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Einleitung

1994 erhielt Verf. durch Herrn Dr. Kaufmann (Landesamt fur Denkmalpflege und Archao- 

logie Sachsen-Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte) das Angebot, die Geweiharte- 

fakte der linienbandkeramischen Siedlung von Eilsleben zu untersuchen. Nach Vorlage 

der Tonware (Einicke 1993), der Tierknochen (Dbhle 1994) sowie der Silexgerate (Kacza- 

nowskai99o; Wechler 1993) soil nun mit den Geweihartefakten eine weitere Material- 

gruppe vorgestellt werden.

Fur ihre Unterstiitzung mbchte Verf. vor allem Herrn Dr. Kaufmann, Herrn Dr. Dbhle 

sowie den Mitarbeitern der Restaurierungswerkstatt und der Sammlung des Landesam- 

tes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen-Anhalt danken.

Ein herzlicher Dank gilt Herrn Sommer (Brandenburgisches Landesamt fur Denkmal

pflege und Archaologisches Landesmuseum) fur seine Unterstiitzung bei der Anferti- 

gung der Fotodokumentation.

Der Fundplatz

Der linienbandkeramische Fundplatz mit der Bezeichnung »Vosswelle« liegt ca. 25 km 

westlich von Magdeburg und ca. 2,5 km siidbstlich von Eilsleben. Auf der Fundstelle, von 

der schon seit den 2oer Jahren des vergangenen Jahrhunderts bandkeramische Funde 

abgesammelt wurden, fanden zwischen 1974 und 1989 umfangreiche Ausgrabungen auf 

einer Flache von 10.500 m2 statt. Dabei wurden nicht nur Hausgrundrisse, Grubenkom- 

plexe und Gruben untersucht, sondern auch mehrere Grabenwerke der altesten und 

jiingsten Linienbandkeramik freigelegt.

Wichtig fur das Verstandnis hinsichtlich der Auswertung einzelner Materialgruppen 

ist die Vielzahl von Siedlungsphasen auf diesem Fundplatz. Neben den linienbandkera

mischen Befunden und Funden liegen auch solche der spaten Stichbandkeramik, der 

friihen und spaten Rbssener Kultur, der Baalberger Kultur, der Bernburger Kultur, der 

spaten Glockenbecherkultur sowie der friihen Aunjetitzer Kultur vor. Aus diesem Grund 

ist es nicht immer mbglich, Einzelfunde einer Siedlungsphase zweifelsfrei zuzuordnen.

Die vorgestellten Geweihfunde stammen aus Resten von Kulturschichten sowie Gra

ben, Grubenkomplexen und separaten Gruben. Durch die intensive Gelandenutzung in
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Abb. i Verbreitung der 

Linienbandkeramik in 

Mitteldeutschland.

zahlreichen Siedlungsphasen kam es zur partiellen und kompletten Zerstbrung alterer 

Befunde, was zu einer Fundverlagerung fiihrte. Als weitere Faktoren fur die Fundvertei- 

lung der Geweihartefakte mussen auch der Verbih durch Tiere und Erosionsereignisse 

in Betracht gezogen werden.

Die gute Erhaltung von Knochen- und Geweihresten resultiert einerseits aus dem 

hohen Kalkgehalt, den der Oberboden an der Fundstelle aufweist, und andererseits aus 

einer guten Durchfeuchtung bzw. einem hohen Grundwasserstand. Einige Geweiharte

fakte waren von einer stark verharteten Kalkkruste umgeben, die sich bei der Restaurie- 

rung nur schwer entfernen lieh.

Geweihfunde in neolithischen Siedlungen

Geweih- und Knochenfunde sind in linienbandkeramischen Siedlungen eher selten 

anzutreffen. Grund dafiir ist zumeist die Entkalkung von Boden, die in der Folge eine 

Zersetzung dieser Fundgattung nach sich zieht. Betrachtet man die stattliche Zahl von
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Abb. 2a+b Lage der Fundstelle auf der 

»VossweIle« bei Eilsleben.

groEflachig ergrabenen bandkeramischen Siedlungen in Deutschland und Polen, er- 

brachten nur wenige Fundstellen wie Hilzingen, Ldkr. Konstanz, (Fritsch 1998), Herx- 

heim b.L., Ldkr. Sudliche Weinstrahe, (HauEer2ooo) und Bietigheim-Bissingen, Ldkr. 

Ludwigsburg, (Renner 1998) eine grbEere Anzahl an Knochen- und Geweihartefakten. 

Von der Siedlung Dresden-Gotta (Pratsch 1999) stammen zwar zahlreiche Wildtierkno- 

chen, unter ihnen auch Geweihfunde, aber keine Gerate.
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Aus Siedlungen des Mesolithikums liegen zahlreiche Geweihfunde vor, die z.T. als 

Materialgruppen publiziert sind (Schuldt 1961; Vielstich 1992; Pratsch 1994). Daneben 

gibt es auch Materialvorlagen von Geweihfunden neolithischer Siedlungen, die auEer- 

halb des Verbreitungsgebietes der Linienbandkeramik liegen (u. a. Suter 1981; Clason 

1983; Werning 1983; Riedmeier-Fischer 2002) oder chronologisch jiinger sind (Grygiel 

1986; Becker 1992).

Die Untersuchung und metrische Erfassung der Geweihgerate von Eilsleben erfolgte 

nach dem gleichen Schema wie fur die Geweihgerate von Friesack (Pratsch 1994). Dort 

sind auch ausfiihrlich Trenn- und Durchlochungstechniken, Methoden der Vorbehand- 

lung sowie Probleme zur Terminologie beschrieben. Aus diesem Grund sei im folgenden 

nur kurz auf diese Grundlagen eingegangen.

Zoologische Ubersicht

Rot- und Rehwild wanderten mit der Klimaerwarmung zu Beginn des Holozans und der 

zunehmenden Bewaldung in das Gebiet des heutigen Norddeutschlands ein. Das Geweih 

dieser Tiere war in der Urgeschichte ein geschatzter Rohstoff, der sich durch eine hohe 

Bruch- und Druckfestigkeit auszeichnet und doch eine gewisse Elastizitat aufweist. 

Geweih ist ein paariger Knochenvorsprung der Cervidae (Hirsche), der auEer bei den 

Rentieren nur von den mannlichen Tieren ausgebildet wird. Das Geweih unterliegt einem 

jahrlichen Zyklus, der das Wachstum, das Fegen, die Nutzung und das Abwerfen der 

Stangen einschlieEt. Die erstmalige Ausbildung des Geweihes und der Beginn des Geweih- 

zyklus sind bei den einzelnen Spezies der Cervidae verschieden.

Rothirsch (Cervus elaphus)

Die meisten Hirsche dieser Spezies bilden ab dem zweiten Lebensjahr ein Geweih aus. Das 

Erstlingsgeweih hat die Form sogenannter »SpieEe«, d. h. schmaler, max. bis zu 40 cm lan- 

ger, nur leicht gebogener Stangen. Diese Geweihform ist durch das Fehlen der Rose ge-
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kennzeichnet, die bei den weiter entwickelten Geweihen alterer Hirsche den proximalen 

Abschlufi der Stange im Ubergang zu den Rosenstdcken darstellt (Abb. 4). Mit dem Alter 

eines Hirsches nimmt die GrdEe des ausgebildeten Geweihes, die Anzahl der Sprosse und 

damit verbunden auch das Gewicht zu, bevor sie im hbheren Alter wieder abnimmt.

Das Wachstum des Geweihes setzt beim Rothirsch in der Zeit von Marz bis April an 

und ist Ende Juli abgeschlossen. Nach AbschluE des Wachstums verliert der Bast seine 

Schutz- und Versorgungsfunktion, stirbt schliehlich ab und schrumpft. Angeregt durch 

einen Juckreiz wird der Bast mehr oder weniger in einzelnen Fetzen entfernt, indem der 

Hirsch sein Geweih an Strauchern und Baumen oder dem Boden reibt (»fegt«). Nach dem 

»Fegen« des Bastes nutzt der Hirsch sein Geweih in vielfaltiger Weise zum »Schlagen«, 

zum Wtihlen im Boden und um wahrend der Brunftzeit (Mitte September bis Mitte Ok- 

tober) mit artgleichen Hirschen Rangkampfe auszutragen. Das Abwerfen der Stangen 

erfolgt etwa in der Zeit von Mitte Februar bis Mitte Marz. Dieser Zeitpunkt stellt sowohl 

den AbschluR des alten, als auch den Beginn des neuen Geweihzyklus dar (Abb. 3).

Das Reh (Capreolus capreolus)

Mannliche Rehe bilden schon im ersten Lebensjahr ein Gehdrn aus. Im Gegensatz zum 

Rothirschgeweih erreicht das Gehdrn eines Rehbockes nur eine geringe GrbEe. Adulte 

Tiere weisen in den meisten Fallen ein Sechsergehbrn (Abb. 5), selten ein Achtergehdrn 

auf. Der Geweihzyklus beginnt bei Rehbbcken im Dezember mit dem »Schieben« des 

neuen Gehbrns, das Wachstum ist etwa Mitte Marz abgeschlossen. Das »Fegen« des Bastes 

erfolgt im April und das Gehdrn wird im Herbst - etwa Mitte Oktober bis Mitte Novem

ber- abgeworfen (Abb. 3).
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Das Rothirschgeweih. Aufbau und Morphologie (Abb. 6;y)

Das fertig ausgebildete Rothirschgeweih ist eine »tote« Knochenmasse, die sich aus 

anorganischen (56%) und organischen (44%) Substanzen zusammensetzt. Im Geweih- 

querschnitt wird zwischen der Substantia compacta und der Substantia spongiosa unter- 

schieden. Nach dem »Fegen« des Bastes hartet das Geweih durch Lufttrocknung mehr 

und mehr aus und erreicht seine hochste Festigkeit. Die weitere Austrocknung findet 

nach dem Abwerfen der Stangen statt.

Untersuchungen zur Druck- und Biegefestigkeit von Geweihabschnitten zeigen die 

hohe Belastbarkeit dieses Rohstoffes, die grob mit der von Knochen oder Elfenbein ver- 

glichen werden kann. Geweih weist dem Holz ahnliche Brucheigenschaften auf. Als 

Folge starken mechanischen Druckes entstehen an den Bruchflachen Kerben, Spane und 

deren Negative. Die Brucheigenschaften und die hohe Festigkeit dieses Rohstoffes wa- 

ren dem prahistorischen Menschen bekannt und wurden bei den Herstellungsprozessen 

fur einzelne Gerate bewuEt ausgenutzt.

Da die meisten Stangen in ihrem Verlauf eine mehr oder weniger starke Torsion auf- 

weisen, wurde zur besseren Lagebezeichnung -vor allem an Fragmenten- eine (Ju er 

schnittslangsachse (QLA) definiert, die im meist ovalen Querschnitt eines Geweihteiles 

die beiden Punkte grbEter Distanz verbindet.

Abb. 6 Lagebezeichnungen am 

Rothirschgeweih.

Abb. 7 a Bau einer Rothirschstange im 

Querschnitt; b Lagebezeichnungen im 

ovalen Querschnitt eines Geweih- 

abschnittes.
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Veranderungen und Beschiidigungen am Geweih kbnnen auf vielfaltige Ursachen 

zuriickgehen. Zu Lebzeiten eines Tieres treten MiEbildungen in Folge von Krankheiten 

und extremen Klimabedingungen auf. Durch das Fegen und die Rangkampfe mit Artge- 

nossen entstehen Streifen von Schrammen oder partielle Polituren, und gelegentlich 

kommt es zu Ausbrechungen von SproEspitzen oder ganzen Stangenteilen.

Nach dem Abwerfen des Geweihes ist dessen Oberflache taphonomischen Prozessen 

ausgesetzt. Schadelechte Geweihe sind auf Grund ihrer geringeren Harte Schneller gegen 

Verwitterung anfallig als Abwurfstangen. Oft findet ein VerbiE durch Nagetiere oder 

Raubtiere statt, der typische Spurenmuster hinterlaEt. Gelangt ein Stuck in den Boden, 

findet unter Umstanden ein WurzelfraE durch Sauren statt. Im Geweihinventar von 

Eilsleben waren einige Stiicke mit einer dicken Kalksinterschicht iiberzogen, die die 

Oberflache leicht angegriffen hatte.

Das Geweihinventar von Eilsleben

Das vorliegende Geweihmaterial umfaEt Funde aus den Grabungskampagnen 1974-1989. 

Um alle Stiicke zu erfassen, wurden samtliche Knochenkartons systematised durch- 

sucht, weil in manchen Fallen Hornzapfen als Geweihfragmente angesprochen wurden 

und umgekehrt. Dabei wurden auch kleine, nicht als Geweih erkannte Spane der Corn 

pacta ausgesondert.

Das Geweihinventar von Eilsleben (Tab. 1) umfaEt 137 Stiicke, wobei 112 vom Rot- 

hirsch (Cervus elaphus) und 25 vom Reh (Capreolus capreolus) stammen1. ZahlenmaEig 

iiberwiegen Bruchstiicke von Geraten und Stiicke mit Bearbeitungsspuren, wahrend 

intakte Gerate nur in wenigen Exemplaren vorliegen.

1 14 Geweihstiicke, die in den Fundberichten aufge- 

listet waren, konnten nicht aufgefunden werden. 

Dazu zahlt auch ein Geweihsproft aus einer Grab-

Rothirsch 112

Basis-Gerat 1

T-Axte 4

Schneidenfragmente 4

gesamt 9

Rosenteile 18

Kronen 5

Kronbasen 2

Stangenteile
7

gesamt 32

Sprosse

Punch/Druckstab
7

grube. Im Textkatalog sind diese Stiicke aufge- 

nommen worden.

JAHRESSCHRIFT FUR M1TTELDEUTSCHE Vo RG E S C H IC HTE / BAND 88 / 2004



74 STEFAN PRATSCH

Gesamt

Retuscheure 8

Sprosse mit einseitiger Anschragung 8

Sprosse mit zweiseitiger Anschragung 2

SproE-Axt 1

Sprosse, proximal abgetrennt 22

Sprosse ohne Trennspuren 11

gesamt 59

Span der Compacta 12

Reh 25

Able 1

Rehgehbr n-T rophae 2

sonstige Stiicke 22

137

Tab. 1 Ubersicht der Geweihfunde von Eilsleben, Ldkr. Bbrdekreis.

Die Ubersicht (Tab. 1) zeigt, daE Rothirschgeweih auf Grund seiner GrbEe gegeniiber 

dem Rehgehbrn besser fur die Herstellung von Geraten geeignet war. Die geringe Zahl 

von Abwurfstangen des Rehgehdrns erklart sich daraus, daE diese gern von Nagern als 

Nahrung genutzt werden.

Abwurf Schadelecht

Rothirsch 12 6

Reh 2 13

Tab. 2 Verhaltnis von Abwurfstangen zu schadelechten Stangen bei den Spezies Rot- 

hirsch (Cervus elaphus) und Reh (Capreolus capreolus).

Die Zerlegung der Stangen erfolgte mittels Facettiertechnik, Schnitt- und Sagetechnik 

sowie der Bruchtechnik ausschlieElich transversal, wobei die Techniken oft in Kombina- 

tion angewendet wurden. Nicht nachgewiesen sind solche Techniken, die der Zerlegung 

in langliche Stiicke dienten wie die Schlagtechnik oder die »groove-and-splinter-Tech- 

nik«. Hier fehlen sowohl Geweihreste mit Spuren dieser Trenntechniken als auch die 

entsprechenden Finalprodukte.
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Abb. 8 Schnitt/Sagetechnik und 

Bruch als haufiges Trennmuster.

Der experimentelle Nachbau von Geweihgeraten hat gezeigt, dab Rohstucke vor und 

wahrend der Bearbeitung wahrscheinlich eingeweicht wurden (Semenov 1964,159 f.; 

Moller 1984). Das Einweichen in Wasser oder sauren Fliissigkeiten (z.B. Urin, Sauer- 

ampferbrei) stellt einen reversiblen Vorgang dar. Neben einer deutlichen Verkiirzung der 

Arbeitszeit wird auch die Gefahr eines unbeabsichtigten Zerbrechens, z. B. beim Durch- 

lochen, gemindert. Auch wenn an keinem der Geweihartefakte von Eilsleben der direkte 

Nachweis gelang, dab Rohstucke eingeweicht wurden, ist eine solche Bearbeitung anzu- 

nehmen. Auch eine thermische Vorbehandlung ist nicht auszuschlieben2.

Durchlochungen sind nur in Form von sechs Schaftlbchern bzw. deren Fragmenten 

erhalten. Diese verlaufen sowohl bei den T-Axten als auch bei dem Basis-Gerat durch 

einen Sprobansatz und in jedem Fall parallel zur Querschnittslangsachse. Der Vorteil 

dieser Durchlochungstechnik liegt darin, dab nach dem Abtrennen des entsprechenden 

Sprosses an einer Mtindung des kiinftigen Schaftloches die Spongiosa offen lag. Nur am 

entgegengesetzten Ende mubte vor dem Bohrvorgang die harte Compacta abgeschabt 

werden. Die Form der Schaftlbcher variiert von oval bis leicht quadratisch.

Die Durchlochung selbst wurde mit Hilfe eines Bohrers durchgefuhrt. Als Bohrerspit- 

zen kommen Silexgerate (Deichmuller 1974) oder Knochengerate (Grygiel 1986, Abb. 46) 

in Betracht.

Gerate aus Rothirschgeweih

1. Basis-Gerat

Es liegt nur ein einziges Basis-Gerat vor (Kat.-Nr. 1; Taf. 1,1). Das Gerat wurde aus einer 

Stangenbasis hergestellt, wobei die Rose vollstandig entfernt und das proximale Ende 

begradigt wurde. Nach dem Abtrennen der Sprosse erfolgte die Durchlochung wahr-

2 Ein Sprofi vom Rothirschgeweih (Kat.-Nr. 39; Taf.

8,3) weist Brandspuren auf.
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scheinlich durch den EissproB. Der eigentliche Funktionsteil ist ausgebrochen, doch 

sprechen verschiedene Indizien dafur, daB es sich um eine Fassung handelte. Die Ober- 

flache des Gerates ist vollstandig geglattet, so dab keine Reste der Periling erhalten sind.

Datierung

Das Stuck von Eilsleben stammt aus einer groBen Grubenverfarbung (Grube 22/77, Sek- 

tor 33, Siidwestteil), die iiberwiegend Funde der altesten und jiingsten Linienbandkera- 

mik enthielt. Das Basis-Gerat datiert wahrscheinlich in die Linienbandkeramik.

Funktion

Wenn es sich bei dem Stuck um eine Fassung handelt, kommen verschiedene Einsatze 

wie Silexbeile, Felsgesteingerate oder auch Knochen in Betracht (Pratsch 1994, 27). Wurde 

der Einsatz unbrauchbar, konnte er schnell ausgewechselt werden. Mit diesem Gerat lieBen 

sich je nach der Art des Einsatzes verschiedene, auch schwere Arbeiten durchfiihren.

2. T-Axt

T-Axte liegen in vier, meist fragmentarischen Exemplaren vor. Ein fast vollstandig erhal- 

tenes Exemplar (Kat.-Nr. 2; Taf. 2) weist nur an der Schneide kleine Beschadigungen auf. 

Es ist 20,5 cm lang, wobei der Nacken- und der Schneidenteil etwa gleich lang sind. Das 

Schaftloch ist nahezu quadratisch ausgeformt und verlauft durch den kleinen Stumpf 

des Mittelsprosses.

Daneben ist das mittlere Bruchstiick einer T-Axt mit dem Ansatz des Mittelsprosses 

erhalten, bei dem die komplette Schneide und ein Teil der Stange in Langsrichtung aus-

Abb. 9 Schematische Darstellung der 

Herstellungsschritte bei der Fertigung 

einer T-Axt.

Rohmaterial

A - schadelechtes Geweih;

B - Abwurfstange.

Arbeitsschritte:

a - Entfernen der restlichen Geweih- 

abschnitte;

b - Rohling;

c - abschliefiende Arbeiten.

d - Schaften

Technische Ablaufe:

1 - Einkerben und Brechen;

2 - Schnittstellen;

3 - Ringkerben;

4 - partielle Schnittkerbe;

5 - ein Loch aushohlen;

6 - ein Loch bohren;

7 - glatten/polieren.
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Abb. 10 Einsatz eines Drillbohrers zur Durchlochung 

eines Gegenstandes.

Abb. 11 Sekundar durchlochte T-Axt mit abgebrochener Bohrerspitze.

Fundplatz Hude I/Ldkr. Grafschaft Diepholz.
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Abb. 12 Ansichten einer fast fertigen T-Axt aus Grube 898 von Brzesc Kujawski mit dem Fragment eines 

Knochenbohrers im Schaftloch.

gebrochen sind (Kat.-Nr. 3; Taf. 1,2). Bei den zwei anderen Stricken handelt es sich um 

Nackenhalften von T-Axten, die in der Durchlochung zerbrochen sind (Kat.-Nr. 4-5; Taf. 

3,1.2). An beiden Stricken ist noch ein Teil des Schaftloches erhalten. Vier Schneiden- 

fragmente stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls von T-Axten (Kat.-Nr. 6-9; 

Taf. 3,3-5).

Die Herstellung von T-Axten ist durch Untersuchungen auf anderen Fundplatzen gut 

belegt (z. B. Grygiel/Bogucki 1990), so dab im folgenden nur kurz darauf eingegangen sei. 

Von einer Rothirschstange wurden Aug-, Eis- und Mittelsprob mittels einer Ringkerbe 

abgetrennt. Anschliebend wurde die Krone kurz unterhalb der Basis ebenfalls mit einer 

Ringkerbe abgetrennt. Auf Hbhe des Eissprosses oder kurz dariiber wurde die Stange 

von lateral her auf Zweidrittel des Umfangs eingekerbt. Anschliebend wurde die Stange 

derart auf eine Kante aufgeschlagen, dab von der Kerbe bis zur Aufschlagstelle eine 

Bruchflache in Form einer groben Schneide entstand. Mittels eines Silex- oder Knochen

bohrers erfolgte die Durchlochung durch den Ansatz des Mittelsprosses. Abschliebend 

wurde die Schneide tiberarbeitet und geglattet. Nach dem Schaften mit einem geeigne- 

ten Holzgriff war das Gerat einsatzfertig.

Im Inventar von Eilsleben haben sich neben den eigentlichen Geraten/-fragmenten 

zahlreiche Abfalle der T-Axt-Herstellung erhalten. Neben Kronen und Sprossen sind vor 

allem proximale Stangenteile (Rosenteile) belegt. An letzteren ist oft die kombinierte 

Kerb /Bruchtechnik nachvollziehbar, well sowohl die zu Zweidrittel angebrachte Kerbe, 

als auch ein markanter Bruchspan der Compacta erhalten ist.

Betrachtet man die Fundhaufigkeit einzelner Stangenpartien vom Rothirschgeweih, 

sind die Geweihmitten mit vier Stricken deutlich unterreprasentiert (Abb. 13). Daraus

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 88 / 2004



GEWEIHFUNDE DER NEOLITHISCHEN SIEDLUNG VON EILSLEBEN 79

Abb. 13 Zahlenmafiige Reprasentanz von Abschnit- 

ten einer Rothirschstange im Eilslebener Geweih- 

inventar.

kann der SchluE gezogen werden, daE als spezialisierte Gerateform fast ausschlieElich T- 

Axte gefertigt wurden. Die relativ geringe Zahl von Kronen resultiert wahrscheinlich aus 

deren Zerlegung und Abtrennung der Kronsprosse, so dab die Kronbasis als solche nicht 

mehr erkennbar ist.

Funktion

Friiher wurden T-Axte allgemein als Waffen oder Gerate zur Bodenbearbeitung gedeutet. 

Versuche haben ergeben, daE T-Axte gut geeignet sind, um Baumstamme auszuhbhlen, 

wobei ihre Schneidenlange gegeniiber Stein- oder Silexgeraten vorteilhaft ist (Jensen 

1991). Bei dieser Tatigkeit erhalt die Schneide ihren Glanz und feine, langsorientierte 

Spuren. In einigen Fallen lieEen sich Holzsplitter in der Spongiosa von T-Axt-Schneiden 

danischer Fundorte nachweisen. Fur die Eilslebener Exemplare kann festgestellt wer

den, daE die meisten T-Axte bei Tatigkeiten auEerhalb der Siedlung fragmentierten und 

dort auch verblieben. Die drei T-Axt-Fragmente von Eilsleben sind ein Beleg fur kraftvoile 

Tatigkeiten. Die Fragmentierung geschah nicht nur am Schaftloch, wo die Geweihstange 

am instabilsten war, sondern auch in Langsrichtung.

Datierung

Zur Datierung der Eilslebener T-Axte kann nur das vollstandige Exemplar (Kat.-Nr. 2; 

Taf. 2) herangezogen werden. Es stammt aus Grube 25/84, die ausschlieElich Scherben 

der Linienbandkeramik enthielt, so daE die T-Axt in diesen Kontext zu stellen ist.

3. Gerate aus einem Geweihsprofi

a. Druckstab und Punch

Von dieser Gerateform liegen sieben Strick vor (Kat.-Nr. 43,44, 54, 64, 71, 73, 85; Taf. 

8,1.2; 9,3; 17,2). Druckstabe und Punchs wurden aus abgetrennten Geweihsprossen ge

fertigt. Es handelt sich meist um gerade oder wenig gebogene Sprosse, deren Spitze ab- 

getrennt wurde, so daE ein abgeflachtes Ende entstand. Dieses Ende weist in den meisten

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 88 / 2004



80 STEFAN PRATSCH

Fallen kleine Aussplitterungen auf. Die liingsten Stiicke sind 18,6 bzw. 17,6 cm lang; sie 

wurden nur kurze Zeit verwendet.

Funktion

Punchs dienten in Verbindung mit einem Hammer als stumpfe MeiEel bei der Klingen- 

gewinnung von einem Kernstein. Dabei entstanden sowohl an der Spitze als auch am 

proximalen Ende Absplitterungen. Druckstabe wurden in der Hand gefiihrt und dienten 

ebenfalls der Silexbearbeitung. Dabei entstanden nur an der Spitze die typischen Aus

splitterungen. Es lieE sich anhand von Spurenuntersuchungen und der Fragmentierung 

der meisten Gerate nicht immer eine Unterscheidung in die Kategorie »Druckstab« bzw. 

»Punch« treffen (Hahn 1991, 296 ff.).

Datierung

Vier Exemplare (Kat.-Nr. 44, 54, 71, 73) stammen aus Gruben bzw. Grubenkomplexen, 

die ausschlieElich Scherben der altesten und jiingsten Linienbandkeramik enthielten; 

sie datieren in die Linienbandkeramik. Drei Exemplare (Kat.-Nr. 43, 64, 85) stammen aus 

Gruben mit Mischinventaren, so dab sie nur allgemein in das Neolithikum datieren.

b. Retuscheure

Insgesamt liegen 12 Sprosse bzw. SproEfragmente vor, die als Retuscheure genutzt wur

den (Kat.-Nr. 29, 40,41, 43,44, 54-56, 58, 62, 88, 89; Taf. 7,2; 8,1.2; 9,1-3; 17,1-3; 18,1-3). 

Alle Stiicke weisen ein transversales Spurenmuster auf, welches mehr oder weniger 

stark ausgepragt ist. Solch ein Spurenmuster entsteht, wenn man das Geweihstiick an 

die scharfe Kante eines Silexgerates schlagt. Am Silexgeriit splittert die Kante aus, und es 

bildet sich eine Retusche. Am Geweihgeriit splittern bei der Benutzung kleine Spane der 

Compacta ab, bis nach intensiver Nutzung ein konkaves Narbenfeld entsteht.

Funktion

Die Gerate dienten dazu, die scharfen Kanten von Silices abzustumpfen und Retuschen 

zu erzeugen3 (Semenov 1964,177E; Taute 1965). Bemerkenswert ist, daE mehrere Retu

scheure eine Doppelnutzung aufweisen und auch als Druckstab benutzt wurden. Hier 

manifestiert sich ein spezialisiertes Werkzeug zur Silexbearbeitung.

Datierung

Vier Retuscheure (Kat.-Nr. 29,40,44, 54) datieren in die Linienbandkeramik, wahrend 

sich zwei Exemplare (Kat.-Nr. 41, 55) nur allgemein der Bandkeramik zuordnen lassen. 

Die iibrigen sechs Stiicke lassen sich nur allgemein in das Neolithikum datieren.

3 Taute 1965,81 f. fuhrt aus: »An einem nur kleinen 

Teil der Retoucheure bemerkt man randnah gele- 

gene Zonen feinster, zueinander parallel verlaufen 

der Schrammen, die senkrecht oder schrag zu der 

zugehdrigen Kante bin orientiert sind.... Bei einer 

derartigen Regelmafiigkeit liegt die Vermutung 

nahe, es bestehe ein Zusammenhang zwischen den 

Randschrammen und dem Arbeitsvorgang beim 

Retuschieren. Die fraglichen Schrammen kbnnen 

wohl nur durch eine pressend-ziehende Bewegung 

mit einem harten, feinzackigen Gegenstand entstan

den sein. Deshalb nehme ich an, man habe die vor- 

her durch Druck oder Schlag retuschierten Kanten 

der Steingerate hier abgezogen, um so die feinsten 

Unebenheiten an deren Schneiden zu beseitigen.«
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c. Sprosse mit einseitiger Anschragung

Sprosse mit einseitiger Anschragung am distalen Ende liegen in acht Exemplaren vor 

(Kat.-Nr. 49,51-53,70,77,91,92; Taf. 10,1-3). Dabei handelt es sich um Sprosse, deren 

Spitze entfernt wurde. AnschlieEend legte man am distalen Ende eine schrage Arbeits- 

flache an, die in manchen Fallen ahnlich wie eine Schneide feine, langs orientierte Schleif- 

spuren und eine Politur aufweisen.

Funktion

Gleichartige Stiicke mesolithischer Fundplatze Deutschlands und Danemarks werden als 

Werkzeuge zum Glatten oder Polieren gedeutet (Semenov 1964,175 ff.; Andersen 1975, 

68 f.). Wahrscheinlich wurde mit diesen Geraten, die gut in der Hand gefuhrt werden kbn- 

nen, Leder oder Haut geglattet. Denkbar ist auch eine Nutzung als Beitel zur Holzbearbeitung.

Datierung

Vier Exemplare (Kat.-Nr. 51, 52,70, 77) datieren in die Linienbandkeramik. Die tibrigen 

vier Stiicke lassen sich nur allgemein in das Neolithikum einordnen.

d. Sprosse mit zweiseitiger Anschragung

Von dieser Gerateform liegen zwei Stuck vor (Kat.-Nr. 57, 83; Taf. 11,1). Es handelt sich 

um Geweihsprosse, deren Distalende zweiseitig angeschragt ist. Im Gegensatz zu den 

Sprossen mit einseitiger Anschragung ist hier die Anschragung sehr klein ausgefiihrt.

Funktion

Sprosse mit zweiseitiger Anschragung werden manchmal als »MeiEel« bezeichnet (Viel- 

stich 1992, 73 ff.), wobei der Name dem modernen Sprachschatz entlehnt ist. Ob damit tat- 

sachlich meiEelartige Tatigkeiten ausgefiihrt wurden, kann meist nicht schliissig bewie- 

sen werden. Mdglich ist eine Nutzung der MeiEel als Hebelgerate bei der Spangewinnung 

(Clark 1954,117; Schwabedissen 1958, Abb. 10; Semenov 1964,155 ff.). Unter den Geweih- 

funden von Eilsleben ist diese Technik zwar nicht belegt, sie konnte aber bei der Kno- 

chenzerlegung genutzt worden sein.

Datierung

Beide Exemplare lassen sich anhand der Fundumstande und Begleitfunde nur allgemein 

in das Neolithikum datieren.

e. »Sprofi-Axt«

Dieses Gerat tritt im Inventar von Eilsleben singular auf (Kat.-Nr. 42; Taf. 11,2). Das di

stale Ende eines Sprosses wurde schneidenartig zugerichtet, ohne daE die Schneide 

geglattet ist. Am proximalen Ende ist das Stuck in einer alten, parallel zur Querschnitts- 

langsachse verlaufenden Durchlochung gebrochen. Etwa 2 cm neben der alten wurde 

eine neue Durchlochung begonnen, indem im konkav gewdlbten Teil mittels Facettie

rung die Compacta durchstoEen wurde. Von der Gegenseite wurde die Durchlochung 

noch nicht begonnen.
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Funktion

In Verbindung mit einer Holzschaftung diirfte die SproE-Axt als Schlagwerkzeug ge- 

dient haben. Fine Nutzung als Erdhacke ist auf Grund der langs gestellten Schneide eher 

unwahrscheinlich.

Datierung

Das Exemplar stammt aus einem grbEeren Grubenkomplex (59/87) und datiert nach den 

Keramikfunden in die Linienbandkeramik.

Gerate aus Rehgeweih

4. Ahle aus einem Rehgehorn

Als Ausgangsstiick fur das Gerat diente eine Abwurfstange vom Rehgehbrn (Kat.-Nr. 

116; Taf. 12). Vorder- und MittelsproE wurden abgetrennt und die Trennflachen sorgfal- 

tig geglattet. Die Spitze weist langliche Schleifspuren auf, was auf eine Nachbearbeitung 

hinweist. Die Lange des Stiickes betragt 21,8 cm.

Funktion

Bei dem Gerat handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Ahle zum Durch- 

stechen von Fell und Leder. Wie die Schleifspuren an der Spitze belegen, wurde die Ahle 

von Zeit zu Zeit nachbearbeitet, wenn sie zu stumpf geworden war. Die spitze Rehge- 

hbrnstange eignet sich auch als universelles Stichwerkzeug.

Datierung

Das Exemplar stammt nicht aus einer Grube, sondern aus einer Siedlungsschicht ober- 

halb des anstehenden Sedimentes. Nach den Keramikfunden datiert es wahrscheinlich 

in die Linienbandkeramik.

Trophae aus einem Rehgehorn

Ein herausragendes Stuck im Geweihinventar von Eilsleben ist ein bearbeitetes Rehge

hbrn. Es besteht aus dem Rest der Schadelkalotte mit beiden Rosenstbcken und den 

Stangen mit einem Ansatz der Vordersprosse (Kat.-Nr. 113; Taf. 13-16). Die oberen Spit- 

zen beider Stangen sind modern abgebrochen. Beide Rosenstbcke sind von der AuEen- 

seite her eingekerbt. Vermutlich wurde in den Kerben eine Schnur befestigt, um das 

Rehgehbrn festzubinden.

Im Inventar von Eilsleben gibt es noch zwei weitere schadelechte Rehgehbrne mit einem 

Rest der Schadelkalotte, bei denen aber die Stangen abgebrochen sind. An den Stricken gibt 

es keine Durchlochungen oder Kerben. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daE die Rehge- 

hbrnstangen auch ohne Kerben mit Schniiren umwickelt und befestigt werden konnten.

Datierung

Das Exemplar stammt aus einer separaten Grube, die ausschlieElich Keramik der Linien

bandkeramik enthielt, so daE die Trophae in diesen Kontext zu stellen ist.
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Die Artefaktverteilung von Geweihfunden auf der Fundstelle

Die Kartierung aller Geweihfunde im Grabungsplan ergibt keine Fundkonzentration, die 

auf eine Aktivitatszone fur Geweihbearbeitung oder auf eine »Handwerkergrube« hin- 

deutet. Eventuell ist dies zu einem spateren Zeitpunkt mbglich, wenn andere Artefakt- 

oder Materialgruppen kartiert sind. Die Funddichte von Geweihfragmenten ist dort 

etwas hbher, wo eine starke Kulturschicht erhalten war. Auf Grund der langen Besied- 

lungsdauer, der Zerstbrung von Befunden und der damit verbundenen Fundverlagerung 

spiegelt die Fundverteilung ein falsches Bild wider. Daraus leitet sich auch die in Tabelle 3 

dargestellte Haufigkeit von Geweihfunden in Grubenkomplexen bzw. groEen, hausbe- 

gleitenden Gruben ab.

Befund Zahl Kurzbeschreibung Katalog-Nr./Tafel

Grube 7/87 13 Kronbasis vom Rothirschgeweih

Schneidenfragment vom Rothirschgeweih 

distales SproEfragment vom Rothirsch 

distales SproEfragment vom Rothirsch 

distales SproEfragment vom Rothirsch 

SproEfragment vom Rothirsch

Span vom Rothirschgeweih

Span vom Rothirschgeweih

Fragment einer Stange von Rehgehbrn 

Fragment einer Stange von Rehgehbrn 

»2 Geweihsprossen«

»i bearbeitete Geweihsprosse«

Kat.-Nr. 35

Kat.-Nr. 9

Kat.-Nr. 65

Kat.-Nr. 84

Kat.-Nr. 74

Kat.-Nr. 92

Kat.-Nr. 106

Kat.-Nr. 95

Kat.-Nr. 126

Kat.-Nr. 120

Kat.-Nr. 148

Kat.-Nr. 149

Grubenkomplex

22/77

7 Basis-Gerat

Stangenteil vom Rothirschgeweih

GeweihsproE vom Rothirsch

distales SproEfragment vom Rothirsch

Stange von Rehgehbrn

proximaler Teil einer Stange von Rehgehbrn

proximaler Teil einer Stange von Rehgehbrn

Kat.-Nr. 1; Taf. 1,1

Kat.-Nr. 12

Kat.-Nr. 43; Taf. 8,1

Kat.-Nr. 64

Kat.-Nr. 132

Kat.-Nr. 132

Kat.-Nr. 137

Grubenkomplex

2/84

5 Geweihbasis einer Rothirschstange

Geweihbasis einer Rothirschstange

GeweihsproE vom Rothirsch (Druckstab) 

distales SproEfragment vom Rothirsch 

distales SproEfragment vom Rothirsch

Kat.-Nr. 25

Kat.-Nr. 18; Taf. 7,3

Kat.-Nr. 73

Kat.-Nr. 67

Kat.-Nr. 61

Grubenkomplex 

!-4/77

5
GeweihsproE vom Rothirsch

Stange von Rehgehbrn

proximales Fragment einer Stange von

Rehgehbrn

Kat.-Nr. 91

Kat.-Nr. 121

Kat.-Nr. 134

Kat.-Nr. 135
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med. Fragment einer Stange von Rehgehorn Kat.-Nr. 139

» Splitter von einer Geweihsprosse«

Grube 27/75 4 Geweihbasis einer Rothirschstange Kat.-Nr. 14; Taf. 5,1

GeweihsproE vom Rothirsch Kat.-Nr. 62

Sprofifragment vom Rothirsch Kat.-Nr. 80

Schneidenfragment vom Rothirschgeweih Kat.-Nr. 7; Taf. 3,5

Gesamt 34

Tab. 3 Gruben und Grubenkomplexe mit mehr als drei Geweihstiicken.

Eine Handwerkergrube im Zusammenhang mit der Geweihbearbeitung ist bisher nur aus 

Brzesc Kujawski bekannt (Grygiel 1986, y6ff. Abb. 31; Grygiel/Bogucki 1990). Dort war

den in einer Grube zahlreiche Knochen- und Geweihfragmente, Feldsteine und Keramik- 

scherben gefunden (Abb. 14). An vielen Keramikscherben haftete innen eine Kruste an, 

die auf ein Weichkochen von Geweih und Knochen zur besseren Bearbeitung hindeutet.

Abb. 14 Brzesc

Kujawski, Fundplatz4, 

Grube 982.

Lage von Materialien zur 

Geweihbearbeitung:

1 - Ton;

2 - Stein;

3 - Geweih;

4 - Tierknochen;

5 - Scherben,

'X 'Markierung der 

Flache mit gebranntem 

Weizen.
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Das Formenspektrum im iiberregionalen Kontext

Bei der Suche nach Parallelen zu Geweihfunden aus der Linienbandkeramik gibt es im 

deutschen Raum kaum Siedlungen mit einer guten Knochenerhaltung. Ein vergleichba- 

res Inventar liegt lediglich aus der linienbandkeramischen Siedlung Hilzingen-Forster- 

bahnried, Ldkr. Konstanz, vor. Neben den Gerateformen gibt es auch eine Ubereinstim- 

mung in der Form der Schaftlocher (rechteckig mit gerundeten Ecken oder oval).

Da die Siedlung von HilzingemForsterbahnried in der Zeitstellung rein linienbandke- 

ramisch ist, bieten die dortigen Funde einen guten chronologischen Vergleich fur einige 

der Geweihgerate von Eilsleben.

Andere linienbandkeramische Siedlungen wie Herxheim b. L.,Ldkr. Siidliche Wein- 

straEe, (Hauler 2000) und Bietigheim-Bissingen, Ldkr. Ludwigsburg, (Renner 1998) er- 

brachten nur wenige Geweihgerate, aber kein umfassendes Inventar. Ein reichhaltiges Ge- 

weihinventar ist von der linienbandkeramischen Siedlung Vaihingen an der Enz zu er- 

warten, die im Rahmen eines Forschungsprojektes vollstandig ausgegraben wird (Krause 

1998; Sidera 1998). Die Funde befinden sich derzeit noch in Bearbeitung.

Gerateform Eilsleben Hilzingen

Basis-Gerat X -

T-Axt X X

Druckstab X X

Retuscheur X X

Sprosse mit einseitiger Anschragung X -

Sprosse mit zweiseitiger Anschragung X X

SproE-Axt X -

Ahle von Rehgehorn X X

Tab. 4 Vergleich des Inventars an Geweihgeraten fur die Siedlungen Eilsleben und 

Hilzingen-Forsterbahnried.

Im folgenden seien fur einzelne Gerateformen entsprechende Parallelen und Analo- 

gien vorgestellt:

Basis-Gerate verschiedenster Form (Hacken, Axte, Fassungen) sind vor allem aus 

mesolithischem Kontext bekannt, so z.B. von Hohen Viecheln (Schuldt 1961), Friesack 

(Pratsch 1994), Duvensee (Bokelmann 1971), Rothenklempenow (Schacht 1993) und 

Dudka(Fiedorczuk 1995)- Bei friihmesolithischen Geraten ist zu beobachten, daf> diese 

meist median lateral auf kurzem Weg durchlocht wurden. Lange Durchlochungen, z. B.
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durch einen SproEansatz, treten meist erst ab dem Spatmesolithikum auf (Pratsch 1994, 

21 ff.). Basis-Gerate treten in neolithischen Inventaren gegeniiber den T-Axten zahlen- 

maEig deutlich zuriick4.

T-Axte stellen eine Gerateform dar, die im Spatmesolithikum Nordeuropas und neolithi

schen Kulturen Mitteleuropas verbreitet ist. Fiir Nordeuropa sind T-Axte als Leitform der 

keramischen Phase der Ertebollekultur in mehreren Siedlungen belegt5 . In einigen Siedlun- 

gen Ibsen die T-Axte die Form der Basis-Axte vollstandig ab6 oder dominieren zahlenmaEig. 

Aus neolithischem Kontext sind groEe Inventare von T-Axten, z. B. von Hude I am Dummer 

See (Werning 1983), Dabki (llkiewicz 1989) und Brzesc Kujawski (Grygiel 1986) bekannt. 

Fiir Brzesc Kujawski spielten die T-Axte auch eine Rolle im Grabritus. Sie wurden in mehr 

als sechs Grabern gefunden, und ihre Lage am Skelett weist darauf hin, daE die Gerate 

gestielt waren, als sie in den Grabverband gelangten (Grygiel 1986, Abb. 30). Als Einzel- 

funde sind T-Axte aus der Rbssener, Baalberger, Gaterslebener und Salzmtinder Kultur 

bekannt, und auch aus dem Jungmoranengebiet Norddeutschlands stammen zahlreiche 

Exemplare. Jedoch gibt es fur die meisten dieser Funde bisher keine Direktdatierung.

SproE-Gerate: Druckstabe bzw. Punchs und Sprosse mit einseitiger sowie zweiseitiger 

Anschragung sind von vielen mesolithischen und neolithischen Fundstellen bekannt7. 

Die Exemplare von Eilsleben entsprechen in GroEe und Form den mesolithischen Paral- 

lelen und diirften daher eine gleiche Zweckbestimmung aufweisen. Bemerkenswert ist 

die Nutzung von mehreren Sprossen als Retuscheure. Das typische Spurenmuster, wel

ches an 12 Stricken im Eilslebener Inventar nachweisbar ist, wurde bisher nur selten an 

anderen Fundstellen untersucht. Fritsch (1998,101 f. Taf. 16,6) bildet einen Retuscheur 

von Hilzingen ab, welcher Ahnlichkeiten mit den Exemplaren von Eilsleben aufweist. 

Mehrere Exemplare mit einer Doppelnutzung als Retuscheur und Druckstab weisen fiir 

das Inventar von Eilsleben auf spezialisierte Werkzeuge zur Silexbearbeitung hin. Fiir 

das unikate Stuck einer SproE-Axt ist bisher keine Parallele bekannt. Aus mesolithi- 

schem und neolithischem Kontext sind zwar mehrere Sprosse mit Durchlochungen am 

proximalen Ende bekannt8, jedoch wurde meist die SproEspitze als Arbeitsende benutzt.

Ahle aus dem Rehgehbrn: Aus mehreren mesolithischen Siedlungen (z. B. Friesack, 

L. = 18,3 cm: Pratsch 1996, Abb. 34,3; Dudka, L. = 17 cm: unpubl., Inv.-Nr. 13 E/iN /50-551 

838) sind vergleichbare Stiicke aus Rehgehbrnstangen bekannt. Als neolithische Parallele 

kann ein Stuck aus Hilzingen mit einer Lange von ca. 14,5 cm herangezogen werden 

(Fritsch 1998,101 Taf. 7,13). Wenn mbglich, wurden SpieEerstangen vom Rehgehbrn 

verwendet, weil sie kaum iiberarbeitet zu werden brauchten.

Modifizierte Schadeltrophaen - in der alteren Literatur oft als Masken bezeichnet- 

sind vor allem von mesolithischen Fundstellen bekannt und wurden aus Hirschgeweih 

gefertigt9. Auf Grund von ethnografischen Quellen werden sie mit kultischen Handlun-

4 z. B. Rosenhof (Vielstich 1992) und Hude I (Wer- 

ning 1983).

5 z. B. von Ringkloster (Andersen 1975); Tybrind 

Vig (Andersen 1985); Rosenhof (Vielstich 1992) 

und Travenbruck-Schlamersdorf  LA 5 (Hartz u. a. 

2000).

6 Ringkloster (Andersen 1975,100).

7 z. B. von Hohen Viecheln (Schuldt 1961); Friesack

(Pratsch 1994); Duvensee (Bokelmann 1971);

Rothenklempenow (Schacht 1993); Dudka (Fie- 

dorczuk 1995); Rosenhof (Vielstich 1992) und 

Hilzingen (Fritsch 1998).

8 z. B. Agerod I (Larsson 1978, Abb. 5); Friesack 

(Pratsch 1994, Abb. 29,4) und Loddigsee (Becker 

1992, Taf. 28g).

9 Star Carr (Clark 1954); Hohen Viecheln (Schuldt 

1961); Schdtz7 (Wyss 1979); Berlin-Biesdorf (Rein- 

bacher 1956); Bedburg-Konigshoven (Street 1989).
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gen von Schamanen in Verbindung gebracht. Typisch fur eine modifizierte Trophae ist 

die Zurichtung des verbleibenden Teils der Kalotte in rechteckiger Form sowie die sym- 

metrischen Partien der Stangen. An einigen Trophaen vom Rothirschgeweih befinden 

sich an der Kalotte kiinstliche Durchlochungen, um eine Befestigung mit Schniiren zu 

ermdglichen.

Neben den mesolithischen Hirschgeweih-Trophaen ist ein Rehgehbrn im Grab von 

Bad Diirrenberg (Bicker 1936) zu nennen. Dieser Fund weist auf Jenseitsvorstellungen 

bzw. auf einen religidsen Ritus hin. Ein gleichartiger Zweck ist auch fur das Eilslebener 

Exemplar anzunehmen, wobei auch ein Jagdzauber in Frage kommt oder zumindest der 

Triumph uber das erjagte Tier.

Das Geratespektrum und die Bearbeitungstechniken im Geweihinventar von Eilsle

ben tradieren weitgehend aus dem Mesolithikum. Ein Vergleich mit dem Geweihinven

tar der mesolithischen Geweihfunde von Friesack (Pratsch 1994) belegt, daE alle am Geweih

inventar von Eilsleben erfaEten Bearbeitungstechniken schon im Mesolithikum ange- 

wendet wurden. Betrachtet man das Geratespektrum, fallt die Formenarmut im Eilslebe

ner Inventar auf. Daftir kommen mehrere Ursachen in Betracht. Zum einen ist davon 

auszugehen, daE infolge der Landschaftsveranderung durch die neolithische Wirtschafts- 

weise die Wildpopulation kleiner wurde. Zum anderen wurden viele kraftintensive Ar- 

beiten mittels Felsgestein- und Silexgeraten ausgefiihrt. Dies erklart den deutlichen 

Ruckgang von GroEgeraten aus Rothirschgeweih wie den Basis-Geraten. Als neue Form 

tritt mit dem Fruhneolithikum die T-Axt auf, die man auf Grund ihrer Zweckbestim- 

mung in grofier Zahl herstellte. Fur Eilsleben laEt sich mit den Retuscheuren, die z.T. 

auch als Druckstab genutzt wurden, ein spezialisiertes Werkzeug fur die Silexbearbei- 

tung nachweisen.

Zusammenfassung

Das Geweihinventar von Eilsleben schlieEt fur den mitteldeutschen Raum eine Kennt- 

nisliicke bezuglich des Formenschatzes und der Bearbeitungstechniken am Rohstoff 

Geweih fur das Frith- und Mittelneolithikum. Die Geweihgerate wurden vorwiegend aus 

Stangen vom Rothirsch gefertigt, die auf Grund ihrer GrbEe und Harte besser geeignet 

waren als Stangen vom Rehgehbrn. Durch den Vergleich mit mesolithischen Fundinven- 

taren konnte gezeigt werden, daE die meisten Gerateformen und Bearbeitungstechniken 

aus dem Mesolithikum tradieren. Trotzdem gibt es fiir das neolithische Geweihinventar 

von Eilsleben einige Besonderheiten.

Die T-Axt ist eine Leitform unter den Geweihgeraten und scheint vorrangig das Ziel 

der Geweihbearbeitung gewesen zu sein. Geweihmitten sind im Inventar von Eilsleben 

stark unterreprasentiert, so daE anzunehmen ist, daE die meisten T-Axte bei Tatigkeiten 

auEerhalb der Siedlung fragmentierten und verblieben. Verschiedene SproE-Gerate wie 

Glatter und MeiEel fanden bei der Bearbeitung von Fellen und Hauten Verwendung. In 

grbEerer Anzahl liegen Gerate zur Silexbearbeitung (Punchs, Druckstabe und Retu- 

scheure) vor, die z. T. eine Doppelfunktion erfiillten.

Als Beleg fiir religiose Vorstellungen (Jagdzauber) ist die Trophae aus Rehgehbrn zu 

werten. Ahnliche Funde aus Hirschgeweih sind bisher zwar nur von mesolithischen
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Fundstellen bekannt, doch durften religiose und Jenseitsvorstellungen auch wahrend 

des Neolithikums verbreitet gewesen sein.

Die relative Formenarmut des Geweihinventars von Eilsleben ist auch fur andere neo- 

lithische Fundplatze wie Hilzingen-Forsterbahnried und die spatmesolithischen Fund- 

platze der Ertebollekultur zu beobachten. Sie geht einher mit der verstarkten Herstel- 

lung von Felsgestein- und Silexgeraten, die fur kraftintensive Arbeiten Verwendung 

fanden. Es bleibt zu hoffen, dab durch eine starkere Beachtung und Aufarbeitung von 

Geweih- und Knochenfunden anderer bandkeramischer Siedlungen die Nutzung dieser 

Rohstoffe bald besser einschatzbar ist.

Summary

The antler finds from the Neolithic settlement of Eilsleben, Bordekreis District

The antler inventory of Eilsleben fills a gap in our knowledge for Central Germany concer

ning the repertoire of forms and working techniques of the raw material antler for the Early 

and Middle Neolithic. The antler tools were mainly manufactured from red deer beams 

which, because of their size and hardness, were more suitable than beams of roe deer.

By comparison with Mesolithic find inventories it could be shown that most of the 

tool forms and working techniques have been handed down from the Mesolithic. Never

theless, there are some unusual features in the Neolithic antler inventory of Eilsleben.

One type fossil amongst the antler tools is the T-shaped axe and it appears to repre

sent the main objective of antlerwork. Antler mid-beams are strongly under-represented 

in the Eilsleben inventory, so that it has to be assumed that most of the T-shaped axes 

were fragmented and left behind during activities outside the settlement. Various tools 

manufactured from tines such as smoothers and chisels found application in the wor

king of furs and skins. There is a larger number of tools for flint working (punches, pres

sure points and retouchers), which to some extent fulfilled a dual function.

The roe deer horn trophy is to be regarded as evidence of religious ideas (hunting 

magic). Until now, similar finds made from deer antler were only known from Mesoli

thic sites, but religious ideas and ideas of the hereafter must have also been widespread 

during the Neolithic.

The relative dearth of forms in the antler inventory from Eilsleben can also be obser

ved at other Neolithic sites such as Hilzingen-Forsterbahnried and the Late Mesolithic 

sites of the Ertebolle Culture. This is accompanied by the increased production of rock 

and flint tools, which were used for powerful work. It remains to be hoped that through 

increased consideration and publication of antler and bone finds from other Bandkera- 

mik settlements, the usage of these raw materials will soon become more assessable.
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Textkatalog

Alle im Katalog aufgelisteten Geweihfunde stammen aus Eilsleben, Ldkr. Bordekreis, 

Fundplatz-Nr. i und befinden sich im Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie 

Sachsen-Anhalt in Halle (Saale). Die Datierungen erfolgten durch Dr. D. Kaufmann an- 

hand der Fundberichte und Inventarbiicher.

Neolithikum

LBK

wohl LBK 

Bandkeramik

wohl alteste LBK

wohl jiingste LBK

alteste LBK

jiingste LBK

StBK

wohl spate StBK

wohl Bernburger Kultur

wohl Aunjetitzer Kultur

Lesefunde oder Funde aus Befunden, vermischt mit solchen 

der Linienbandkeramik und/oder der Stichbandkeramik und/ 

oder der Rbssener und der Bernburger Kultur

Funde der altesten und der jiingsten Linienbandkeramik

mit groEer Wahrscheinlichkeit Linienbandkeramik

Funde vergesellschaftet mit Linienbandkeramik

und Stichbandkeramik

mit groEer Wahrscheinlichkeit alteste Linienbandkeramik 

mit groEer Wahrscheinlichkeit jiingste Linienbandkeramik 

sicher alteste Linienbandkeramik

sicher jiingste Linienbandkeramik

Stichbandkeramik

mit groEer Wahrscheinlichkeit spate Stichbandkeramik 

mit groEer Wahrscheinlichkeit Bernburger Kultur

mit groEer Wahrscheinlichkeit Aunjetitzer Kultur

Inv.-Nr. HK 78:308c (Taf. 1,1)

Bef. Grube 22/77, Sektor 33, SW-Teil,

Tiefe: ab -20 cm

Dat. wohl alteste LBK

Fg. »Bruchstiick einer Geweihhacke«;

Stuck vom Rothirschgeweih; Gerat 

mit Schaftloch (anterior-posterior) 

durch einen SproEansatz (T-Axt, 

Fassung, Basis-Gerat?); Funktions- 

teil mit einem Teil des Schaftlo- 

ches ausgebrochen; Schaftloch 

durch den Stumpf eines Sprosses, 

keine Trennspuren am Ansatz des 

Sprosses; Perlung vollstandig ent- 

fernt, gesamte Oberflache geglat- 

tet; Besonderheiten: - der durch- 

lochte SproE ist bis zum Ansatz 

entfernt worden (bei T-Axten 

wurde meist ein Stumpf belassen);

- der Nacken ist gedrungen, sehr 

kurz und weist einen flachgedriick- 

ten Querschnitt auf (fast doppelt so 

lang wie breit); solch eine Stangen- 

partie spricht eher fur die Stangen- 

basis als fur die Stangenmitte;

- die Spongiosa ist vom Funktions- 

teil her stark ausgewittert (ausge- 

hdhlt?); der Rest einer alten Kante 

am Funktionsende spricht gegen 

eine Schneide als Funktionsende, 

sondern eher fur eine Fassungs- 

hdhlung

2

Inv.-Nr. HK 85:147b (Taf. 2)

Bef. Grube 25/84 Slid

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. »Geweihhammeraxt«; Stuck vom

Rothirschgeweih; T-Axt, komplett; 

die Schneidenkante und der Teil 

einer Seitenkante sind durch Nut- 

zung beschadigt bzw. ausgebro

chen, Schaftloch durch den Stumpf 

des Mittelsprosses, die posterior 

gelegene Schaftloch-Miindung ist 

fast quadratisch zugearbeitet; 

Nacken durch Gebrauch stark 

abgenutzt und verrundet, erhal- 

tene Schneidenkanten geglattet,
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Periling stark verrundet 

Lit. Kaufmann 1986,247 Abb. 7;

Einicke 1994,45 Taf. 8,6

3

Inv.-Nr. HK 78:130a (Taf. 1,2)

Bef. Quadrat 1 u, Tiefe: 0,40 m

Dat. (Neolithikum) - Einzelfund aus der

Pflugschicht

Fg. »Fragment einer T-Axt aus

Geweih«; Stuck vom Rothirschge- 

weih; T-Axt, Fragment; durch 

Beschadigung longitudinal zerbro- 

chen, so da£ Schneide und Nacken 

komplett sowie der grofite Teil der 

posterioren Schaftloch-Miindung 

fehlen; Schaftloch durch den 

Stumpf des Mittelsprosses von bei- 

den Seiten gearbeitet, am Stumpf 

des Mittelsprosses Trennspuren in 

Form einer kreisfbrmigen Facettie

rung; Perlung stark verrundet

4

Inv.-Nr. HK 83:1061a (Taf. 3,2)

Bef. Abschnittsgraben, AE 15, Mitte,

0,2 m bstlich der Westgrenze

Dat. wohl jiingste LBK (aus Graben der

jiingsten LBK)

Fg. »Hammerende einer T-Geweih-

Axt«; Stuck vom Rothirschgeweih; 

T-Axt, distaler Teil, auf Hohe des 

Schaftloches gebrochen, Schaft

loch durch den Stumpf des Mittel

sprosses von beiden Seiten gearbei

tet, distale Trennflache (Nacken) 

mit Spuren einer kreisfbrmigen 

Facettierung (stark verrundet), 

Ansatz des Mittelsprosses ohne 

erkennbare Trennspuren (stark 

verrundet); Perlung sehr stark 

verrundet

5

Inv.-Nr. HK 78:387b (Taf. 3,1)

Bef. Graben, Sektor 38, Tiefe: 1,15 bis

1,40 m

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. »Nackenstiick einer T-Axt aus

Geweih«; Stuck vom Rothirschge

weih; T-Axt, distaler Teil, auf Hohe 

des Schaftloches gebrochen, 

Schaftloch durch den Stumpf des 

Mittelsprosses von beiden Seiten 

gearbeitet, distale Trennflache 

(Nacken) mit Spuren einer kreis- 

fbrmigen Facettierung und einer 

Bruchspankerbe (stark verrundet), 

Ansatz des Mittelsprosses ohne 

erkennbare Trennspuren (stark ver

rundet), wahrscheinlich Ringkerbe; 

Perlung sehr stark verrundet

6

Inv.-Nr. HK 78:243d (Taf. 3,4)

Bef. Grube 15/77 und Palisade, Siidteil

Dat. jiingste LBK

Fg. >>3 Teile eines Schneidenteiles

einer Geweihhacke«; Stuck vom 

Rothirschgeweih; ungewolltes 

Schneidenfragment, kleiner Span 

an der Schneide alt ausgebrochen, 

Spongiosa z.T. ausgewittert, Per

lung leicht verrundet; das Stuck ist 

derart mit Gips erganzt, dab die der 

Schneidenkante gegentiberlie- 

gende Bruchkante keine Spuren 

mehr erkennen lafit

Lit. Kaufmann 1984,185 Abb. 2,8

7

Inv.-Nr. HK 76:478c (Taf. 3,5)

Bef. 27/75 (2 m-Quadrat 3 in L4 und K4)

Dat. LBK

Fg. »Geweihsplitter mit geglatteter

Kante«; Stuck vom Rothirschge

weih; Schneidenfragment wahr

scheinlich von einer T-Axt, eine 

Seitenkante der Schneide ist erhal- 

ten, diese ist geglattet und poliert, 

die Schneidenkante ist ausgesplit- 

tert, an der Schneidenkante aufien 

Trenn-/Zurichtungsspuren in Form 

von Facetten, diese erfassen auch 

einen SproRansatz; Perlung leicht 

verrundet

8

Inv.-Nr. HK 84:1269-1278 (Taf. 3,3)

Bef. ?

Dat. (Neolithikum) - Stuck ist nicht

genau zu identifizieren
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Fg. Stuck vom Rothirschgeweih; unge- 12

wolltes Schneidenfragment, das Inv.-Nr.

Stuck besteht aus einem Span der Bef. 

Compacta; nur an einer Stelle ist Dat.

ein Stuck der Seitenkante von Fg. 

einer Schneide erhalten, an zwei 

Stellen sind moderne Bruchstellen 

vorhanden, Oberflache fast vbllig 

verwittert

9

Inv.-Nr. HK 94:29370

Bef. Grube 7/87, Quadrat 3Z, Sektor 99,

Tiefe: Planum bis 0,1 m

Dat. wohl LBK

Fg. Stuck vom Rothirschgeweih; unge- 13

wolltes Schneidenfragment eines Inv.-Nr.

Gerates; am Fragment sind die Bef.

Schneide und eine Kante erhalten Dat.

f9-
10

Inv.-Nr. HK 77:30(1)

Bef Ostteil des Wasserloches

Dat. LBK

Fg. Fragment einer Rothirschstange;

vermutlich Nacken einer T-Axt, an 

einem Ende Trennspuren in Form 

einer kreisformigen Facettierung 

(kegelstumpffbrmig zugerichtet);

das andere Ende stark verrundet Lit.

ohne eindeutiges Spurenmuster

14

11 Inv.-Nr.

Inv.-Nr. HK 81:7371 Bef.

Bef. Grube 12/80 Sektor 1

Dat. alteste LBK Dat.

Fg. »Nackenteil eines Geweihham- Fg.

mers«; Fragment einer Rothirsch

stange; vermutlich Nacken einer 

T-Axt; an einem Ende Trennspu

ren in Form einer kreisformigen 

Facettierung (kegelstumpfformig 

zugerichtet); am anderen Ende 

irregulare Bruchflache zum Teil 

mit tiefen Bruchkerben, in der 

Bruchkante kleiner geglatteter 

Bereich von einem

Schaftloch/einer Schneide?; Per

lung kaum verrundet 15

Lit. Kaufmann 1984,185 Abb. 2,10 Inv.-Nr.

Bef.

HK 78:297a 

Grube 22/77 

wohl alteste LBK 

»Fragment eines Geweihham- 

mers«(?) Sektor 32; Fragment 

einer Rothirschstange; vermutlich 

Nacken einer T-Axt; Stuck in sich 

stark fragmentiert und wieder 

erganzt; ein Ende ohne erkennbare 

Spurenmuster, dafiir mit flachova- 

lem Querschnitt (kurz vor Ansatz 

eines Sprosses); das andere Ende 

stumpf mit verrundeten Spuren

HK 77:93c 

Grube 37/76 

alteste LBK

«Geweihhammer«; Fragment einer 

Rothirschstange; vermutlich 

Nacken einer T-Axt; an einem Ende 

Trennspuren in Form einer kreis- 

formigen Facettierung (kegel

stumpffbrmig zugerichtet); das 

andere Ende ohne eindeutiges Spu

renmuster; auf der Oberflache meh- 

rere kleine Bereiche mit Schlagspu- 

ren, Perlung stark verrundet 

Kaufmann 1984,185 Abb. 2,9

HK 76:478b (Taf. 5,1) 

Grube 27/75, 2 m-Quadrat 3 in L4 

und K4 

LBK

Basis einer rechten schadelechten 

Stange vom Rothirsch; am Rosen- 

stock kleiner Teil der Schadelkalotte 

belassen mit Spuren einer Facettie

rung; AugsproR abgetrennt: Trenn

spuren in Form einer Facettierung 

und eines kleinen Bruchspans (die- 

ser modern ausgebrochen); Stange 

auf Hbhe des Augsprosses schrag 

abgetrennt: Trennspuren in Form 

einer kreisformigen Facettierung

HK 83:835f (2) (Taf. 6,1) 

Grube 45/81, Ostteil
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Dat. LBK

Fg. Basis einer rechten Abwurfstange

vom Rothirsch; AugsproR abge- 

trennt: Trennspuren in Form von 

Schlagspuren und Bruchkerben, 

Stange kurz oberhalb des Aug- 

sprosses durch halbkreisfbrmigen 

Schnitt von lateral her eingekerbt 

und dann derart gebrochen, dais 

median ein langer Bruchspan am 

Strick blieb

16

Inv.-Nr. HK 93:361b (Taf. 16,3)

Bef. Quadrat Y2

Dat. Neolithikum

Fg. Basis einer linken Abwurfstange

vom Rothirsch, zwei passende 

Fragmente; Augsprofi abgetrennt: 

Trennspuren in Form von Bruch

kerben; mehrere moderne Ausbre- 

chungen erfassen den Stumpf des 

Augsprosses, die Halfte der Rose 

sowie die Halfte des distalen 

Endes; distales Ende zwischen 

Aug- und Mittelsprofi: Trennspu

ren in Form von Bruchkerben

T7

Inv.-Nr. HK 94:2998q (Taf. 5,3)

Bef. Quadrat 3ah

Dat. Bandkeramik (u. a. LBK und weni-

ger StBK)

Fg. Basis einer linken Abwurfstange

vom Rothirsch; ein Viertel der 

Rose ist abgearbeitet; der Aug- 

sproh ist am Stumpf abgetrennt; 

Trennspuren in Form einer 

Schnittkerbe und mehrerer Bruch

kerben; distales Ende auf Hbhe des 

Eissprosses, so dafi dessen Stumpf 

teilweise entfernt ist; Stumpf des 

Eissprosses ohne Trennspuren; am 

Distalende Kerb/Bruchtechnik, 

Trennspuren in Form einer 

Schnittkerbe (von lateral), median 

zwei Bruchspankerben

18

Inv.-Nr. HK 85:127m (2) (Taf. 7,3)

Bef. Grubenkomplex 2/84-Stidteil

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. Rosenteil einer linken Abwurf

stange vom Rothirsch; Rose und 

Petschaft ohne Bearbeitungsspu- 

ren; distales Ende kurz oberhalb 

des Eissprosses: Trennspuren in 

Form einer kreisfbrmigen Facettie

rung, so daf> median eine leicht 

schrage Flache entstanden ist; 

Augsprofi zu zwei Dritteln erhal- 

ten: die Bruchflache besteht aus 

einer Bruchspankerbe und dem 

Rest einer schragen polierten 

schneidenartigen Flache parallel 

zur Querschnittslangsachse; Eis- 

sprofi etwa zur Halfte erhalten: 

Trennspuren wegen der starken 

Verwitterung nicht erkennbar; 

Halbfabrikat (Sprohgerat mit 

schragem Ende) oder Gerat?

19

Inv.-Nr. HK 77:84b (Taf. 6,4)

Bef. Grube 26/76

Dat. jiingste LBK

Fg. Basis einer linken Abwurfstange

vom Rothirsch; Rose teilweise 

abgearbeitet, Aug- und EissproR 

abgetrennt: Trennspuren in Form 

von Bruchkerben und einer Bruch

spankerbe; Stange kurz oberhalb 

des Eissprosses durch kombinierte 

Schnitt-/Bruchtechnik abgetrennt 

(halbkreisfbrmiger Schnitt von 

lateral her eingekerbt und dann 

derart gebrochen, dafi median ein 

langer Bruchspan am Stuckblieb); 

median liegt auf dem Span eine 

eingeschnittene Kerbe; Abfall der 

T-Axt-Herstellung

20

Inv.-Nr. HK 84:12430 (1) (Taf. 6,2)

Bef. Grube 2/83 (Quadrat AB 17)

Dat. jiingste LBK

Fg. Basis einer rechten Abwurfstange

vom Rothirsch; AugsproR abge

trennt: Trennspuren in Form von 

Bruchkerben; Stange oberhalb des 

Augsprosses durch kombinierte 

Schnitt /Bruchtechnik abgetrennt
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(halbkreisformiger Schnitt von 23

lateral her eingekerbt und dann Inv.-Nr.

derart gebrochen, daft median ein Bef.

Bruchspan am Stuck blieb); dista

les Ende zwischen Aug- und Mittel- 

sprofc; Abfall der T-Axt-Herstel- Dat.

lung?, auffallend kleiner Fg.

Stangendurchmesser

21

Inv.-Nr. HK 94:2973r (Taf. 5,2)

Bef. Quadrat 3ae

Dat. wohl LBK - Lesefunde

Fg. proximaler Teil einer rechten scha-

delechten Stange vom Rothirsch;

am proximalen Ende des Rosensto-

ckes ist kein Rest der Schadelka- 

lotte mehr erhalten, Trennspuren 

in Form von Bruch-und Bruch- 24 

spankerben; die Rose ist fast voll- Inv.-Nr. 

standig verrundet bzw. abgearbei- Bef. 

tet; der AugsproB ist am Ansatz Dat. 

abgetrennt, Spuren verwittert; das Fg. 

distale Ende liegt 9 cm oberhalb 

des Augsprosses, Trennspuren in

Form einer spiralfdrmigen Schnitt- 

kerbe; die Spongiosa ist vom Dista- 

lende her fast vollig ausgewittert

22

Inv.-Nr. HK 83:1149k (Taf. 5,4)

Bef. Grabenabschnitt im Abschnitts-

graben, Sektor 3

Dat. wohl jiingste LBK (aus Graben der

jungsten LBK)

Fg. Geweihbasis einer schadelechten

linken Stange vom Rothirsch; am 

Rosenstock kleiner Teil der Scha- 

delkalotte belassen; Rose fast vollig 25

abgearbeitet; Aug- und Eissprofi ab- Inv.-Nr. 

getrennt, am Augsprofi Trennspu- Bef. 

ren in Form mehrerer Bruchspan- Dat. 

kerben, am Eissprofi Trennspuren Fg.

in Form verrundeter Bruchkerben; 

der Stumpf des Augsprosses ist 

intentionell geglattet und leicht 

poliert; Stange auf Hohe des Eis- 

sprosses schrag abgetrennt: Trenn

spuren in Form einer kreisformi- 

gen Facettierung

HK 95:15411V (Taf. 4,1)

Grube 91/87, im Quadrat 3 ah, 

Fundkonzentration »auf einer 

Stelle«

Bandkeramik (vor allem LBK) 

Basis einer schadelechten linken 

Geweihstange vom Rothirsch; am 

Rosenstock ist der umlaufende Teil 

der Schadelkalotte erhalten; die 

Rose ist fast vollstandig abgearbei

tet; der AugsproB ist entfernt, am 

Stumpf Trennspuren in Form 

einer Ringkerbe und einer Facettie

rung; das Distalende liegt 7 cm 

oberhalb des Augsprosses ohne 

erkennbare Trennspuren

HK83:835f(i)(Taf.4,3)

Grube 45/81, Ostteil

LBK

Geweihbasis einer schadelechten 

linken Stange vom Rothirsch; am 

Rosenstock kleiner Teil der Scha

delkalotte belassen, Rose fast vollig 

abgearbeitet, Aug- und EissproB 

abgetrennt, Trennspuren in Form 

von Bruchkerben und Bruchspan- 

kerben; Stange kurz oberhalb des 

Augsprosses dutch kombinierte 

Schnitt-/Bruchtechnik abgetrennt 

(halbkreisformiger Schnitt von 

lateral her eingekerbt und dann 

derart gebrochen, daB median ein 

langer Bruchspan am Stuck blieb); 

Abfall der T-Axt-Herstellung

HK 85:127m (1)

Grubenkomplex 2/84-Siidteil 

wohl jiingste LBK

Basis einer linken Abwurfstange 

vom Rothirsch; AugsproB abgebro- 

chen: Trennspuren in Form von 

Bruchkerben; Stange oberhalb des 

Augsprosses dutch kombinierte 

Schnitt-/Bruchtechnik abgetrennt 

(zweidrittel kreisfdrmiger Schnitt 

von lateral her eingekerbt und 

dann derart gebrochen, daft
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median ein Bruchspan am Stuck 

blieb, dieser ist modern ausgebro- 

chen); Abfall der T-Axt-Herstellung

26

Inv.-Nr. HK 83:1146!

Bef. Grabenabschnitt im Abschnittsgra-

ben, Sektor 3, Planumbereich

Dat. wohl jiingste LBK (aus Graben der

jiingsten LBK)

Fg. Basis einer rechten Abwurfstange

vom Rothirsch; AugsproE derart 

abgetrennt, dab ein Bruchspan am 

Stumpf verblieb, Trennspuren in 

Form tiefer Bruchkerben und eines 

Bruchspanes, Stange direkt uber 

dem AugsproE durch kreisformige 

Facettierung abgetrennt; Rose fast 

komplett erhalten; Abfall der T- 

Axt-Herstellung?

27

Inv.-Nr. HK 85:142k (Taf. 7,4)

Bef. Grube 17/84 (im Quadrat AF 11)

Dat. LBK

Fg. Basis einer rechten Abwurfstange

vom Rothirsch; vom AugsproE ist 

die proximale Halfte erhalten; am 

Distalende sind keine Trennspuren 

erhalten, das Ende ist stark verrun- 

det; Stange direkt uber dem Aug

sproE abgetrennt: median und 

posterior mehrere Schlagspuren, 

lateral ist ein breiter Span der 

Compacta ausgebrochen, der auch 

Teile der Rose erfaEt

28

Inv.-Nr. HK 94:2979x (1) (Taf. 7,1)

Bef. Quadrat lag

Dat. wohl LBK - Lesefunde

Fg. Basis einer linken Abwurfstange

vom Rothirsch; die Rose ist fast 

vollstandig erhalten; das Distal

ende liegt kurz oberhalb des Aug- 

sprosses, Trennspuren in Form 

einer kreisfbrmigen Facettierung 

(die transversal verlaufenden Spu- 

ren sehen wie kurze Schnittspuren 

aus) und mehrerer Bruchkerben; 

der AugsproE ist erhalten, die

29 

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

Fg.

Oberflache des Augsprosses ist 

komplett geglattet, so daE die Per

lung komplett eingeebnet ist; auf 

der matten Politur sind keine Bear- 

beitungs- oder Glattspuren zu 

erkennen; da auch an der Stangen- 

basis die Perlung verrundet ist, 

scheint die glatte Oberflache inten- 

tionellen Ursprungs zu sein

HK 94:2984n (Taf. 7,2) 

Quadrat 3ag

LBK - Lesefunde

Basis einer linken Abwurfstange 

vom Rothirsch; die Rose ist kom

plett erhalten; das distale Ende 

liegt am oberen Ansatz des Aug

sprosses; am Distalende Kerb- 

/Bruchtechnik, Trennspuren in 

Form einer Facettierung von late

ral, Bruchkerben und einer breiten 

Bruchspankerbe median; der Aug

sproE ist zu zweidrittel erhalten, 

die distale Trennflache ist schnei- 

denartig schrag zugerichtet (paral

lel zur Querschnittslangsachse); 

etwa mittig auf dem AugsproE lie

gen zwei Bereiche mit Spurenmu- 

stern feiner, annahernd transversal 

verlaufender Spuren, Retuscheur

30

Inv.-Nr. HK 95:15445b

Bef. Palisade P10/88, Sektor 1, Tiefe:

o bis 0,2 m

Dat. Neolithikum (hier ausschlieElich

Scherben der LBK)

Fg. proximales Fragment einer

Abwurfstange vom Rothirsch- 

geweih; Span der Compacta mit 

einem Teil der Rose; auf der Ober

flache diffuses transversales Spu- 

renmuster

3i

Inv.-Nr. HK 83:813c

Bef. Grube 35/81

Dat. alteste LBK

Fg. proximales Fragment einer schadel-

echten Stange vom Rothirschge-
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weih; bestehend aus einem Viertel 

der Petschaft einschliefdich Rose 

und einem Span der Stange; fast 

das gesamte Stuck ist mit einer har- 

ten Lehmkruste iiberzogen; daher 

keine Beobachtung zu Trennspuren

32

Inv.-Nr. HK 83:1134! (Taf. 4,2)

Bef. Grabenabschnitt im Abschnitts-

graben, Sektor 2, Stelle 4, Tiefe: 

0,25 bis 0,4 m

Dat. wohl jiingste LBK (aus Graben der 

jiingsten LBK)

Fg. distales Geweihteil vom Rothirsch;

proximale Trennstelle zwischen 

MittelsproR und Kronbasis Trenn

spuren in Form einer kreisfbrmi- 

gen Facettierung und einer Ring- 

kerbe; ein KronsproS direkt an der 

Basis abgetrennt: Trennspuren in 

Form einer kreisfbrmigen Facettie

rung von zwei Seiten

33

Inv.-Nr. HK 78:3420

Bef. Grube 25/77, Sektor 42, Siidteil

Dat. jiingste LBK

Fg. distales Geweihteil mit Ansatzen

einer leichten Schaufelbildung 

vom Rothirsch oder Damhirsch; 

proximale Trennstelle zwischen 

Mittelsprofi und Kronbasis: Trenn

spuren in Form einer Facettierung 

und tiefen Bruchkerben; Teile der 

Krone und Kronsprosse abgebro- 

chen: Trennspuren in Form von 

Bruchkerben und Bruchspankerben

34

Inv.-Nr. HK 76:460!

Bef. Grube 15/75

Dat. jiingste LBK

Fg. Kronbasis eines grohen Rothirsch-

geweihes, aus mehreren Bruch- 

stiicken zusammengesetzt und teil- 

weise erganzt (wahrscheinlich 

nicht vollstandig erhalten); distales 

Ende unterhalb der Kronbasis 

ohne erkennbare Trennspuren;

alle Kronsprosse ausgebrochen, 

nur an einem Stumpf Trennspuren 

in Form einer Facettierung

35

Inv.-Nr. HK93:438u

Bef. Grube 7/87, Quadrat 3W, Sektor 22,

Planum bis Grubensohle

Dat. wohl spate StBK

Fg. Kronbasis eines Rothirschgewei-

hes; die proximale Bruchstelle an 

der Kronbasis ist modern entstan- 

den; die zwei Kronsprosse sind an 

der Basis ausgebrochen, einer 

davon modern; die Bruchstelle 

eines Kronsprosses kbnnte alt ent- 

standen sein, Trennspuren in Form 

einer verrundeten Facettierung 

und Bruchkerben; Artefakt?

36

Inv.-Nr. HK 84:1241c

Bef. Quadrat AC 20 (Stelle 45)

Dat. wohl Bernburger Kultur

Fg. Krone einer Rothirschstange mit

sechs Kronsprossen; ein Kron- 

sproh abgetrennt, so dah noch ein 

Stumpf verblieb: Trennspuren in 

Form von Schlagspuren und einer 

breiten Bruchspankerbe bis zum 

Sprohansatz; proximales Ende an 

der Kronbasis: Trennspuren in 

Form einer Facettierung; an der 

Kronbasis moderne Ausbrechung, 

die auch Teile des Distalendes 

erfafit

37

Inv.-Nr. HK 88:3271

Bef. Lesefunde aus dem Quadrat AG 3

und AG 4

Dat. Neolithikum

Fg. distales Geweihteil vom Rothirsch

in mehreren Fragmenten; proxi

male Trennstelle zwischen Mittel- 

sproE und Kronbasis: Trennspuren 

in Form einer kreisfbrmigen Facet

tierung; an den Fragmenten der 

kelchfbrmigen Krone keine eindeu- 

tigen Bearbeitungsspuren; Spitzen 

von zwei Kronsprossen erhalten 

(urspriinglich 3-4)
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38 

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

F9-

39 

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

Fg-

40

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

Fg-

HK 79:12281

Graben der jiingsten LBK, Quadrat 

12g

wohl jiingste LBK 

fragmentierte Krone eines Rot- 

hirschgeweihes, neun nicht pas- 

sende Fragmente; darunter die 

Kronbasis und ein fast kompletter 

KronsproB; am Proximalende Bruch- 

kerben (Trennspuren?); das gesamte 

Stuck ist verwittert, so daft eindeu- 

tige Trenn- bzw. Bearbeitungsspuren 

nicht auszumachen sind

HK 93:38of (Taf. 8,3)

Grube 1/87, NW-Sektor, Tiefe: 

Planum bis 0,1m 

wohl jiingste LBK

Sprofi vom Rothirschgeweih, zwei 

passende Fragmente; Proximal

ende verrundet ohne eindeutige 

Trennspuren (wahrscheinlich 

Facettierung); die Spitze ist leicht 

verrundet und weist kleine Aus- 

splitterungen auf; der gesamte 

SproR war mit einer harten Lehm- 

kruste iiberzogen; im proximalen 

Teil liegt ein konkaver Bereich, der 

nur intentionell entstanden sein 

kann, dort sind auch einige trans

versale Schnittspuren vorhanden; 

uber Dreiviertel der gesamten 

SproRlange zieht sich ein schmaler, 

zur Spitze sich verjiingender Strei- 

fen, der durch Feuereinwirkung 

geschwarzt ist; diese Schwarzung 

lag unter der Kruste, ist also alt; die 

Perlung ist komplett verwittert

HK 85:133g 

Grube 6/84 

LBK

GeweihsproR vom Rothirsch; proxi- 

males Ende mit Trennspuren in 

Form von zwei gegenstandigen 

Bruchspankerben; in der proxima

len Halfte sind mehrere Bereiche 

leicht muldenformig eingetieft; 

unterhalb der SproRspitze ebenfalls

ein leicht muldenformig eingetief- 

ter Bereich (L. 4,6 cm, Br. 0,9 cm); 

transversal verlaufende Spuren; 

Retuscheur

HK 94:2986m (Taf. 9,2)

Quadrat AH2, Funde aus unmittel- 

barer Nahe der Steinpackung 

LBK

distales SproRfragment vom Rot

hirschgeweih; am Proximalende 

Trennspuren in Form von Bruch- 

kerben und einer Bruchspankerbe; 

von der Spitze aus ist ein Span der 

Compacta ausgebrochen (im kon- 

kav gebogenen Bereich des Spros- 

ses); im proximalen Teil des Frag- 

mentes liegt ein Spurenmuster 

feiner, annahernd transversal ver- 

laufender Spuren; Retuscheur

HK 95:153191 (Taf. 11,2) 

Grube 59/87

LBK

Stuck vom Rothirschgeweih; 

Sprofigerat mit proximaler Durch- 

lochung und Schneide am Distal- 

ende; am Proximalende ist das 

Stuck in einer alten Durchlochung 

gebrochen; die primare Durchlo

chung war parallel zur Quer- 

schnittslangsachse angelegt; 

Spuren von der Anlage der Durch

lochung in Form von Facettierun

gen; ca. 2 cm neben der alten 

wurde eine neue Durchlochung 

begonnen; im konkav gewdlbten 

Teil wurde mittels Facettierung die 

Compacta durchstoRen; von der 

Gegenseite wurde die Durchlo

chung noch nicht begonnen; am 

Distalende ist eine langgezogene 

Schneide (parallel zur Quer- 

schnittslangsachse) zugerichtet, 

aber nicht geglattet und poliert; 

von der Gegenseite wurde die 

Zurichtung erst begonnen; die 

Zurichtung der Schneide geschah 

mittels Facettierung; am Distal

ende liegt noch der Rest einer alte-

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

Fg-

42

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

Fg-
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ren Anschragung (vgL andere 

Sprofigerate mit angeschragtem 

Distalende); mbglicherweise sollte 

ein alteres, unbrauchbar geworde- 

nes Gerat umfunktioniert werden

Fg-

43

Inv.-Nr. HK 78:263c (Taf. 8,1)

Bef. Grube 22/77, Sektor 21, Tiefe: 46

ab -0,2 m Inv.-Nr.

Dat. wohl alteste LBK Bef.

Fg- Geweihsprofi vom Rothirsch; am Dat.

Proximalende Trennspuren in 

Form einer Bruchspankerbe; am 

distalen Ende Spitze abgetrennt 

bzw. abgearbeitet, so dafi eine 

waagerechte Flache entstanden ist

Fg-

(transversal), von der eine kleine 47

Aussplitterung abgeht; vor dem Inv.-Nr.

Distalende ist ein 4,3 cm langer Bef.

Bereich leicht muldenformig einge- Dat.

44

tieft; zum Proximalende hin liegt 

ein Spurenmuster feiner, transver

sal verlaufender Spuren; Oberfla- 

che stark verwittert;

Druckstab/Punch und Retuscheur

Fg-

Inv.-Nr. HK 83:10270 (Taf. 8,2; 17,2) 48

Bef. Grube 109/81 Inv.-Nr.

Dat. jiingste LBK Bef.

Fg- Geweihsprofi vom Rothirsch; am Dat.

Proximalende Trennspuren in 

Form von Bruchkerben und einer

Facettierung; am distalen Ende 

Spitze abgetrennt bzw. abgearbei

tet, so daft eine waagerechte Flache 

entstanden ist (transversal); zum 

Distalende hin ist die Oberflache

Fg-

intentionell geglattet (feine longitu- 49

dinale Schleifspuren); zum Proxi Inv.-Nr.

malende hin liegt ein Spurenmu

ster feiner, transversal verlaufender

Bef.

Spuren; Druckstab/Punch und Dat.

45

Retuscheur Fg-

Inv.-Nr. HK 84:1255c

Bef. Grube 14/83 (im Quadrat AH 19)

Dat. Neolithikum (aus Grube Funde der 

altesten LBKu. der Bernburger 

Kultur)

proximales Fragment eines 

Geweihsprosses vom Rothirsch; 

proximal Trennspuren in Form 

einer Facettierung und mehrerer 

Bruchkerben; distale Trennflache 

ohne erkennbare Trennspuren 

(glatte weiche Bruchflache)

HK 88:3i9p

Lesefund Quadrat AE5 

wohl LBK - Einzelfund

Fragment eines Geweihsprosses 

vom Rothirsch; proximal Trenn

spuren in Form von Bruchkerben; 

Sprofispitze modern ausgebrochen

HK 75:319a

Lesefunde

Neolithikum - Einzel/Lesefund 

mediales Fragment eines Sprosses 

vom Rothirschgeweih; proximal 

und distal glatte, »weiche« Trenn- 

flachen ohne erkennbare Trenn

spuren; schmaler Streifen der 

Compacta modern abgeschabt

HK 93:3781

Lesefund Quadrat 3ab 

Neolithikum - EinzeL/Lesefund 

distale Sprohhalfte vom Rothirsch; 

proximale Trennstelle stark ver- 

rundet ohne erkennbare Trennspu

ren; die Spitze ist modern ausge

brochen; auf der Compacta

N agerfrafispuren

HK 84:ii76f

Quadrat AD 18, untere Schicht, 

Tiefe: 0,3 bis 0,4 m

Neolithikum

Sproh vom Rothirschgeweih; am 

Proximalende Trennspuren in 

Form von Bruchkerben, das Distal- 

ende ist schneidenfbrmig ange- 

schragt, so dafi die Spongiosa offen 

liegt, am Distalende mehrere, 

langsachsenparallele muldenfbr- 

mig eingetiefte Bereiche
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50

Inv.-Nr. HK 83:6699

Bef. Quadrat AA16

Dat. Neolithikum

Fg. Sprofispitze von Rothirschgeweih;

ungewolltes Bruchstiick, am Proxi- 

malende tiefe Bruchkerben, sonst 

keine Bearbeitungs- bzw. Trenn- 

spuren

5i

Inv.-Nr. HK 78:408b (Taf. 10,2)

Bef. Palisade 16/77

Dat. wohl LBK

Fg. Geweihsprofi vom Rothirsch; pro

ximal Trennspuren in Form von 

einer Schnittkerbe und einer 

Bruchspankerbe; die Spitze ist der- 

art abgearbeitet, dafi eine deutlich 

schrage Flache entstanden ist, in 

der die Spongiosa offen liegt; Com- 

pacta fast vbllig verwittert; Gerat

52

Inv.-Nr. HK 80:810 (Taf. 10,3)

Bef. Grube 2/79, Sektor 4

Dat. alteste LBK

Fg. Geweihsprofi vom Rothirsch; pro

ximal Trennspuren in Form von 

Facettierung und Bruchkerben; die 

Spitze ist derart abgearbeitet, daR 

eine deutlich schrage Flache ent

standen ist, in der die Spongiosa 

offen liegt; Gerat

53

Inv.-Nr. HK 88:4880 (Taf. 10,1)

Bef. Grube 68/86

Dat. wohl alteste LBK

Fg. GeweihsproR vom Rothirsch,

zwei passende Fragmente; proxi

mal Trennspuren in Form tiefer 

Bruchkerben und einer Bruchspan

kerbe; die Spitze ist derart abgear

beitet, dafi eine deutlich schrage 

Flache entstanden ist, in der die 

Spongiosa offen liegt; auf der 

schragen Flache feine longitudinal 

verlaufende Spuren (von der 

Glattung?); Gerat

54

Inv.-Nr. HK 83:1017b (Taf. 9,3)

Bef. Grube 104/81, Siidteil, Tiefe:

o bis 0,2 m 

wohl jiingste LBK

Fg. GeweihsproR vom Rothirsch; pro

ximal glatt abgetrennt (wahr- 

scheinlich Ringkerbe); an der 

Sprofispitze zwei kleine und eine 

groRere Aussplitterung der Com- 

pacta; am Proximalende liegt ein 

Spurenmuster feiner, transversal 

verlaufender Spuren; 

Druckstab/Punch und Retuscheur

55

Inv.-Nr. HK 93:5739 (Taf. 9,1; 17,3; 18,2)

Bef. Grube 18/87, Quadrat 2y, Siidsek-

tor, Tiefe: Planum bis Grubensohle

Dat. Bandkeramik

Fg. kompletter Sprofi vom Rothirsch

geweih, zwei passende Fragmente; 

am Proximalende Trennspuren in 

Form mehrerer Bruchkerben und 

einer flachen Bruchspankerbe; im 

proximalen Teil zwei gegenstan- 

dige Bereiche mit Spurenmustern 

feiner, transversal verlaufender 

Spuren; uber Zweidrittel der 

Gesamtlange ist auf einem ca. 1 cm 

breiten Streifen die Perlung 

»weich abgerieben«, der Streifen 

ist sehr glatt und wirkt poliert; 

Retuscheur

56

Inv.-Nr. HK 94:2995k (1)

Bef. Quadrat lah, Funde aus der Kultur-

schicht im Bereich der vier groRe- 

ren Steine westlich der Steinpa- 

ckung (»Postament« 2) im 

Quellbereich

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. distales SproRfragment vom Rot

hirsch; am Proximalende leicht 

fragmentiert und nicht komplett 

erhalten; am Proximalende Trenn

spuren in Form einer Schnittkerbe; 

die Spitze ist abgearbeitet; vom 

Distalende aus ist ein 3,2 cm langer 

Span der Compacta ausgebrochen;
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der distale Bereich zur Spitze hin 

ist geglattet (longitudinale Spu- 

ren); im proximalen Teil liegt ein 

Spurenmuster feiner, annahernd 

transversal verlaufender Spuren 

(muldenformig); Retuscheur

57

Inv.-Nr. HK 83:760b (Taf. 11,1)

Bef. Grube 25/81, Nordteil

Dat. Neolithikum

Fg. GeweihsproE vom Rothirsch; proxi

mal Trennspuren in Form von 

Bruchspankerben; Spitze meifielfbr- 

mig von zwei Seiten angeschragt 

(wie eine Schneide parallel zur Quer- 

schnittslangsachse); an der Spitze 

zweiseitig angeschragt (meiEelarti- 

ges Ende); auf der einen »Schneide« 

schrage Schleifspuren, auf der ande- 

ren longitudinale Spuren, die ein 

schrages Spurenmuster iiberlagern; 

NagerfraEspuren auf der Oberflache

58

Inv.-Nr. HK 85:83d

Bef. Quadrat AC 8 (untere Schicht),

Tiefe: 0,3 bis 0,4 m, Hausbereich

Dat. LBK

Fg. GeweihsproE vom Rothirsch;

proximal Trennspuren in Form 

einer Facettierung und Bruchker- 

ben (als Folge eines abgebrochenen 

Bruchspanes); im Proximalbereich 

moderne Kerbe; im Proximalbe

reich rechtwinklig zur Quer- 

schnittslangsachse umlaufendes 

Spurenmuster feiner Ritzlinien, 

stark verwittert; Spitze leicht abge- 

stumpft ohne erkennbare Nut- 

zungsspuren; Retuscheur

59

Inv.-Nr. HK 79:1238b

Bef. Graben der jiingsten LBK, Quadrat

12g

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. SproE eines Rothirschgeweihes;

proximal Trennspuren in Form 

einer Facettierung, Bruchkerben 

und einem Bruchspan

60

Inv.-Nr. HK 83:1111c

Bef. Abschnittsgraben der jiingsten

LBK, Quadrat AD 15, Siidostecke

Dat. LBK

Fg. distales Fragment eines Geweih-

sprosses vom Rothirsch; am Proxi- 

malende Trennspuren in Form 

tiefer Bruchkerben und eines Bruch- 

spans; Spitze leicht verrundet

61

Inv.-Nr. HK 85:127m (3)

Bef. Grubenkomplex 2/84 - Siidteil

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. distales Fragment eines Geweih-

sprosses vom Rothirsch; am Proxi- 

malende Trennspuren in Form 

einer Ringkerbe; SproEspitze 

leicht verrundet mit einer Aus- 

splitterung

62

Inv.-Nr. HK 76:483a

Bef. Grube 27/75, 2 m Quadrat 8 in K5

und L5

Dat. LBK

Fg. GeweihsproE vom Rothirsch; pro

ximate Trennflache vbllig verrun

det; am Distalende ist ein 3,7 cm 

langer Bereich leicht muldenfbr- 

mig eingetieft; die Spitze selbst ist 

ausgebrochen; am Proximalende 

liegt ein Spurenmuster feiner, 

transversal verlaufender Spuren; 

im medialen Sprofibereich ist ein 

0,6 cm breiter und 3,8 cm langer 

Streifen longitudinal geglattet 

(feine Schleifspuren); Perlung und 

Bearbeitungsspuren stark verrun

det; Retuscheur

63

Inv.-Nr. HK 84:1189g

Bef. Quadrat AE 22 (untere Schicht,

Tiefe: 0,3 bis 0,4 m)

Dat. wohl LBK

Fg. distales SproEfragment vom Rot

hirsch; am proximalen Ende liegt 

eine transversal verlaufende 

Schnittspur; die proximate Bruch-
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flache mutet aufgrund der hellen 

Bruchflachen modern an

64

Inv.-Nr. HK 78:301b

Bef. Grube 22/77, Sektor 32, Stidteil,

Tiefe: ab 0,2 m

Dat. alteste LBK

Fg. Distalende eines Geweihsprosses

vom Rothirsch; proximale Bruch- 

flache modern (belle Bruchfla

chen); Spongiosavom Proximal- 

ende bis fast an die Spitze 

ausgewittert (ausgehohlt?); Distal

ende stark verrundet, so dafi die 

Spongiosa offen liegt; Distalende 

teilweise durch Feuereinwirkung 

schwarz gefarbt; Druckstab/Punch

65

Inv.-Nr. HK 93:415c

Bef. Grube 7/87, Quadrat 3W, Sektor 11,

Tiefe: 0,1 bis 0,2 m

Dat. LBK

Fg. distales Sprofifragment vom Rot

hirsch; am proximalen Ende 

Trennspuren in Form von Bruch- 

kerben und Ausbrechung eines 

Spans der Compacta; die Sprofi- 

spitze ist stark verrundet und ein

seitig angeschragt, ohne dafi die 

Spongiosa offen liegt; die gesamte 

Oberflache ist stark verwittert und 

von Wurzelfrafispuren bedeckt; 

vom proximalen Ende her ist die 

Spongiosa ausgewittert (ausge- 

hohlt?)

66

Inv.-Nr. HK78:376p

Bef. Grube 32-33/77

Dat. Bandkeramik

Fg. Sprohspitze von Rothirschgeweih;

ungewolltes Bruchstiick eines 

Gerates: die SproSspitze ist derart 

abgebrochen, dab ein langer Bruch- 

span am Proximalende verblieb; 

die Spitze ist abgeflacht, davon 

ausgehend eine kleine Ausbre

chung; an der Spitze beginnt ein 

langsachsenparalleler muldenfor- 

mig eingetiefter Bereich, welcher 

durch die proximale Bruchstelle 

erfafit wird

67

Inv.-Nr. HK 85:126s

Bef. Grubenkomplex 2/84, Quadrat AF-

AG 11/12 - Nordteil

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. distaler SproRteil vom Rothirsch

geweih; proximal Trennspuren in 

Form einer kreisformigen Facettie

rung und Bruchkerben; von der 

Spitze her ist ein 3,7 cm langer 

Span der Compacta ausgebrochen, 

links und rechts der Bruchspan- 

kerbe wurde die Compacta in 

Langsrichtung intentionell geglat- 

tet (feine Schleifspuren erhalten); 

zwischen distalen Ende des Bruch- 

spans und Spitze mehrere kleine 

Schliff-Facetten mit Schleifspuren 

schrag zur Querschnittslangsachse

68

Inv.-Nr. HK88:47of

Bef. Sektor 8, Wandgrabchen, Funde

vom Planum bis Grubensohle

Dat. LBK

Fg. distales S proflfragment vom Rot

hirschgeweih; proximal Trennspu

ren in Form von Facettierung und 

Bruchkerben; auf der Compacta 

schrag zur Querschnittslangsachse 

ausgerichtetes Spurenmuster fei- 

ner Ritzlinien; wahrscheinlich 

FraRspuren; Spitze leicht verrun

det, von der Spitze ist ein kleiner 

Span der Compacta ausgebrochen

69

Inv.-Nr. HK 78:247!

Bef. Grube 18/77

Dat. jiingste LBK

Fg. distale SproBhalfte vom Rothirsch;

proximal Trennspuren in Form 

einer geschnittenen Ringkerbe; 

Spitze verrundet; Compacta stark 

verwittert
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70 73

Inv.-Nr. HK 83:1107c Inv.-Nr. HK 85:1280

Bef. Abschnittsgraben der jiingsten Bef. Grube 3/84 im Quadrat AG 11, uber

LBK, Quadrat AG 16, Sektor 7, Slid- Grab 2/84 (durch Melioration

ostteil, Tiefe: 0,1 bis 0,2 m gestdrt)

Dat. LBK Dat. wohl jiingste LBK

Fg- Distalende eines Geweihsprosses Fg. GeweihsproE vom Rothirsch; pro-

vom Rothirsch; am Proximalende ximal Trennspuren in Form von

Trennspuren in Form der Kerb-/ Bruchkerben und einer langgezo-

Bruchtechnik (von einer Seite bis genen Bruchspankerbe; Spitze

zur Mitte eingekerbt und dann durch Nutzung abgestumpft und

gebrochen, so dah ein Bruchspan verrundet, Distalbereich leicht

verblieb); Distalende einseitig poliert, von der Spitze ausgehend

angeschragt, so dafi die Spongiosa mehrere kleine Aussplitterungen

offenliegt; die Oberflache ist zum der Compacta; auf der Compacta

Teil durch Feuereinwirkung dun- transversales Spurenmuster;

kel-schwarz gefarbt; beabsichtigtes Druckstab/Punch

Fragment eines Gerates

74

71 Inv.-Nr. HK 93:504m

Inv.-Nr. HK83:ii36d Bef. Grube 7/87, Quadrat 3X, Sektor 44,

Bef. Abschnittsgraben der jiingsten Tiefe: Planum bis Grubensohle

LBK, Grabenschnitt, Sektor 2 Dat. Bandkeramik

Dat. LBK Fg. distales Fragment eines Geweih-

Fg-

72

distale SproEhalfte vom Rothirsch; sprosses vom Rothirsch; am Proxi-

am Proximalende verkrustet, malende Trennspuren in Form tie-

Trennspuren wahrscheinlich fer Bruchkerben, eines langen

Facettierung und eine Bruchspan- Bruchspans und einer Bruchspan

kerbe, das Distalende ist intentio- kerbe; an der Spitze moderne Aus-

nell zugerichtet: die Spitze ist splitterungen; die verwitterte

abgearbeitet, so dah ein waagerech- Spitze laht keine Nutzungsspuren

ter Stumpf stehen blieb, vom erkennen, so dab eine 2,5 cm lange

Distalende aus eine Aussplitterung Aussplitterung von der Spitze her

und ein muldenformig eingetiefter als natiirlich angesprochen werden

Bereich sowie eine transversale muh; Spongiosa vom Proximal-

Schnittkerbe; Punch/MeiEel zur ende bis fast an die Spitze ausge-

Silexbearbeitung wittert (ausgehohlt?)

75

Inv.-Nr. HK 76:445c Inv.-Nr. HK 85:101-103

Bef. Lesefund Bef. Quadrat AF 9 (untere Schicht, Tiefe:

Dat. wohl LBK 0,3 bis 0,4 m); Quadrat AF 10

Fg- distales Sprofifragment vom Rot- (untere Schicht, Tiefe 0,2 bis 0,4 m

hirsch; die proximale Bruchflache uber Grube 14); Quadrat AF 10/11,

ist modern entstanden; das Distal- Tiefe: Planum bis 0,4 m, Schrap-

ende ist stark verrundet mit einer perabraum

Aussplitterung; im AnschluE an Dat. LBK

das Distalende ist die Perlung deut- Fg. distales Sprofifragment vom Rot-

lich verrundet (Druckstab oder hirschgeweih; proximale Bruch-

Punch?) stelle irregular modern entstan

den; auf der Compacta

testltut fOr Ur- und FrOhgeschldit*
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rechtwinklig zur Querschnittslangs- 

achse ausgerichtetes Spurenmuster

79

Inv.-Nr. HK 85:95! ?

feiner Ritzlinien; durch Verwitte- 

rung nicht bestimmbar (wahr-

Bef. Quadrat AE 8 (obere Schicht, Tiefe: 

0 bis 0,3 m)

scheinlich FraEspuren); Spitze Dat. wohl LBK

76

leicht verrundet Fg- Span der Compacta vom Rothirsch- 

geweih mit modernen Bruchflachen

Inv.-Nr. HK88334Z ? 80

Bef. Lesefunde aus dem Quadrat AH 5, Inv.-Nr. HK 76:486b

Schrapperfunde Bef. Grube 27/75; 2 m Quadrat 13 in

Dat. Neolithikum K4/L4

Fg- GeweihsproE vom Rothirsch; Dat. LBK

Spitze modern ausgebrochen; am 

Distalende Nutzungsspuren in 

Form von mehreren langlichen 

Aussplitterungen; im proximalen 

Bereich ist die Compacta rund- 

herum abgeplatzt, so daE keine 

Trennspuren auszumachen sind;

Fg-

81

SproEfragment, bestehend aus 

zwei Teilen; proximal Trennspu

ren in Form einer Schnittspur und 

mehrerer Bruchkerben; Spitze 

modern ausgebrochen

die gesamte Oberflache ist stark Inv.-Nr. HK 94:2904V

verwittert und durch WurzelfraE Bef. Lesefunde aus der Grabungsflache

bedeckt, (kein Geweih im Fundbe- Dat. Neolithikum

77

richt, z existiert nicht) Fg- distales SproEfragment vom Rot- 

hirschgeweih; am Proximalende 

Trennspuren in Form einer

Inv.-Nr. HK 83:11640 geschnittenen Kerbe und Bruch

Bef. Abschnittsgraben der jiingsten

LBK, Sektor4

kerben; die Spitze ist leicht verrun

det und weist kleine Aussplitterun

Dat.

Fg-

LBK

GeweihsproE vom Rothirsch, drei 

passende Fragmente; distales, 82

gen auf (wahrscheinlich natiirlich)

langs aufgespaltetes Fragment; Inv.-Nr. HK 83:949c

proximal keine Trennspuren; Bef. Grube 87/81, Planumbereich

Distalende einseitig angeschragt; Dat. wohl jiingste LBK

78

Bruchstiick eines Gerates Fg- GeweihsproE vom Rothirsch 

(KronsproE); proximal Trennspu

ren in Form von Bruchkerben;

Inv.-Nr. HK 80:36b Spitze leicht verrundet mit einer

Bef.

Dat.

Quadrat K 14 (Tiefe: 0,4 bis 0,6 m) 

Neolithikum

kleinen Aussplitterung (natiirlich)

Fg- distales Fragment eines Geweih- 83

sprosses vom Rothirsch; stark frag- Inv.-Nr. HK 78:393b

mentiert mit fehlenden Teilen; Bef. Palisade 1

proximale Trennflache nicht kom- Dat. Neolithikum

plett erhalten, Trennspuren in 

Form von Bruchkerben; im Distal- 

bereich transversal verlaufendes 

Muster feiner Schnittspuren; an 

der Spitze alte und moderne Aus- 

brechungen

Fg- GeweihsproE vom Rothirsch; pro

ximal Trennspuren in Form einer 

Facettierung und einer Bruchspan- 

kerbe; Spitze meiEelformig von 

zwei Seiten angeschragt (wie eine 

Schneide parallel zur Querschnitts-
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langsachse); an der Spitze mehrere 

kleine Ausbrechungen; am Proxi- 

malende rechtwinklig zur Quer- 

schnittslangsachse ausgerichtetes 

Spurenmuster feiner Ritzlinien; 

durch Verwitterung nicht 

bestimmbar (wahrscheinlich Frafi- 

spuren); Gerat

84

Inv.-Nr. HK 93:439!

Bef. Grube 7/87, Quadrat 3W, Sektor 23,

Tiefe: Planum bis 0,1 m

Dat. Bandkeramik

Fg. Stuck vom Rothirschgeweih; distale

Sprofihalfte; proximal Kombina- 

tion von Schnitt und Bruch, Trenn- 

spuren in Form einer Schnittspur 

und einer Bruchspankerbe; die 

Spitze ist leicht stumpf mit kleinen 

Aussplitterungen von 6-16 mm

85

Inv.-Nr. HK 84:12681

Bef. Grube 26a (iiberlagerte den stid-

lichen Bereich von Grube 26)

Dat. Neolithikum

Fg. distale Sprohhalfte vom Rothirsch;

proximale Trennstelle stark ver- 

rundet ohne erkennbare Trenn- 

spuren; Distalende stark verrun- 

det, vom Distalende drei kleine 

Aussplitterungen der Compacta; 

Druckstab/Punch

86

Inv.-Nr. HK 77:3c (2)

Bef. Ostteil des Wasserloches

Dat. LBK

Fg. distales Sprofifragment vom Rot

hirsch; proximal moderne Bruch- 

stelle; SproSspitze durch Nutzung 

stark verrundet, so daft die Spon- 

giosa offen liegt, zur Spitze hin 

longitudinal verlaufende Glatt- 

bzw. Schleifspuren; Oberflache 

stark verwittert und von Wurzel- 

fraEspuren bedeckt

87

Inv.-Nr. HK 78:65a

Bef. Quadrat 20, Tiefe: 0,40 m

Dat. Neolithikum

Fg. distales SproEfragment vom Rot

hirsch; proximal Trennspuren in 

Form tiefer Bruchkerben und einer 

Bruchspankerbe; distales Ende 

durch Zuarbeitung von zwei Seiten 

(parallel zur Querschnittslangs- 

achse) stumpf zugespitzt, die 

Zurichtungsspuren laufen schrag 

zur Langsachse

88

Inv.-Nr. HK 85:70-71 (Taf. 18,1)

Bef. Quadrat AA 12 (untere Schicht,

Tiefe: 0,3 bis 0,4 m); Quadrat AB 8 

(obere Schicht, Tiefe 

o bis 0,3 m, Hausbereich)

Dat. Neolithikum

Fg. distales Fragment eines Geweih-

sprosses vom Rothirsch; am Proxi- 

malende Trennspuren in Form 

einer Schnittkerbe und mehrerer 

Bruchspankerben; die SproEspitze 

(ca. 1 cm) ist modern ausgebro- 

chen; am Proximalende liegt ein 

Spurenmuster feiner, transversal 

verlaufender Spuren; Retuscheur

89

Inv.-Nr. HK 85:66ad/66z (Taf. 17,1; 18,3) 

Bef. Quadrat AA 11/12 (obere Schicht,

Tiefe: o bis 0,3 m, Schrapperab- 

raum)

Dat. wohl LBK

Fg. GeweihsproE vom Rothirsch, zwei

passende Fragmente; am Proximal

ende Trennspuren in Form einer 

kreisfbrmigen Facettierung, die 

stark verrundet ist; am Distalende 

moderne Ausbrechung; am Proxi

malende und im medialen Teil sind 

mehrere Bereiche leicht mulden- 

formig eingetieft; transversal ver

laufende Spuren; Retuscheur

90

Inv.-Nr. HK 94:2995k (2)

Bef. Quadrat 1 ah, Funde aus der Kultur-

schicht im Bereich der vier groEe- 

ren Steine westlich der Stein-
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packung (»Postament« 2) im Quell- 

bereich

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. Span der Compacta vom Rothirsch-

geweih; wahrscheinlich von einem 

Sprofi; an einem Ende Trennspu- 

ren in Form einer Facettierung

91

Inv.-Nr. HK 78:162s

Bef. Grube 1/77, Tiefe: ab-0,2 m

Dat. alteste LBK

Fg. Geweihsproh vom Rothirsch in

mehrere Stiicke fragmentiert; am 

Proximalende moderne Aussplitte- 

rungen, so daft keine Trennspuren 

zu erkennen sind; Distalende einsei

tig angeschragt, so dab die Spon- 

giosa offen liegt; am Distalende eine 

moderne Aussplitterung; Gerat

92

Inv.-Nr. HK 93:453V

Bef. Grube 7/87, Quadrat 3X, Sektor 26,

Tiefe: Planum bis Grubensohle

Dat. wohl spate StBK

Fg. langs aufgespalteter GeweihsproR

vom Rothirsch; zwei passende 

Fragmente; proximal Trennspuren 

in Form von Bruchspankerben; 

Distalende einseitig angeschragt; 

Bruchstiick eines Gerates

93

Inv.-Nr. HK 83:1129c

Bef. Grabenabschnitt im Abschnittsgra-

ben der jiingsten LBK, Sektor 1, 

Stelle 1

Dat. LBK

Fg. langs aufgespaltetes Fragment

eines Geweihsprosses vom Rot

hirsch; proximal und distal glatte 

(weiche) Bruchflachen schrag zur 

Querschnittslangsachse ohne 

Trennspuren; auf der ganzen 

Lange ist ein Span der Compacta 

abgespaltet, ohne dab Spuren 

erkennbar sind; das Stuck ist ver- 

krustet und an der gesamten Ober- 

flache geschwarzt (Feuereinwir- 

kung?); kein Artefakt

94

Inv.-Nr. HK 95:15328 m

Bef. Grube 60/87, Nordsektor, Tiefe:

Planum bis 0,2 m

Dat. LBK

Fg. Fragment eines Rothirschgeweih-

sprosses, drei passende Fragmente; 

ohne Trenn- bzw. Bearbeitungs- 

spuren

95

Inv.-Nr. HK 94:2917!

Bef. Grube 7/87, Quadrat 37, Sektor 65,

Tiefe: Planum bis 0,2 m

Dat. wohl LBK

Fg. Span der Compacta vom Rothirsch;

zwei passende Fragmente; auf der 

Oberflache Rest einer Schnittkerbe

96

Inv.-Nr. HK83:7O7f

Bef. Grube 8/81

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. Stangen- bzw. Sprofifragment

eines Rothirschgeweihes; kein 

erkennbares intentionelles Spuren- 

muster; aus mehreren Stricken 

zusammengesetzt, mehrere 

moderne und alte Bruchkanten; 

auf einem grohen Teil der Perlung 

und einigen Bruchkanten Nager- 

frahspuren rechtwinklig zur Langs- 

achse; eine Verjiingung am proxi- 

malen Ende des Fragmentes ist 

aufgrund fehlender Spuren nicht 

eindeutig als intentionell anzuspre- 

chen; kein Artefakt

97

Inv.-Nr. HK 94:3001s

Bef. Grube 54/87 im Quadrat AC 2

Dat. wohl alteste LBK

Fg. Span der Compacta vom Rothirsch-

geweih; wahrscheinlich von einem 

SproR; Ende ohne erkennbare 

Trennspuren mit Bruchkerben

98

Inv.-Nr. HK 83:70101(1)

Bef. Grube 6/81

Dat. wohl spate StBK
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Fg- Span der Compacta vom Rothirsch- Dat. Neolithikum

99

geweih; ohne Bearbeitungsspuren Fg- Span der Compacta vom Rothirsch- 

geweih; mit modernen Bruchflachen

Inv.-Nr. HK 83:701m (2) 105

Bef. Grube 6/81 Inv.-Nr. HK 76:466!

Dat. wohl spate StBK Bef. Grube 21/75

Fg. Span der Compacta vom Rothirsch- Dat. LBK

1OO

geweih; ohne Bearbeitungsspuren Fg- Span der Compacta von einem 

SprolS vom Rothirsch; am 

Proximalende Trennspuren in

Inv.-Nr.

Bef.

HK 78:3yd

Lesefund

Form von Bruchkerben

Dat. Neolithikum 106

Fg- mediales SproEfragment vom Rot- Inv.-Nr. HK 93:473g

hirsch; am Proximalende Bruch- 

spuren in Form von Bruchkerben;

Bef. Grube 7/87, Quadrat 3X, Sektor 31, 

Tiefe 0,5 bis 0,6 m

am Distalende glatter weicher Dat. Bandkeramik

1O1

transversaler Bruch Fg- Span der Compacta von einer 

Stange bzw. einem Sprofi vom Rot

hirsch; keine Trenn- bzw. Bearbei

Inv.-Nr.

Bef.

HK 95:15405!

Grube 89/87, Nordteil

tungsspuren

Dat. wohl LBK 107

Fg- Span der Compacta vom Rothirsch Inv.-Nr. HK 94:299436 (1)

geweih; wahrscheinlich von einem 

SproR; an einem Ende liegt der

Bef. Quadrat rah, Funde aus der »Kul- 

turschicht im Quellbereich«

Rest einer intentionell angeschrag- Dat. Bandkeramik

102

ten Flache Fg- Fragment einer Stange/eines Spros- 

ses vom Rothirschgeweih; an einem 

Ende Trennspuren in Form einer

Inv.-Nr. HK 80:790 Ringkerbe und einer Bruchspan-

Bef. Grube 2/79 kerbe; am anderen Ende keine ein-

Dat. alteste LBK deutigen Trenn- bzw. Bearbeitungs

Fg-

103

Span der Compacta vom Rothirsch- 

geweih; mit einer transversal ver- 

laufenden Schnittspur

spuren; die Oberflache ist vollig 

verwittert; in einem Bereich trans

versal ausgerichtetes Spurenmuster 

(Bearbeitungs- oder FraKspuren?)

Inv.-Nr. HK 83:1172g (1) 108

Bef. Abschnittsgraben der jiingsten Inv.-Nr. HK 94:299430 (2)

LBK, Sektor 5 Bef. Quadrat lah, Funde aus der »Kul-

Dat. Neolithikum turschicht im Quellbereich«

Fg- mediales Sprohfragment vom Rot Dat. Bandkeramik

104

hirsch; langs aufgespaltet mit 

modernen Bruchflachen

Fg- distales Sprofifragment vom Rot

hirsch; langs aufgespaltet; am Pro

ximalende keine eindeutigen 

Trennspuren; an der Spitze noch

Inv.-Nr. HK 83:1172g (2) kleiner Rest einer schneidenformi-

Bef. Abschnittsgraben der jiingsten

LBK, Sektor 5

gen Abschragung; Oberflache stark 

verwittert mit Wurzelfrah
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109

Inv.-Nr. HK 94:299436 (3)

Bef. Quadrat tah, Funde aus der »Kul-

turschicht im Quellbereich«

Dat. Bandkeramik

Fg. Span der Compacta vom Rothirsch-

geweih; an einem Ende moderne 

Ausbrechung; am anderen Ende 

sind alle Spuren verrundet

110

Inv.-Nr. HK 94:299436 (4)

Bef. Quadrat 1 ah, Funde aus der »Kul-

turschicht im Quellbereich«

Dat. Bandkeramik

Fg. Fragment einer Stange vom Rot-

hirschgeweih; mit erhaltenem 

Sprofi (eher Eis- als Mittelsproh); 

das Stangenteil ist langs aufge- 

spaltet, so daft vom Proximal- und 

Distalende jeweils einTeil der 

Bruchflache fehlt; am Proximal- 

ende Trennspuren in Form einer 

Schnittkerbe; am Distalende 

Trennspuren in Form einer 

Schnittkerbe; an der Spitze des 

Sprosses liegt eine intentionell ent- 

standene kleine Abschragung mit 

longitudinal ausgerichteten feinen 

Schleifspuren; das Fragment ist 

zum Teil durch Feuereinwirkung 

an der Oberflache und an Bruch- 

stellen geschwarzt

111

Inv.-Nr. HK 94:2979x (2)

Bef. Quadrat lag, Funde beim Ab-

decken der »Kulturschicht im 

Quellbereich«

Dat. wohl LBK

Fg. Span der Compacta vom Rothirsch;

Sprohfragment; modern entstanden

112

Inv.-Nr. HK 84:12430 (2)

Bef. Grube 2/83 (Quadrat AB 17)

Dat. jiingste LBK

Fg. distales Fragment eines Sprosses

vom Rothirschgeweih; am proxi- 

malen Ende glatte (weiche) Bruch

flache ohne Trennspuren; am dista- 

len Ende ein Spurenmuster mit 

mehreren, schrag zur Langsachse 

verlaufenden Schnittspuren, 

Spitze des Sprosses ausgebrochen

113

Inv.-Nr. HK 93:614b (Taf. 13; 14; 15; 16)

Bef. Grube 47/87

Dat. LBK

Fg. »Rehgehorntrophae«; Rehgehbrn

mit vier Enden; die Schadelkalotte 

ist annahernd quadratisch zuge- 

richtet; Rose und Stangen sind 

komplett erhalten; von lateral 

wurde jeweils der Rosenstock 

mittels Facettierung eingekerbt, so 

daft in der Kerbe eine Schnur 

befestigt werden konnte; rechte 

Stange: halbkreisformige Kerbe 

0,8 cm breit und 0,5 cm tief; linke 

Stange: ungleichmafiig breite, bis 

zu 0,4 cm tiefe Kerbe

114

Inv.-Nr. HK 85:67!

Bef. Quadrat AA 11/12, Tiefe: o bis 0,4 m

(Schnitt Grabenbegrenzung)

Dat. Bandkeramik

Fg. proximaler Teil eines Rehgehorns

mit Teil der Schadelkalotte; dieser 

ist gleichmahig und fast symme- 

trisch zugerichtet; die Stangen 

sind jeweils kurz oberhalb der 

Rose abgetrennt, so dafi ein kegel- 

fbrmiger Stumpf stehen blieb; eine 

Rose ist komplett, die andere fast 

komplett erhalten; Trophae?

115

Inv.-Nr. HK 83:690!

Bef. Quadrat AF 14

Dat. Bandkeramik

Fg. proximaler Teil eines Rehgehorns

mit Teil der Schadelkalotte; dieser 

ist gleichmahig und fast symme- 

trisch entlang der Schadelnahte 

zugerichtet; die Stangen sind 

jeweils kurz oberhalb der Rose 

abgetrennt, so daft ein kegelformi- 

ger Stumpf stehen blieb; die Rosen 

sind nur noch teilweise erhalten
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HK 78:147! 

Quadrat 2v 

Neolithikum

Fragment einer Rehgehornstange; 

proximales Ende unterhalb des 

Ansatzes vom Vordersprofi; dista

les Ende oberhalb des Hinterspros- 

ses; Vorder- und HintersproB sind 

abgetrennt, die Trennstellen sind 

sorgfaltig iiberglattet; am Ansatz 

des Hintersprosses Trennspuren in 

Form einer Facettierung; die Basis 

der Stange und der Mittelsprofi 

sind alt ausgebrochen; zum Mittel- 

sproh hin ist die Perlung intentio- 

nell entfernt und longitudinale 

Schleifspuren verlaufen in Rich- 

tung Spitze des Mittelsprosses

HK 78:i34n

Lesefund, Quadrat 2u

Neolithikum

Fragment einer Rehgehornstange; 

proximales Ende zwischen Rose 

und VordersproR mit glatter 

moderner Bruchstelle, von der aus 

ein Span der Compacta ausgebro-

HK 83:644f (Taf. 12) 

Stelle 21 

wohl LBK

Rehgehornstange (Abwurf); Vor

der- und HintersproB abgetrennt, 

unterhalb des Vordersprosses lie

gen posterior und anterior Grup- 

pen von Spuren rechtwinklig zur 

Querschnittslangsachse (FraB- oder 

Schnittspuren?), am Stumpf des 

Vordersprosses Trennspuren in 

Form einer Facettierung und einer 

langen Bruchspankerbe, Stumpf 

des Hintersprosses geglattet, 

MittelsproB komplett geglattet, 

vom oberen Ansatz des Hinter

sprosses bis zur Spitze ist der Grat 

in Form einer Facette abgeflacht, 

so dah an einer Stelle schon die 

Spongiosa offen liegt; Gerat (Ahle)

Dat.

Fg-

Dat.

Fg.

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

Fg-

116

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

Fg-

119

Inv.-Nr.

Bef.

120

Inv.-Nr.

Bef.

118

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

Fg-

117

Inv.-Nr.

Bef.

Dat.

Fg-

chen ist; der VordersproB ist alt 

ausgebrochen, in der Bruchstelle 

Bruchkerben; Distalende kurz 

oberhalb des Vordersprosses alt 

ausgebrochen, in der Bruchstelle 

Bruchkerben

HK 84:11640

Quadrat AC 17, obere Schicht, 

Tiefe: o bis 0,3 m

LBK

distales Fragment einer Rehge- 

hornstange; proximales Ende kurz 

unterhalb des Hintersprosses; die 

proximale Bruchflache reicht vom 

oberen Ansatz des Hintersprosses 

bis unterhalb desselben; Trenn

spuren sind nicht auszumachen, 

nur einige Bruchkerben sind vor- 

handen

HK 94:2962p

Grube 7/87, Quadrat ab 3, Sektor 

142, Tiefe: Planum bis 0,2 m

LBK

Fragment von einem Rehgehorn; 

bestehend aus einer Stangenpartie 

und dem HintersproB; proximale 

und distale Bruchflache ohne 

Trennspuren; Spuren auf der Ober- 

flache eher Frafispuren als Bearbei- 

tungsspuren

HK 78:1774

Grube 1/77, Sektor 10 

wohl alteste LBK

Rehgehornstange, schadelecht, in 

sieben Fragmenten (alle passend); 

am Rosenstock Trennspuren in 

Form einer Facettierung und meh- 

rerer tiefer Bruchkerben, die Halfte 

der Rose abgearbeitet; an der Basis 

des Mittelsprosses ein Spuren- 

muster fast rechtwinklig zur Quer

schnittslangsachse (FraB- oder 

Bearbeitungsspuren?)
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122

Inv.-Nr. HK83:ii32f

Bef. Grabenabschnitt im Abschnittsgra-

ben der jiingsten LBK, Sektor 2, 

Stelle 1

Dat. wohl jiingste LBK

Fg. Rehgehbrnstange schadelecht

(links); am Rosenstock kleiner Teil 

der Schadelkalotte belassen, Voi

der- und Hintersproh alt abgebro- 

chen, Mittelsproh an der Basis mo

dern ausgebrochen; kein Artefakt

123

Inv.-Nr. HK 85:108^1145

Bef. Quadrat AG 8 (Schrapperabraum);

Quadrat AG 11 (untere Schicht, 

Tiefe: 3,3 bis 0,4 m)

Dat. LBK

Fg. Rehgehbrnstange, schadelecht, in

vier Teile fragmentiert; am Rosen

stock noch ein Teil der Schadelka

lotte belassen, an der Schadelkalotte 

und am Rosenstock Schnittspuren

124

Inv.-Nr. HK 85:814

Bef. Quadrat AC (obere Schicht, Tiefe

o bis 0,3 m, Hausbereich)

Dat. wohl LBK

Fg. schadelechte Rehgehbrnstange; die

Rose ist zur Halfte erhalten; der 

Vordersprofi ist am Ansatz abge- 

brochen; der Hintersproh ist auf 

halber Lange abgebrochen; vom 

Mittelsprofi steht nur ein Stumpf, 

die Spitze ist ausgebrochen; an kei- 

ner Bruchstelle (Sprosse und Rose) 

sind Trennspuren nachweisbar; fast 

die gesamte Oberflache des Stiickes 

und das Petschaft sind mit einer 

harten Lehmkruste iiberzogen

125

Inv.-Nr. HK93:568f

Bef. Grube 16/87, Quadrat ly, Siidsek-

tor, Tiefe: Planum bis Grubensohle

Dat. Bandkeramik

Fg. schadelechte Rehgehbrnstange

eines 4-er Gehbrns; die Rose ist nur 

zur Halfte erhalten; die Geweih- 

stange weist eine Mihbildung in 

Form ubermafiiger Kriimmungen 

der Stange auf; am Distalende liegt 

eine gleichma&ge Gabelung 

zweier Sprosse; die Sprofispitzen 

sind nur schwach ausgebildet; im 

proximalen Bereich ist die Perlung 

z. T. auffallig stark verrundet

126

Inv.-Nr. HK 93:464!

Bef. Grube 7/87, Quadrat 3X, Sektor 29,

Tiefe: 0,4 bis 0,5 m

Dat. Bandkeramik

Fg. Rehgehbrnstange, drei passende

Fragmente; Rose vbllig entfernt 

und verrundet, Vordersproh durch 

kreisrunden Schnitt abgetrennt, 

zwischen Rose und Vordersprofi 

Bereich mit Spurenmuster recht- 

winklig zur Querschnittslangs- 

achse (Frah- oder Schnittspuren?); 

distale Bruchstelle am oberen 

Ansatz des Hintersprosses; Ober

flache stark verwittert

127

Inv.-Nr. HK 93:589!

Bef. Grube 28/87, Quadrat 1 aa, Sektor 8,

Tiefe: Planum bis Grubensohle

Dat. LBK

Fg. Fragment einer schadelechten Reh

gehbrnstange; am Rosenstock ist 

ein kleiner Teil der Schadelkalotte 

erhalten; Rose fast komplett erhal

ten; Distalende unterhalb des 

Vordersprosses mit langlicher 

Bruchstelle ohne erkennbare 

Trennspuren; die Perlung ist fast 

komplett - scheinbar intentionell - 

verrundet

128

Inv.-Nr. HK 84:11690

Bef. Quadrat AC 20, obere Schicht,

Tiefe: o bis 0,3 m

Dat. Neolithikum

Fg. Fragment einer schadelechten Reh

gehbrnstange; am Rosenstock ist 

ein kleiner Teil der Schadelkalotte 

erhalten; die Rose ist stark abgear-
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beitet; das Distalende liegt 4,5 cm 

oberhalb der Rose mit einer glatten 

Bruchstelle ohne Trennspuren

129

Inv.-Nr. HK 83:672r

Bef. Quadrat AB 14 133

Dat. Bandkeramik Inv.-Nr.

pg- proximales Fragment einer scha- Bef.

delechten Rehgehornstange; am Dat.

Rosenstock ist ein kleiner Teil der 

Schadelkalotte erhalten; die Rose 

ist teilweise abgearbeitet; Distal

ende kurz oberhalb der Rose mit

pg-

Trennspuren in Form von Schlag- 

spuren; vom Distalende aus bis zur 

Rose ist ein Span der Compacta alt 

ausgebrochen

134

130 Inv.-Nr.

Inv.-Nr. HK 78:85g Bef.

Bef. Quadrat 2q Dat.

Dat. Neolithikum pg-

pg- Rehgehbrnfragment; langs aufge- 

spaltetes Stangenteil ohne erkenn

bare Bearbeitungsspuren; kein 

Artefakt

131

Inv.-Nr. HK 88:456k

Bef. Quadrat AG3, Sektor 31

Dat. LBK

pg- Rehgehbrnfragment, schadelecht; 

von einem miEgebildeten Geweih; *35

distale Bruchstelle zwischen Rose Inv.-Nr.

und VordersproE; auf dem Rosen Bef.

stock mehrere Schnittspuren; der Dat.

Rosenstock ist gegeniiber der 

Stange unnatiirlich abgewinkelt; 

kein Artefakt

pg-

132

Inv.-Nr. HK 78:282a (1)

Bef. Grube 22/77, Sektor 27 (Nr. 106)

Dat. wohl alteste LBK 136

pg- Rehgehornstange, zwei passende Inv.-Nr.

Fragmente; proximales Ende am Bef.

unteren Ansatz des Rosenstocks; Dat.

distales Ende kurz unterhalb des pg-

Vordersprosses, Trennspuren am 

Rosenstock in Form von Bruch-

kerben, Rose zu zweidrittel ent- 

fernt; etwa zwischen Rose und 

Vordersproh kleiner runder 

Bereich durch Schlag eingetieft, 

distale Bruchflache modern

HK 78:282a (2)

Grube 22/77, Sektor27 (Nr. 106) 

wohl alteste LBK

Rehgehornstange, schadelecht; am 

Proximalende kleiner Rest der 

Schadelkalotte; das Distalende 

kurz oberhalb der Rose mit tiefen 

Bruchkerben; keine eindeutigen 

Bearbeitungs- oder Trennspuren; 

kein Artefakt

HK 78:2181 (1) 

Grube 1-4/77 

LBK

proximales Fragment einer Rehge- 

hbrnstange; proximales Ende am 

unteren Ende des Rosenstocks, 

Trennspuren in Form einer Facet

tierung, so daft keine Reste der 

Schadelkalotte erhalten sind; die 

Rose ist zu zweidrittel abgearbei- 

tet; distales Ende zwischen Rose 

und VordersproE ohne erkennbare 

Trennspuren

HK 78:2181(2) 

Grube 1-4/77 

LBK

mediales Fragment einer Rehge- 

hbrnstange; bestehend aus dem 

VordersproE; alle Bruchflachen 

ohne erkennbare Trennspuren; 

wahrscheinlich in der Grube frag- 

mentiert

HK 95:15402!

Grube 86/87, Westteil 

jiingste LBK

Span der Compacta ohne Bearbei- 

tungsspuren, kein Artefakt, eher 

Reh als Rothirsch
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Geweihsprosse, L. 16,4 cm«

137 143

Inv.-Nr. HK 78:299b Inv.-Nr. HK 83:1120k

Bef. Grube 22/77, Sektor 32, Nordteil, 

Tiefe: ab 0,2 m

Bef. Grabenschnitt, Sektor 1, Tiefe: 

0,15 bis 0,35 m

Dat. alteste LBK Dat. LBK

f9- proximales Fragment einer Rehge- 

hornstange; das Strick besteht nur 

aus dem Rosenstock und einem 

kleinen Teil der Schadelkalotte;

Fg-

144

»1 abgetrenntes und bearbeitetes 

Geweihstiick, L. noch 8,0 cm«

das Distalende ist schrag; das Strick Inv.-Nr. HK 84:1141b

ist stark verwittert, keine Trenn- Bef. Grab 5/82

138

bzw. Bearbeitungsspuren Dat.

Fg.

wohl Aunjetitzer Kultur

»i Stuck Geweih mit Sagespuren«

Inv.-Nr. HK 78:141! T45

Bef. Quadrat 3U Inv.-Nr. HK88:325f

Dat. Neolithikum Bef. Quadrat AF 6

Fg. >>28 Knochensplitter und Geweih- Dat. wohl LBK

139

bruchstiicke« Fg-

146

»1 Abwurfstange vom Rehbock«

Inv.-Nr. HK 78:2121 Inv.-Nr. HK 88:3570

Bef. Grube 1-4/77 Bef. Grube 21/85

Dat. LBK Dat. Neolithikum

Fg-

140

»i Splitter von einer Geweih

sprosse*

Fg-

M7

»i schadelechtes Geweihbruch- 

stiick«

Inv.-Nr. HK 83:701! Inv.-Nr. HK 88:441a

Bef. Grube 6/81 Bef. Quadrat AH3, Sektor 15

Dat. wohl spate StBK Dat. Neolithikum

Fg- »1 bearbeitete Rehgeweihstange, 

L. 15,65 cm«

Fg-

148

»1 Abwurfstange vom Rehbock«

141 Inv.-Nr. HK 93:4751

Inv.-Nr. HK 83:1114a Bef. Grube 7/87, Quadrat 3X, Sektor 32.

Bef. Abschnittsgraben der jringsten Tiefe: Planum bis 0,7 m

LBK, Quadrat AE 16 Dat. Bandkeramik

Dat.

Fg.

LBK

»i schadelechtes Geweih mit

Behauspuren oberhalb der Rose,

Fg-

149

»2 Geweihsprossen«

142

1 Sprosse abgebrochen« Inv.-Nr.

Bef.

HK 93:488n

Grube 7/87, Quadrat 3X, Sektor 36, 

Tiefe: Planum bis Grubensohle

Inv.-Nr. HK 83:1120! Dat. wohl LBK

Bef.

Dat.

Fg-

Grabenschnitt, Sektor 1, Tiefe: 

0,15 bis 0,35 m

LBK

»1 bearbeitete und abgetrennte

Fg- »i bearbeitete Geweihsprosse, an 

der Spitze ausgebrochen«
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150 !51

Inv.-Nr. HK 94:2965a Inv.-Nr. HK 94:29701

Bef. Quadrat AC 2, Funde beim Ab 

decken des Quadrates, Lesefunde

Bef. Quadrat 3 ad, Lesefunde beim 

Abdecken des Sektors

Dat. LBK Dat. Bandkeramik

fg- »1 Stuck Geweih?« fg- »i Geweihsplitter«

Liste der metrischen Daten

Lmax.

Lerh.

Br.

Lange maximal

Lange erhalten

Breite

1 Schaftloch Lange anterior

2 Schaftloch Breite anterior

3

4

5

6

Schaftloch Lange posterior

Schaftloch Breite posterior

Schaftloch mittlerer Durchmesser

Schaftloch Hbhe

7

8

Distanz Schaftloch - Nacken

Distanz Schaftloch - Schneide

9

10

Distanz Schaftloch - Proximalende

Distanz Schaftloch - Distalende

11 Schneidenwinkel in Grad

12 Winkel zwischen Schaftloch und Langsachse

13

14

15

16

Winkel zwischen Schaftloch und Schneide

Schneidenlange

Schneidenbreite

Tiefe der Fassungshbhlung

17

18

mittlerer Durchmesser der Fassungshbhlung

Rosenkreuz Lange auEen

19

20

Rosenkreuz Breite auEen

Rosenkreuz Lange innen

21 Rosenkreuz Breite innen
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Ka
t-
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Taf. 1 Eilsleben, Bbrdekreis. i Basis-Gerat mit Schaftloch, vermutlich Fassung, Rothirsch, Kat.-Nr. 1. 

2 Fragment einer TAxt, Rothirsch, Kat.-Nr. 3. M. 3:4.
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Taf. 2 Eilsleben, Bordekreis. Komplette T-Axt, Rothirsch, Kat.-Nr. 2. M. 3:4.
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Taf. 3 Eilsleben, Bordekreis. i Nackenhalfte einer T-Axt, Rothirsch, Kat.-Nr. 5. 2 Nackenhalfte einer T-Axt, 

Rothirsch, Kat.-Nr. 4. 3 Schneidenfragment, Rothirsch, Kat.-Nr. 8. 4 Schneidenfragment, Rothirsch, Kat.-Nr. 6.

5 Schneidenfragment, Rothirsch, Kat.-Nr. 7. M. 3:4.
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Taf. 4 Eilsleben, Bordekreis. i Basis einer schadelechten linken Stange, Rothirsch, Kat.-Nr. 23.

2 Krone, Rothirsch, Kat.-Nr. 32. 3 Basis einer schadelechten linken Stange, Rothirsch, Kat.-Nr. 24. M. 1:2.
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Taf. 5 Eilsleben, Bordekreis. 1 Basis einer schadelechten rechten Stange, Rothirsch, Kat.-Nr. 14.

2 Basis einer schadelechten rechten Stange, Rothirsch, Kat.-Nr. 21. 3 Basis einer linken Abwurfstange, 

Rothirsch, Kat.-Nr. 17. 4 Basis einer schadelechten linken Stange, Rothirsch, Kat.Nr. 22. M. 1:2.
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Taf. 6 Eilsleben, Bbrdekreis. i Basis einer rechten Abwurfstange, Rothirsch, Kat.-Nr. 15. 2 Basis einer rechten 

Abwurfstange, Rothirsch, Kat.-Nr. 20. 3 Basis einer linken Abwurfstange, Rothirsch, Kat.-Nr. 16. 4 Basis einer 

linken Abwurfstange, Rothirsch, Kat.-Nr. 19. M. 1:2.
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Taf. 7 Eilsleben, Bbrdekreis. 1 Basis einer linken Abwurfstange, Rothirsch, Kat.-Nr. 28. 2 Basis einer linken 

Abwurfstange, Rothirsch, Kat.-Nr. 29. 3 Basis einer linken Abwurfstange, Rothirsch, Kat.-Nr.18. 4 Basis einer 

rechten Abwurfstange, Rothirsch, Kat.-Nr. 27. M. 1:2.
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Taf. 8 Eilsleben, Bbrdekreis. i Druckstab und Retuscheur, Geweihsprofi, Rothirsch, Kat.-Nr. 43. 2 Druckstab 

und Retuscheur, GeweihsproB, Rothirsch, Kat.-Nr. 44. 3 GeweihsproB mit Brandspuren, Rothirsch, Kat.-Nr. 39. 

M. 3:4.
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Taf. 9 Eilsleben, Bordekreis. i Retuscheur, Geweihsprofi, Rothirsch, Kat.-Nr. 55. 2 Retuscheur, GeweihsproR, 

Rothirsch, Kat.-Nr. 41. 3 Druckstab und Retuscheur, GeweihsproB, Rothirsch, Kat.-Nr. 54. M. 3:4.
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Taf. io Eilsleben, Bordekreis. i Sprofi mit einseitiger Anschragung, Rothirsch, Kat.-Nr. 53. 2 SproR mit einsei

tiger Anschragung, Rothirsch, Kat.-Nr. 51.3 Sproh mit einseitiger Anschragung, Rothirsch, Kat.-Nr. 52. M. 314.
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Taf. 11 Eilsleben, Bbrdekreis. 1 Sprofi mit zweiseitiger Anschragung, Rothirsch, Kat.-Nr. 57. 2 Sprofi-Axt, 

Rothirsch, Kat.-Nr. 42. M. 3:4.
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Taf. 12 Eilsleben, Bordekreis. 1 Ahle aus einer Rehgehbrnstange, Kat.-Nr. 116. M. 3:4.

JAHRESSCHRIFT FUR M ITTELDEUTSCHE VO KG E S CH 1 CHTE / BAND 88 / 2004



GEWEIHFUNDE DER N E 0 L I T H I S C H E N SIEDLUNG VON EILSLEBEN I3I

Taf. 13 Eilsleben, Bbrdekreis. 1 Trophae aus einem Rehgehbrn, Vorderansicht, Kat.-Nr. 113. M. 3:4.
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Taf. 14 Eilsleben, Bordekreis. 1 Trophae aus einem Rehgehorn, Hinteransicht, Kat.-Nr. 113. M. 3:4.
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Taf. 15 Eilsleben, Bbrdekreis. 1 Trophae aus einem Rehgehbrn, Detail der Vorderansicht mit Schnittkerben an 

den Rosenstocken, Kat.-Nr. 113. Ohne M.
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Taf. 16 Eilsleben, Bordekreis. 1 Trophae aus einem Rehgehbrn, Detail der Seitenansicht mit Schnittkerbe am 

Rosenstock, Kat.-Nr. 113. Ohne M.
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1

Taf. 17 Eilsleben, Bbrdekreis. 1 Narbenfeld eines Retuscheurs, Geweihsprofi, Rothirsch, Kat.-Nr. 89. 2 Narben- 

feld eines Retuscheurs, Geweihsprofi, Rothirsch, Kat.-Nr. 44. 3 Narbenfeld eines Retuscheurs, Geweihproft, 

Rothirsch, Kat.-Nr. 55. Ohne M.
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Taf. 18 Eilsleben, Bbrdekreis. 1 Narbenfeld eines Retuscheurs, Geweihsprofi, Rothirsch, Kat.-Nr. 88.

2 Narbenfeld eines Retuscheurs, Geweihsprofi, Rothirsch, Kat.-Nr. 55. 3 Narbenfeld eines Retuscheurs, 

Geweihsproh, Rothirsch, Kat.-Nr. 89. Ohne M.
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