiegend die Erzeugnisse der dritten 

und vierten Produktionsstufe gefunden. Neben den erstklassigen Klingen und ungeglat- 

teten Beilen, die von auBen als Fettigerzeugnisse herbeigeschafft wurden, kommen Gerat- 

schaften in rudimentarem Zustand vor sowie nur ganz wenige Abfalle von Ausbesserungen 

und Umarbeitungen der Gerate. Die beiden letztgenannten Tatigkeiten wurden vorge- 

nommen, um eine maximale Nutzungsdauer der beschrankten Bestande an Feuerstein- 

erzeugnissen zu erreichen.

Eingehende Forschungcn haben bisher zwei Produktionssiedlungen der Trichterbecher

kultur erfaBt: Cmielow und Zawichost, woj. Tarnobrzeg, in der Nahe der Berggruben des 

Swieciechower und Krzemionki-Feuersteins (Balcer 1975, S. 180—183). In mehreren Ab- 

fallgruben dieser Fundorte wurden 1000 bis uber 22000 Silexstiicke freigelegt, die dort- 

hinein wohl von den auf der Erdoberflache gelegenen Schlagstellen zusammengeschuttet 

worden waren. Diese Fundsliicke waren Abfalle von einer ganzen Beihe an Produktions- 

vorgangen, bei denen jcweils einige zehn bis einige hundert ungeglattete Beile und einige 

hundert bis einige tausend Klingen aus gebandertem und Swi eciecho w-Feuerstein erzeugt 

wurden. Die Annahme also, daB in den Produktionssiedlungen sogar betrachtliche Uber- 

schiisse an Feuersteinerzeugnissen zu verzeichnen waren, scheint begriindet zu sein 

(Balcer 1975, S. 197-206).

Die Beispiele der Verbrauchersiedlungen in der Trichterbecherkultur sind sehr zahl- 

reich, denn sie bilden die Mehrheit der erschlossenen Ansiedlungsobjekte schlechthin.
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Wic Experiment ergeben haben, benotigte man zur Feuersteingerateherstellung nicht 

viol Zeil, Das arbeitsaufwendige Gliitten der Beile wurde nicht von den Produzenten, son- 

dern von den Verbrauchern selbst ausgcfiihrt. Die meiste Zeil beanspruchte aber die Ge- 

winnung und der Transport der Feuersteinrohstolfe. Die Feuersteinindustrie konnte einc 

Nebenbesehaftigung gegcn fiber den Hauptbereichen der neolithischen Wirtschaft gewe- 

sen sein. In dem Wirtschaftssektor, der hier erorterl wird, konnten verhaltnismaBig kleine 

Menschengruppen eingesetzt werden, die zeitweise den anderen Beschaftigungen der Ge- 

meinschaft fernblieben.

Zu den grundlegenden okonomischen Problemen bei den Untersuchungen zur Feuer

steinindustrie gehort eine Rekonstruktion der Produktionsverhiillnisse. Die wichtigsten 

Voraussetzungen dafiir sind im Faile der Trichterbecherkultur die drei genannten Arten 

der Forschungsobjekte, die eine so unterschiedliche Struktur der Silexfunde aufweisen. 

Diese Verschiedenheit ist hbchstwahrscheinlich auf die Entwicklung einer Gruppenspeziali- 

sierung in der Trichterbecherkultur zuriickzufuhren, deren Vorteile der gesamten Gemein- 

schaft zuteil wurden. Die Berggruben sind jenc Zentren, wo die Spuren einer Tatigkeit 

sowohl dei1 wirtschaftsautarken Gemeinschaften als auch der wenigen, bereits spezialisier- 

ten und in den Produktionssiedlungen wohnhaften Gemeinschaften beobachtet werden 

konnen. Diese Gemeinschaften durften regelmafiig gewisse Uberschiisse an den Erzeug- 

nissen der zweiten Produktionsstufe crreicht haben, die fiir den Tauschhandel bestimmt 

waren. Die Verbrauchersiedlungen konnen Niederlassungen gewesen sein, die bereits ihre 

Selbstandigkeit bei der Feuersteinproduktion eingebuBt haben und deshalb gezwungen 

waren, Tauschbcziehungen mit anderen spezialisierten Gemeinschaften anzukniipfen, um 

die unentbehrlichen Feuersteingerate zu erhalten. Die Einteilung in Produktions- und 

Verbrauchersiedlungen macht sich in einigen Siedlungsmassierungen bcmcrkbar, die in 

der Nahe der primaren, aber auch sekundaren Silexvorkommen liegen, was eincn allge- 

meinen Charakter des Entwicklungsprozesses einer Gruppenspezialisierung im Bereich 

der betreffenden Kultur bezeugen wurde. Die individuelle Spezialisierung innerhalb einer 

Gruppc diirfte sich erst in jiingeren Kulturen entwickelt haben. Es ist anzunehmen, daB 

sich bkonomische Strukturen gebildel hatten (Abb. 2), die viele auf groBeren Gebieten 

wohnende Gemeinschaften verbanden, von denen nur wenige Gruppen bei der Feuer- 

steingewinnung und -bearbeitung besch aftigt waren. Dies bcdcutete nun eincn Fortschritt

Abb. 2. Modell der Gruppenspezialisierung fiir die Feuersteingewinnung und -bearbeitung in 

der Trichterbecherkultur. I, II, III, IV — Stufen des Produktionsprozesses, s. Abb. 1
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im Vergleich mit den donaulandischen Kulturen, wo bei der Feuerstein Indus trie im allge- 

meinen eine Selbstversorgung vorhcrrschte.

Die Spezialisierungsentwicklung, die mit einer Arbeitsteilung idenlisch war, war zwei- 

fellos ein fiir die Entwicklung der Produktivkrafte giinstiger Faktor. Dadurch warden 

wirtsehaftliche und kulturelle Bandc gefestigt und der InformationsfluB erleichtert. Der 

Umfang dieser Erscheinung wird durch die Verbreitung der Erzeugnisse aus den jeweili- 

gen Silexarten veranschaulicht. Beile und Klingen aus den Swieciechower und Wolhynier 

Rohstoffen kommen im Umkreis bis zu GOO km von den Lagerstiitten vor. Beziiglich der 

Erzeugnisse aus Swieciechower Feuerstein babe ich drei Verbreilungszonen ausgesondcrt 

(Balcer 1975, S. 224—238; 1976, S. 192—195). Etwa 59 Prozent der Swieciechow-Silex- 

funde treten in Zone 1 in einem Umkreis von 60 km von den Vorkommen entfernt auf. 

Dort hatte der Rohstoff die wichtigste Bcdeutung bei der Produktion. In Verbreitungs- 

zone 2 treten in einem Umkreis von 60 bis 180 km 24 Prozent der Fundstellen auf, wo 

der Swieciechower Feuerstein Hauptrohstoff oder ein wesentliches Erganzungsrohmaterial 

der anderen Silexarten war. In Zone 3, deren Radius 180 bis 570 km betragt, sind uns 

17 Prozent der Fundstellen bekannt. Auf manchen Fundstellen war der betreffende Feuer

stein dor wichtigste importierte Rohstoff, auf anderen treten nur vereinzelte Erzeugnisse 

aus diesem Rohstoff auf, die, wenn sie auch koine entscheidende Bedeulung fiir die Wirt- 

schaft batten, doch ausgedehnte Beziehungen und Verbindungen bezeugen.

Es ist anzunehmen, daB Silexerzeugnisse von den Produzenten auf Wanderungen mit- 

genommen wurden und daB ein direkter Tauschakt zwischen den Erzeugern und ersten 

Erwerbern sowie zwischen den ersten und weiteren Erwerbern erfolgte. Bei der Vertei- 

lung von Erzeugnissen spielten die Wasserwege die groBte Rolle. Das Gewicht von 

1000 Klingen betragt etwa 80 kg, soviet wiegen auch etwa 200 Beile. So konnte auch eine 

kleine Menschengruppe mit einem Einbaumboot oder einem Saumlier eine groBe Menge 

von Erzeugnissen befordern, die fiir einen Zeitraum von einem bis zu einigen Jahren aus- 

reichen konnte.

Den Tauschwert der Feuersteinerzeugnisse bestimmte der Arbeitsaufwand, der bei 

Forderung, Produktion und Beforderung der Rohstoffe geleistet werden muBte, sowie 

ihre groBe wirtsehaftliche Bedeulung. Man nimmt an, daB als Gegenleistung fiir die Flint- 

erzeugnisse Vieh oder auch Uberschusse aus der Pflanzenproduktion bzw. Gewobe oder 

Haute dienen konnten, die leicht an die Tauschstellen zu transportieren waren.

Die in der Trichterbecherkultur festgestellten Erscheinungen finden sich ebenso im 

Kreis der iineolithischen und friihbronzezeitliehen Kulturen, was auf die entsprechende 

Entwicklung der Produktionswirtschaft und auf den Bedarf an Beilen und Sichelmessern 

zuruckzufiihren ist. Die Untersuchung der okonomischen Probleme erfordert ihre Fort- 

setzung, da die wissenschaftliche Bearbeitung der zahlreichen Silexfunde des Neolithikums 

im Vergleich zu anderen zuganglichcn Quellenarten der Archaologie im Prinzip vernach- 

lassigt worden ist.

Ubersetzung von Jerzy Gutowski
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