
Jschr. mitteldt. Vorgescli. 63 S. 149-157 Halle/Saale 1981

Der Stellenwerl der Feuersteintechnik der Trichterbecherkultur 

im Neolithikum von Malopolska

Von A n n a Mac h n i k o w a , Krakow

Mil 5 Abbildungen

Mil der Herstellung nines Werkzeuges bezweckt der Mensch die Ermoglichung beziehungs- 

weise eine Erleichterung der mit seiner Lebenslage verbundenen Arbeit. Die Art des Werk

zeuges steht also in enger Verbindung mit den wirtschaftlichen Erfordernissen und ist 

gewissermaBen deren Abbild. Der in ein Werkzeug umgesetzte technische Gedanke ent- 

wickelt sich im Laufe der Geschichte mil der Evolution der Bediirfnisse innerhalb des 

Rahmens konkreter Mbglichkeilen nines Zeitallers.

Wenn wir die neolithische Silexinduslrie betrachten, so sehen wir, dal.! sich jegliche 

Neuerungen und Anderungen in der technischen Auffassung von Werkzeugen in verhalt- 

nismaBig kurzer Zeit nach ihrem ersten Auftreten in vielen zeitgenossischen, manchmal 

ganzlich verschiedenen Kulturen verbreileten. Dagegen unlerliegen solche Erscheinungen 

wie Form oder Ornamentik der GefiiBe lest der Tradition, so daB sic die Kontinuitat der 

Kulturgruppen bestimmen helfen.

Die Veranderung von Erfordernissen im Zusammenhang mit der Entwicklung der 

Landwirlschaft und dem Anwachsen der Bevblkerung innerhalb einer bestimmten Ge- 

schichlsperiode, genauer gesagt am Ende des 4. Jt. v. u. Z., gab den AnstoB zu einer Ver- 

vollkommnung der Sichel und des Messers. Dazu diirflen mil dem Auftreten der Metal

lurgic verbundene nene Techniken beigetragen haben. Die bier angesprochene Verande

rung beobachlen wir auf polnischem Gebiel in voller Starke in der Trichterbecherkultur 

(TBK). Sic crscheinl fast gleichzeitig in anderen Kulturen jenes Zeitallers.

Auf Grund einiger wichtiger Anderungen in der technischen Konzeption des Sile.x- 

gerates kann man im Neolithikum und in der Friihbronzezeit drei Perioden feslstellen. 

Die crsle Periodo dauert von den Anfiingen des Neolithikums bis in die letzten Jahrhun- 

derte des 4. Jt. v. u. Z. (etwa 3200—3100). Flier beginnt die zweitc Etappe, die bis zum 

Ende des 2. .II. v. u. Z. wahrt, als auf dem Gcbiete von Milteleuropa die Glockcnbechcr- 

kullur in Erscheinung tral. Diese Periodo kann in zwei Phasen unlerleilt warden. Die 

ersle dauert bis zum Ende Ides dritten Milleniums und ist mil der jiingslen Slufe des 

Lengycl-Polgar-Komplexes und mil der TBK verbunden. Die zweite erstreckt sich bis 

zum Anfang des zweiten Milleniums und ist mit der Kugelamphoren- und der Schnur- 

keramik-Kultur verbunden. Die dritte Periodo der Silexindustrie auf polnischem Boden 

ist mit den fruhbronzezeitlichen Kulturen verkniipft und dauert bis in die ersten Jahr- 

hunderle des zweiten Milleniums.

In den cinzelnen Perioden beobachlen wir wichlige 1 nterschiede in der technischen
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Korizeption des Gerates und daraus folgend Anderlingen in der Technik der Klingen- 

produktion wie auch in der Auswahl des Rohmaterials. Wir bemerken auch Unterschiede 

bei der Nutzungsintensitat der einzelnen Silexrohstoffarten.

Die Gerateherstellung der ersten Periode stiitzt sich in erster Linie auf unbedeutende 

Rohstoffvorkommen, die sehr haufig oberirdisch auftraten oder aus der Erde ausgegraben 

werden muBten. Die Ausbeulung des Rohstoffs und die Ilerstellung der Werkzeuge land 

grundsatzlich in Siedlungsnahe statt. Jedermann produzierte fur den eigenen Gebrauch. 

Die moist pyramidenformigen Kerne crgaben kleine und schmale Klingen von 6 bis 7 cm 

Lange und 1,5 bis 2,0 cm Breite (Abb. 2,1—5). Aus ihnen wurden u. a. zusammenge- 

setzte Werkzeuge hergestellt, vor allem die allgemein bekannten Siclieln. Die Schneide 

dieser Werkzeuge ist infolge schragen Herausragens von gebrochenen oder retuschierten 

Klingen aus der Schaftung als Sage ausgebildet. Die vorstehenden Teile weisen schrage 

Gebrauchsspuren auf. Manchmal waren die Klingen als Sichelschneide auch parallel zum 

Griff eingesetzt und gelegentlich sageartig retuschiert (Dzieduszycka-Machnikowa und 

Lech 1976) (Abb. 1,1,2).

Abb. 1. Neolithische Siclieln und Messer. 1 — Fayum/Vordynastisches Neolithikum, 2 — Kara- 

nowo/Scbicht IT, 3 — Burgaschisec-Nord/Corlaillod-Kullur?, 4 — Sichel der TBK/Rekonstruk- 

lion (1—3 nacb IL J. Mil Iler-1 Seek. 4 — nacb B. Balcer)

Wahrend der ersten Ilalfle dieses Zeitabschnittes wurde der schokoladenbraune Roh- 

stoll verwendet, welcher aus den nordlichen Gory Swiytokrzyskie stammte, wo sehr gules 

Material in kleineren Konkrelionen ansteht (Schild 1976). Eerner wird auch Rohstolf 

verarbeitet, welcher aus dem Jura von Krakow-Czestochowa aus der Gegend von Krakow 

slamnit (Kaczanowska und Kozlowski 1976). Der Schokolade-Ecucrstein wurde bereits
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Abb. 2. Klingen und Klingengerate aus „Schokoladen“silex. 1—5 — Opatow/Friihe Lengyel- 

Kultur, 6 — Wyci^ze/spiite Lengyel-Polgar-Kultur, 7 — Zlotniki (nach A. Dzieduszycka-Mach- 

nikowa, J. Lech)

in jener Zeil, durch Abbau gewonnen, was der durch R. Schild in Tomaszow, pow. Radom 

(Balcer 1971, S. 1 18), entdeckte Schacht beweist. Dieser Schacht wurde in einer Tiefe von 

etwa 3,5 m vor Erreichung der silexhaltigen Schicht aufgegeben, welche sich ungefahr 1 m 

tiefcr befand. Aus dieser Schicht ergab sich das C14-Datum 3945 + 45 BC (GrN—7050) 

(Schild 1976, S. 159). Dieser Wert entspricht der SchluBphase der Bandkeramik, der Stich- 

bandkeramik sowie der friihesten Phase der Lengyel-Polgar-Kultur und der altesten 

Phase der TBK in Polen.

Das bekannte aus Sarnowo, pow. Wloclawek, aus der Siedlungsschicht unterhalb der 

kujawischen Grabstatte stammende Datum fixiert dieselbe zeitlich auf die erste Hallie des 

4. Jt. v. u. Z. (36'20 + 20 BC) (Gabalowna 1970). In der erwahnten Siedlungsschicht, 

ebenso wie in der unterhalb der kujawischen Grabhugel in Gaj, pow. Kolo (Chmielewski 

1952), gelegenen gleichaltrigen Schicht wurden hauptsachlich Erzeugnisse aus Schokolade- 

Feuerstein gefunden, der im siidlichen Kulturkreis allgemein benulzt wurde. Die Silex- 

artefakte entsprechen metrisch und typologisch der Industrie der oben erwahnten 

Kulturen.

In den Anfiingcn der zweiten Hallie des 4. .Jt. v. u. Z. zeichnct sich ein gewisser Um- 

bruch in der Mclrik eines Teiles der Klingenhalbstucke ab, wo ein Anwachsen der Breile 

und der Lange der Klingon, auch der Klingenwerkz.euge, zu beobachlen ist. Dieselben mes- 

sen zwischen 9,0 mid I 1,5 cm Lange und 2,0 und 3.0 cm Breile, was im Verhallnis zu 

den vorherigen AusmaBen, 5,0 bis 7,0 cm Lange und 1,5 bis 2,0 cm Breite, einen deutlichen 

Unterschied ausmacht (Abb. 2,6,7). Wir trellen einzelne Serien solcher Klingen als Im- 

porle inmitten Siedlungsmalerials neben tradilionellen, ortlich produzierten Formen. Wir 

wissen, daB in dieser Zeil der Rohstoff bereits im Bergbau gelordert wurde. wovon z. I!, 

das Silexbergwerk in Sqspow, pow. Olkusz (Dzieduszcka-Machnikowa und Lech 1976), 

zeugt. In diesem nach C14-Messung auf 3375 + 90 BC (Lech 1975) datierten Bergwerk 

wurde der Jurafeuerstein ausgebeulel.
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Das Ende des vierten Milleniums erbffnet die zweite Periode der Entwicklung der 

Silexindustrie. Hie kann in 2 Phasen eingeteilt werden. Der erste und langere Abschnitt 

ist mit der spatesten Phase des Lengyel-Polgar-Komplexes und mit dor TBK verbunden. 

In dieser Zeil lagen die Workstation neben den linen. Wir beobachten ferner eine inter- 

essante Variabilitat in der Benulzung verschiedener Rohstoffe.

In der Zeit zwischen 3200 und 3000 v. u. Z. vollzieht sich ein wichtiger Umbruch so- 

wohl in der Metrik der Klingenwerkzeuge als auch in der technischen Auffassung soldier 

Schneidewerkzeuge wie Sichel und Messer. Jetzt ersdreinen Werkzeuge, welche einen ein- 

heitlichen, langen Schneidenrand besitzen (Abb. 1,3,4). Zusammengesetzte Werkzeuge 

werden nicht niehr produziert, die Sicheleinsatze mil Schragpolitur verschwinden vollig. 

Derselbe Wechsel in den Formen der Werkzeuge findet auch innerhalb gleichzeitiger siid- 

licher Kulturen stall (Tripolje, fiszapolgar, Salcnta, Gumelnita, Petresli u. a.).

Die TBK beginnt jetzt ihren EnlwiddungsprozeB, welcher auf deni polnischen Boden 

elwa 1000 Jahre dauerte. Das iilleste C|z‘-Dalum aus dieser Periode stainmt aus einer Sied- 

lung von Grodek Nadbuzny mit 3110 + 60 BC (KN 234) (Bakker, Vogel und Wislanski 

1969, S. 233). In dieser Zeit laBt sich eine bedeutende Entwicklung der Werkstatten neben 

den Minen von verschiedenen Feuerstein-Sorten bemerken, auch solchen, die bisher eine 

ganz geringe Rolle gespielt haben, wie z. B. der Swieciechow-Silex (Balcer 1971). Der 

Rohstoff und die aus den Werkstatten stammenden Klingen wurden in der nachsten Um- 

gebung des Abbauplatzes verteilt (Balcer 1975). Zwischen den Silexartefakten, die man 

an! den Siedlungen dieses Zeitallers findet, kommen oft Klingen und Klingengerate vor, 

ohne Abschlagmaterial. das auf den Abbauplatzen geblieben ist. Der wolhynische Roh

stoff war damals nicht nur in der Tripoljekullur verbreitet, die leilweise zum Gebiet des 

Vorkommens dieses Rohmaterials gehbrte, sondern auch in Malopolska (TBK) und der 

Ostslowakei (Tiszapolgarkultur), wohin er in groBen Knollen exportiert wurde (Siska 

1966).

Aus der ersten Halfte des dritten Milleniums, der Baalberger Kultur und der Bodrog- 

kereszturkullur, werden auf kujawischen TBK-Fundstellen (Wichrowice: Wislanski 1963; 

Obalki: Tetzlaff 1961) wie auch aus der jungslen Phase des Lengyel-Polgar-Komplexes 

von Malopolska (Kozlowski 1971, S. 75, Taf. V,4) und aus der slowakischen Lazniany- 

Gruppe (Kaczanowska 1976) Klingengerate aus breitcn, groBen Klingen aus sogenanntem 

Schokolade-Feuerstein gefunden (Abb. 3). Dieser Rohstoff war in der ersten Periode zur 

Produklion kleiner, schmaler Klingen gebraucht worden (Abb. 2,1—5).

Ungefahr in der gleichen Zeil zeigt sich auf unscren TBK-Fundstellen wie auch in der 

Lazniany-Gruppe cm bis dahin kaum benutzter Silexrohstoff vom sogenannten G-Typus 

(Kaczanowska 1976, S. 39). Er war sehon in der ersten Entwicklungsphase der Silexindu

strie vor dor Makrolithisierung anzulrelTen, nun werden breile. groBe Klingen geschlagen. 

In der fortgeschrittenen zweilen Phase begann die grubenniaBige Ausbeutung zwecks 

Forderung grbBerer Rohstoffblocke, was erst die Produklion von tnakrolithischen Klingen 

ermbglichte. Dies land wahrscheinlich zwischen 2800 und 2700 v. u. Z. stall. Damit ge- 

winnt man ein wesenllidles Argument, um post quem Komplexe der TBK und auch an- 

dere Kulturen mil Klingen odor klingenarligen Werkzcugen aus diesem Rohstoll zu da- 

tieren. In ahnlicher Weise diirften die oben erwahnten makrolilhischen Klingen aus 

Schokolade-Feuerstein diejenigen Komplexe. in welchen sic auflrelen, auf die Zeitspanne 

zwischen 3000 und 2700 v. u. Z. datieren. Sclbslverstandlich konnen weilere Forschungen 

und neuc Matcrialien diese Dalen prazisieren.
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Abb. 3. Klingengerate aus ..Scliokoladcn“silex aus kujawischen Grabern. 1 — Obalki (nadi 

W. Tetzlaff), 2 — Wichrowice (nadi T. Wislanski)

Die intensivste Entwicklung der Ausbeutung und Bearbeitung des Swieciechow-Feuer- 

steins schcint mit der Zeitspanne zusammenzufallen, in welcher die Siedlung in Cmielow 

mid andere gleichzeitige Siedlungen bestanden. Zahlreiche C -Daten fixieren diese Sied

lung in die Zeil zwischen 2825 + 40 und 1665 + 40 I3C (Bakker. Vogel mid Wislanski 

1969, S. 233).

In Polen dauert die TBK bis in die zweile Ilalfte des 3. Jt. v. u. Z. Die letzten Daten 

aus Bronocice weisen darauf hin. Demnaeh also und von dem altesten Datum aus Sar- 

nowo ab gerechnet (3620 + 60 BC), entwickelte sich die besprochene Kultur wahrend 

1300 Jahren. Ungefahr in >'der Mitte ihres Bestehens erlebt sie einen Umbruch in der 

technischen Auffassung der wichtigsten Werkzeuge, ein Vorgang, der mit dem Fortschritt 

der Rohstoffgewinnung und mit der Organisation der Produktion in Verbindung steht.

Im letzten Jahrhundert des dritten Milleniums beginnt die zweite Phase der zweiten 

Periode im Enlwicklungsgang der Silexindustrie. Auf die TBK folgten in Malopolska die 

Kugelamphorenkultur und die Schnurkeramikkultur. Die Gerateherstellung beider Kul- 

turen beruht weilcrhin auf der Klingenindustrie, unterscheidet sich jcdoch ih typologischer 

Hinsicht erheblich von den Silexprodukten der TBK. In den Grabern der Sehnurkeramik- 

kultur z. B. linden wir u. a. einc vollig neue Form, welches sicher einc Wallc ist: den 

Dolch oder die Speerspitze (Machnik 1966, Taf. XXXV,7—9, XXXVII,2,3) (Abb. 4). Es 

ist eine Klinge mil llacher, oftmals paralleler Retusche und einer Spitze in Form eincs 

golischen Spitzbogens. Obwohl sie kleiner und mit gcringerer Sorgfalt ausgefiihrt sind, 

erinnern sie in ihrer allgemeinen Anlage an gleichzeitige Dolche aus Grand-Pressigny- 

Rohstoff, welehe in den spiiten Gruppen der Schnurkeramik am Niederrhein und inner-
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Abb. 4. Feuersteindolche der Schnurkeramik und ZIota-Kultur in Malopolska. 1—3 — Zlota 

(nach Z. Krzak), 4 — Rosiejow, 5, 6 — Brzezinki (4—6 nach J. Machnik)

halb der S.O.M.-Kultur (Lanling mid van der Waals 1976) auftrcten (Abb. 5), sowie an 

Klingen aus diesem Rohstoff in jiingcren Schichten von Yverdon (Uerpmann 1975). Die 

C14-Daten fiir die Schnurkeramikkultur in Polen fixieren diese zwischcn 2150 + 100 mid 

1850 + 100 BC (Machnik 1979). Andernorts ist dies die Zeit intensiver Klingenherstellung 

aus Grand-Pressigny-Flint, worn it sieli die Regel einer ungefiibr glcicbzeitigen Verbrei- 

tmig von Silexformen ahnlicher Form mid Technik bestatigt.
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Abb. 5. Grand Pressigny-Silexdolche aus der Schnurkeramik-Kultur in Holland. 1 — Ernst 

Hanendorp, 2 — Greven (nadi J. N. Lanling und J. D. van der Waals)

Die Feuersteinindustrie der Kugelamphorenkultur slellt ein anderes Problem dar, da 

sie mit dem Mesolithikum Verbindungen gchabt zu haben scheint (Balcer 1976). Die Vor- 

kommen des sehr guten Schokolade-Feuersteines in den Swi^tokrzyski-Bergen warden 

in dieser Zeit bergmannisch abgebaut, was Untersuchungen von Pi. Schild in Polany 

Kolonia II bewiesen haben, wo der Zenlralschacht auf 2055 mid 2040 BC datiert wire! 

(Lanting und van der Waals 1976). Der hier geforderte Rohstoff diente hauptsachlich zur 

Produktion von Pfeilspilzen.

Die dritte Phase der Feuersteinindustrie beginnt mil dem Erscheinen kleiner Men- 

schengruppcn der Glockenbecherkullur in Slask und Malopolska. Dies hatle nachhaltigen 

EinfluB auf die weilere Entwicklung der Zivilisation auf polnisehem Boden. Die Feuer-
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sleinindustrie zeigt mil flach retuschierten Spitzen (Abb. ^,2,4,6') gewisse Merkmale der 

Sell mi rkeram i k ku I In r. Gleidizeitig jedoch lassen sich doppelseitige Retuschen auf den Ab- 

schlagen feststellen, welche in der polnischen Schnurkeramik nieht vorkommen (Abb. 

4,5,6). Die seltenen Klingen und Klingengerate sind kleiner als in der vorherigen Periode 

und aus versehiedenen Rohstoffen hergestellt. Sie scheinen aus kleinen spezialisierten Pro- 

duktionszentren zu stammen. Es kommen zumeist Abschliige und Abschlaggerate vor. 

Interessant ist, daB auch in AVesteuropa die oben erwahnten Klingenspitzen aus Rohs toff 

von Grand Pressigny in den Grabern der Glockenbecherkullur nicht auftreten (Schild 

1977). Die Tradition der langen, breiten Klingen wire! also unlerbrochen.

In der Chlopice-Vesele-Kultur, welche urn das Jahr 1850 v. u. Z. auf polnischem Ge- 

biel erscheint, herrscht dann die Abschlagindustrie fast ausschlieBlich vor. Wir beobachten 

in dieser Zeit cine radikale Anderung in der Bearbeilungstechnik des Feuersteins. Klingen 

und Klingengerate kommen nur nodi sehr selten vor.

Die neue Feuersteintechnik zeigt sich in vollem Ausmafi in der Mierzanowice-Kultur, 

aber auch in anderen friihbronzezei I l ichen Kulturen. Sie dauerte auf unserem Gebiet elwa 

150 Jahre zwischen 1750 und 1650 v. u. Z. (Lanting und van der Waals 1976). Die Mier

zanowice-Kultur ist (lurch Kerngerate mil Flachenretusche charakterisiert. Schaber 

(27 Prozent), zwei Arten von Sticheln (32 Prozent), an Keilmesser erinnernde Gerate 

(13 Prozent), Kratzer (10 Prozent), Spitzen und Pseudospitzen (10 Prozent) bilden das 

Typeninventar. Die grbBte Gruppe (ca. 50 Prozent) machen Gerate der Nukleus-Technik 

aus (Maclinik 1977).

Diese grundsatzliche Anderung in der Fcuersteinindustrie gcschah plolzlieh und ver- 

breitete sich im Verlauf von nicht ganz 100 Jahren (1850—1750 v. u. Z.). Das muB mit 

der Einwanderung von ncuen Menschengruppen verbunden gewesen sein, welche schon 

bestimmte Traditionen der Flintbearbeitung besaBen.

Ich babe bier in alter Kiirze das Problem der Fertigung einiger wichtiger Gerate so- 

wie ihrer Bindung an unterschiedliche BohslolTe in versehiedenen Zeiten dargestellt. Zum 

SchluB sei nochmals unterstrichen, daB bei der Gerateherstellung im Neolithikum die 

Tradition (d. h. die Produktionsgewohnheiten) liinter den praktischen Erfordernissen zu- 

riicktrat. Die Tatsache, daB die jeweilige Form sich fur die aktuellen Bediirfnisse als nutz- 

licher erwies, fiihrte die Entscheidung fiber den Wechsel der Bearbeilungstechnik zwecks 

Erlangung von neuen, aktuell benotigten Werkzeugen herbei. Dieser ProzeB verlief un- 

gefahr gleidizeitig Innerhalb vieler Kulturen, deren Traditionen auf anderen Lebcns- 

gebieten, vor allem der Keramikproduktion, unveriindert blieben. Diese Beobachtung 

fiihrt zur Suche nach chronologischen Bindungen und nach interkulturellen Kontakten auf 

dem Gebiete der Silexindustrie.

Literaturverzeiclmis

Bakker, J. A., J. C. Vogel und 'I'. Wislanski 1969: TRB and other C14 dates from 

Poland. Helinium 9, S. 3—27, 209—238.

Balcer, B. 1971: Kopalnia krzemienia w Swieciechowie-Lasku, pow. Krasnik w swielle 

badah 1967 r. Wiadomosci Archeol. 36, S. 71—132.

Balcer, B. 1975: Krzemien swieciechowski w kulturze pucharow lejkowatych. Eksploatacja, 

obrobka i rozprzestrzenienie. Wroclaw — Warszawa — Krakow — Gdansk.

Balcer, B. 1976: Bemerkungen zur Feuersteinbearbeitung in der Kugelamphoren-Kultur in 

Polen. Archeol. Polona 17, S. 195—209.



Feuersteintcchnik im Neolilhikum 157

Chmielewski, W. 1952: Zagadnienie grobowcow kujawskich w swietle ostatnich badaii. 

Lodz.

Dziedusz y c k a -Mac h n i k o w a , A., und J. Lech 1976: Neolityczne zespoly pracow- 

niane z kopalni krzemienia w Sqspowie. Wroclaw — Warszawa — Krakow — Gdansk.

Gab aid wn a, L. 1970: Wynlki analizy C 14 w^gli drzewnych z cmentarzyska kullury 

pucharow lejkowalych na stanowisku 1 w Sarnowie- z grobowca 8 i niektore problemy z nimi 

zwiqzane. Prace i Material)' Muzeum Archeol. i Etnograf. w Lodzi, Seria Archeol. 17, 

S. 77—91.

K a c z a n o w s k a , M. 1976: Uwagi o kontaktach mi^dzy terenami Malopolski i Slowacji w 

neolicie i eneolicie w swietle imporlow surowcow kamiennych. Malerialy Archeol. 16, 

S. 37-41.

K a c z a nows k a . M., und J. K. K o z 1 o w s k i 1976; Studia nad surowcami krzemiennymi 

poludniowej czqscI Wyzyny Krakowsko-CzQstochowskiej. Acta Archaeol. Carpathica 16, 

S. 201-216.

Kozlowski, J. K. 1971: Eneolityczne groby szkieletowe z Nowej Iluty — Wyciqza, pow. 

Krakow. Malerialy Starozytne i Wczesnosredniowieczne 1, S. 65—98.

L anti n g , J. N., und J. D. v a n d c r W a a 1 s 1976: Beaker Culture Relations in the Lower 

Rhine Basin. In: Glockenbecher Symposion Oberried 1974. Bussum/Haarlem, S. 1—80.

L e c h , J. 1975: Neolithic Hint mine and workshops at Sqspow near Cracow. In: Tweede Inter

nationale Symposium over Vuursteen, 8—11 Mei 1975 — Maastricht. Staringia 3.

M a chni k, J. 1966: Studia nad kulturq. ceramiki sznurowej w Malopolscc. Wroclaw — 

Warszawa — Krakow.

M a c h n i k , J. 1977: Friilibronzezeit Polcns. Prace Komis ji Archeol. 15. Wroclaw — Warszawa 

— Krakow — Gdansk.

M a c h n i k , J. 1979: Prahistoria Ziem Polskich, B. 2 (im Druck).

Schild, R. 1976: Flint mining and trade in Polish prehistory as seen from the perspective 

of the chocoladc flint of central Poland. A second Approach. Acta Archaeol. Carpathica 16, 

S. 147-177.

Schild, R. 1977: Kopalnia krzemienia czekoladowego. Wroclaw — Warszawa — Krakow — 

Gdansk.

Siska, S. 1966: Pohrebisko tiszapolgarskej kullury v Tibave. Slovenska Archeol. 12, 2, 

S. 293-356.

Tetzlaff, W. 1961: Grobowce kujawskie ze Zberzynka, pow. Konin, i Obalek pow. Kolo. 

Fontes Archaeol. Posnanienses 12, S. 40—47.

Uerpmann, M. 1975: Unlersuchungen zur Technologic und Typologie neolithischer Fcuer- 

sleingerate. Freiburg.

W i s 1 a h s k i, T. 1963: Cmcnlarzysko kullury pucharow lejkowatych w Wichrowzcach w pow. 

Wloclawskim. Przcglqd Archeol. 16, S. 82—92.

A n s c h r i f t : mgr A. Dzieduszycka-Machnikowa, Instytut Historii Kullury Materialnej PAN, 

Krakow, ul. Slawkowska 17


