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Seitdem der Genfer Naturforscher
FranEois Mayor 1833 in einer kleinen H6h-
le auf der franzdsischen Seite des Mont
Saldve einen verzierten und am breiteren
Ende mit einem Loch versehenen Gegen-
stand aus Rentiergeweih fand (PITTARD
& REVERDIN 1929), beschlftigt die Deu-
tung solcher "Lochsteibe" die Forschung
immer wieder (Abb. l). Neben durchaus
iiberlegenswerten Hypothesen kam es auch
zu vdllig abwegigen Erkliirungen. Dabei
spielte der Umstand eine Rolle, dass man
sich, obgleich dies im 19. Jahrhundert vor
allem mit Blick auf das Eskimogebiet noch
moglich gewesen wlire, nicht auf exakt be-
schriebene Arbeitsabliiufe mit lihnlichen
Gereiten sttitzte, sondern hdchstens generell
auf solche Parallelen hinwies. Es ist des-
halb ein Glticksfall, dass die praktische
Verwendung eines lochstabartigen Gerdtes
in jiingster Tnit von Dr. Dietrich Mania in
der Ausseren Mongolei beobachtet und

dokumentiert werden konnte. Er war so
freundlich, mir seine Notizen und Fotos
sowie eine instruktive Skizze, die von
einer ethno-archiiologischen Expedition im
Jahre 1961 stammen, zur Verdffentlichung
zu iiberlassen. Ich bin ihm dafi.ir sehr ver-
bunden und lasse ihn im folgenden selbst
zu Worte kommen.

"Der Ort, wo ich den Vorgang beobach-
tete, heisst Batnorov (Abb. 2). Er befindet
sich im ristlichen Chentei-Gebirge, etwa
30 km dstlich des Onon, einem Nebenfluss
des Amur, 250 km )stlich von UIan Bator.
Hier wohnen Buridten in der Nrihe der
Gebirgstaiga. Neben Holzhriusern errich-
ten sie auch Jurten. Der Vorgang betraf
die Herstellung von Stiiben fiir die Dach'
krone einer Jurte. Sie wurden aus etwa 2
bis 2,5 m langen, 2,5 bis 4 cm dicken
Weidenristen hergestellt. Man befreite die

frischen, recht unre gelmrissigen Weidencis -

te von ihren Zweigen und Bkittern und
entrindete sie. AIle Reste der Seiten-
sprossen wurden sorgfriltig entfernt. An-
schliessend erfolgte die Weiterbehandlung
in einem mit Rasensoden ilberdeckten
Erdofen mit heissem Dampf. Dieser Ofen

Abb. 1. Lochstab von Veyrier mit nicht identifizierter Tiergravierung, 1833 von Frangois

Mayor in einer Magdal6nien-Station am Mont Saldve bei Genf gefunden. Nach

PITTARD & REVERDIN 1929.
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bestand aus einem 2,5-3 m langen Graben
(Abb. 3). An seinem Ende befand sich ein
einfacher, niedriger Kamin, ebenfolls aus
Ra.sensoden bestehend. Vorne im Ofen
brannte ein Feuer, das mit g,etrocknetem
Dung unterhalten wurde, was eine grosse
Hitze erzeugte. Durch Auflegen von fri-
schem Gras entstand der bendtigte heisse
Dampf, welcher den im Ofen liegenden
Stangen entlang zog. Diese wurden in der
Folge herausgenommen und in "gekoch-
tem" bzw. "gediinstetem" Zustand durch
einen holzernen Lochstab von ungefrihr
60 cm Lcinge gezogen (Abb. 4). Durch
quergerichtete Hebelwirkung dr[ickte man
sie in eine vdllig gradlinig verlaufende
Form, die sie auch nach dem Trocknen an
der Luft behielten. Abrigens werden die
Schcifte fiir die zusammen mit den bekann-
ten Mongolenbdgen beniitzten Pfeile in

cihnlicher Weise behandelt, allerdings mit
entsprechend kleineren Lochsttiben, in
Grosse und Form den jungpalciolithischen

rihnlich. Ich besitz.e derartig hergestellte
Pfeile. Sie sind 60-70 cm lang und 6 mm
dick. Sie bestehen aus Weichhdlzern und
zwar aus diinnen Sprossteilen (Ruten), die
ihre gleichmcissige Dicke und regelmcissige
Form durch sorgfciltiges Schnitz,en erhiel-
ten. Nach dem "Drimpfen" wurden auch sie
durch den Lochstab gezogen und aufs
Sorgfciltigste gerichtet. Man kann ein Li-
neal anlegen und bemerkt keine Abwei-
chungen von der Lcingsachse! Fiir mich
sind nach dieser Beobachtung alle jungpa-
lciolithischen Lochstcibe zweifullos Gercite
zum Richten und Strecken von Schciften aus
or ganischem M ate rial. "

Abb. 2. Blockhiiuser der burjiitischen Siedlung Batnorov, Aussere Mongolei, 1961. Foto
D. Mania.
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1 Rasensoden auf Querstangen
2 Kamin
3 entrindete frische Holzstangen
4 Feuer mit Kamel-, Pferde- oder Rinderdung und

zur Dampfezeugung aufgelegtem frischem Gras
5 ausstrdmender reiner Dampf Lochstab aus Holz 1:10

Abb. 3. Erdofen der Burjiiten zum Diimpfen von Holzstangen (Liingsschnitt) und
holzerner Lochstab zum Geradebiegen der "gedtinsteten" Weideniiste.
Umzeichuns einer Feldaufnahme von D. Mania durch E. Btirki-Flurv.

Abb. 4. Burjrite beim Geradebiegen "gedtinsteter" Weideniiste ftir den Jurtenbau,
1961. Foto D. Mania.
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Es besteht kein Zweif'el, dass diese
Beobachtungen ftir die Frage nach der Be-
deutung bzw. dem Verwendungszweck
iihnlicher jungpaliiolithischer Funde wich-
tig ist. In der zweiten Hiilfte des 19. Jahr-
hunderts wurden sie immer hiiufiger an
spiiteiszeitlichen Fundstellen Si.idfrank-
reichs entdeckt. In der Folge zeigte es sich,
dass dieser Geriitetypus, den man frtiher
hiiufig als "Kommandostab" bezeichnete
und heute neutral "Lochstab" nennt, wdh-
rend des Jungpaliiolithikums in der Alten
Welt eine weite Verbreitung hatte. Sie
reicht von der kantabrisch-pyreniiischen
Zone bis ins 6stliche Sibirien (BARGE-
MAHIEU et al. 1992). Die Verbreitungs-
dichte ist allerdings unterschiedlich, d.h.
die in Si.idfrankreich besonders aufflllige
Konzentration nimmt nach Osten zu deut-
lich ab.

Fast immer diente als Rohmaterial ftir
die Herstellung von Lochstziben im ausgeh-
enden Eiszeitalter Rengeweih, nur selten
auch Hirschgeweih. Chronologisc.h sind
Lochstiibe erstmals im frtihen typischen

Aurignacien nachweisbar. Im Gravettien
und im Solutr6en werden sie hiiufiger, und
ihren Kulminationspunkt erreichen sie im
Magdal6nien, ganz besonders in dessen
mittlerer und spiiten Phase. Nach Osten zu
gehoren sie zeitlich synchronen jungpaliio-
lithischen Kulturen an. Nacheiszeitlich ist
dieser Geriitetypus, nun allerdings vor-
nehmlich aus Hirschgeweih, in mesolithi-
schen Kulturen Nordeuropas nachgewiesen
(GRAMSCH 1979; CLARK 1936). Gele-
gentlich kommen lochstabartige Formen
auch noch in neolithischen Milieus vor
(BANDT r9s2).

Das gemeinsame Merkmal aller Loch-
stibe besteht darin, dass sie aus einer Ge-
weihstange herausgearbeitet sind, so dass
als "Rohling" ein Teil der Hauptstange mit
einem Sttick der Augensprosse zur Weiter-
verarbeitung zur Verfiigung stand. Ein Un-
terschied ist insofern festzustellen. als ent-
weder die von der Hauptstange stammende
Partie oder aber der daran haftende Teil der
Augensprosse am kingsten ist und somit
als Handeriff diente (Abb. 5). Wenn das

Abb. 5. Varianten des ftir die Herstellung eines Lochstabes bendtigten Geweih-
abschnittes. Nach BARGE-MAHIEU et al. I992,Fig.7.
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Abb. 6. Varianten jungpaliiolithischer Lochstiibe. Nach BARGE-MAHIEU et al.

1992,  F ig.  10.

Objekt nur eine einzige Durchlochung auf-
weist, so befindet sich diese im' Prinzip
dort, wo die Augensprosse von der Haupt-
stange nahe der Rose abzweigt und das
Geweih am dicksten ist. Variabel ist die
Liinge der am lochseitigen Ende des "Roh-
lings" abgetrennten Enden der Haupstange
bzw. des Restes der Augensprosse: sie
k6nnen ganz entfernt, kurz oder etwas liin-
ger sein (Abb. 6). Unterschiedlich ist auch
die Linge des Geriites bzw. seine Robust-
heit, je nachdem ob Geweihstangen iilterer
oder jtingerer miinnlicher bzw. - soweit es
sich um Rentiere handelt - weiblicher Indi-
viduen verwendet wurden. Es gibt somit
sowohl kleine, zierliche als auch grdssere,
bis zu 40 cm lange, massive Lochstiibe.
Aber auch die kleineren Exemplare sind
robuste Arbeitsgerlte, da Rentiergeweih
sehr ziih ist. Wlhrend die Mehrzahl nur
eine Durchlochung aufweist, finden sich
gelegentlich solche mit mehreren - in Aus-
nahmefiillen bis zu sieben oder acht
kichern. Diese sind rundlich oder oval und
k6nnen sowohl ein gerades als auch ein
bikonvexes Wandprofil haben. Sie weisen
zum Teil Abntitzungsspuren auf, doch fehlt

bisher eine Studie, die auf Grund mikros-
kopischer Analysen mehr dartiber auszusa-
gen verrnag. Das Gleiche gilt auch in Be-
zug auf die Untersuchung der oftmals fest-
zustellenden Brtiche und Beschiidigungen,
die mdglicherweise, mindestens zum Teil,
mit der Verwendung der Lochstlbe zusam-
menhiingen k6nnten. Fiir weitere Einzel-
heiten der Nomenklatur sei auf die Arbeit
von BARGE-MAHIEU et al. 1992 verwie-
sen. Hervorzuheben ist schliesslich. dass
vor allem die Lochstiibe der Magdaldnien-
Kultur hiiufig mit Gravierungen und Re-
liefschnitzereien - Tiermotive oder Orna-
mente - verziert sind. Andr6 Leroi-Gour-
han (LEROI-GOURHAN 1965: 48) betont
sogar, dass sie "par excellence, avec le pro-
pulseur, I'objet d'art du magdal6nien" sind.
Es wiire aber kaum richtig, daraus zu fol-
gern, eine praktische Verwendung sei un-
wahrscheinlich: bei einem - wie noch zu
zeigen sein wird - ftr die Herstellung
wichtiger Jagdwaffen beniitzten Gerlt kon-
nen Vorstellungen aus dem Bereich der
Jagdmagie ebenso gut eine Rolle gespielt
haben wie bei Propulsoren.
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Abb. 7. Trommelschlegel der Lappen aus
Rentiergeweih. Nach OZOLS L974,
Abb. 10.

Die Diskussion tiber die Frage der Be-
deutung der Lochstiibe setzte schon frtih
ein, und noch heute besteht kein allgemei-
ner Konsens beztiglich ihrer Verwendung
(LEROY-PROST 1978). Immerhin sind
viele Hypothesen inzwischen eliminiert
worden, insbesondere solche, die nicht mit
praktischen Tiitigkeiten in Verbindung ste-
hen, vor allem die Verwendung als zepteb
artiger "Kommandostab". Diskutiert wird
aber immer noch die Moglichkeit der Ver-
wendung als Trommelschlegel und somit
im Bereich des Schamanismus (Abb. 7),
wobei nicht nur auf ethnographische Paral-
lelen bei Lappen und sibirischen Volkern,
sondern auch auf das kleine Format und
die reiche Verzierung mancher jungpaliio-
lithischer Lochstiibe hingewiesen wird
(OZOLS 1974). In diesem Zusammenhang
ist ferner die Feststellung von Interesse,
dass besonders im Magdal6nien das Griff-
ende von Lochstiiben recht h[ufig phallisch
gestaltet ist; lrroi-Gourhan bringt dies mit
der von ihm vertretenen Hypothese eines
Dualismus mtinnlicher und weiblicher
Symbolik in der Eiszeitkunst in Zusam-
menhang (LEROI-GOURHAN 1965: 48,
Fig. 759). J. Ozols deutet dagegen das ent-
sprechend gestaltete Griffende eines Loch-
stabes von Bruniquel (Dpt. Tarn-et-Garon-
ne) als "Tierfussnachbildung", was nach
ihm auf Grund ethnographischer Parallelen
auch fiir die Moglichkeit der Verwendung
von Lochstiiben als "Schamanenstdbe"
sprechen konnte (OZOLS 1974: I0). Zu
bedenken ist bei dieser Anlehnuns an scha-

manistische Praktiken allerdings, dass in
jungpalliolithischen lnventaren bisher kei-
nerlei Objekte identifiziert worden sind,
die sich mit den Paraphernaha z.B an Ge-
wiindern sibirischer Schamanen verelei-
chen lassen.

Zahlreich sind sodann die Vorschliige,
die im Laufe der 7,eit hinsichtlich einer
Verwendung der Lochstiibe als Geriit oder
Waffe gemacht wurden (BARGE-
MAHIEU et aI. 1992: 2l). Am meisten
diskutiert werden heute noch die folgenden
drei: "Maulknebel", "Schleuder" und
"Pfeilstrecker". Die Hypothese Maul- oder
Viehknebel, auch Viehbremse, sttitzt sich
auf weitgehend identisch geformte Geriite
aus Hartholz oder Metall, wie sie z.B. noch
in den Alpenliindern und in Lappland ver-
wendet werden (Abb. 8), um mittels einer
i.iber die Schnauze gelegten und mit Hilfe
des lochstabartigen Geriites zusammenge-
drehten Schlinge Pf'erde, Rinder oder Ren-
tiere zu zwingen, sich ftihren zu lassen
(EPPEL 1958). Die offensichtliche Schwli-
che dieser Theorie liegt darin, dass sie
bedingen wtirde, den Beginn der Z[hmung,
wenn nicht gar Domestikation grosser Huf-
tiere in das Jungpaliiolithikum anzusetzen.
Aus dem gleichen Grund ist auch die
Annahme, man habe es mit Halftern zu
tun, sehr unwahrscheinlich (BAHN 1945).

TFP
Abb. 8. Maul- oder Viehknebel aus Oester-

reich. Nach EPPEL 1958. Abb. A.
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Abb. 9. Lochstab als Steinschleuder, Hypo-
these von A. Glory. Nach BARGE-
MAHIEU et al. 1992, Fig.9a.

Als Abb6 A. Glory (GLORY 1964) die
Hypothese aufstellte, Lochstlibe kdnnten
als Handgriffe von Steinschleudern gedient
haben, sttitzte er sich einerseits auf ethno-
graphische Parallelen aus Syrien, anderer-
seits auf eigene Experimente und auf Ge-
brauchs- oder Abniitzungsspuren an den
dafiir eingesetzten, aus Hartholz gefertig-
ten Lochstab-Maquetten (Abb. 9). Er ver-
wies darauf, dass mit Steinschleudern V6-
gel erbeutet werden k6nnen, was flir den
jungpaliiolithischen Menschen als Erniih-
rungsgrundlage besonders im Friihjahr eine
Rolle gespielt habe. Dazu ist allerdings zu
bemerken, dass kaum etwas i.iber die Ver-
wendung von Steinschleudern fiir die Vo-
geljagd in jiigerischen Milieus bekannt ist.
Bei den Eskimo / Inuit z.B. ist die Vogel-
jagd zu gewissen Tniten zwar tatsiichlich
von Bedeutung, aber zusiitzlich zum Aus-
nehmen der Nester zwecks Sammeln von
Kticken und Eiern kommen andere Metho-
den zur Anwendung: spezielle Vogelpfeile
und -Speere, Bolas und Stangennetze,
jedoch nicht Steinschleudern.

Als wesentlich tiberzeugender hat die
Deutung als "Pfeilstrecker" zu gelten, ob-
gleich auch hier keine restlose Sicherheit
besteht. Auf Grund ethno-historisch nach-

gewiesener [hnlicher Ger[te in der Eski-
mokultur (und bei nordamerikanischen In-
dianern) wird seit langem vermutet, dass
auch die priihistorischen Lochstiibe als
"Pfeilstrecker" dienten. Es bestehen aber
diesbeziiglich gewisse Unklarheiten. Ed.
W. Nelson spricht von "arrowshaft-straigh-
teners", die dazu dienten, geeignete Holzer
fi.ir die Herstellung von Pfeilschiiften ge-
rade zu biegen (NELSON 1896/97: 88 f.
und Tafel XL). Im gleichen Sinne ausserte
sich K. Birket-Smith (BIRKET-SMITH
1929, vol.I :  105, 240: vol. tr:  199 f.,284,
361), welcher die etwas ktirzere Bezeich-
nung "arrow-straighteners" verwendet, aber
offensichtlich auch das Geradebiegen von
Holzern ftir die Herstellung von Pfeil-
schiiften meint ("wood for arrow shafts
was laid in warm water and straightened
with an arrow-straightener...arrow shafts
and similar rods were straightened by
means of special arrow-straighteners"). In
seinen Verbreitungstabellen fasst er fiir das
Eskimogebiet (einschliesslich Tschuk-
tschen) "arrow-straightener" und "thong-
smoother" (ein Gerdt, um Rohhautriemen
geschmeidig zu machen) zusammen; das
Gleiche gilt ftir nordamerikanische India-
ner und nordeurasische Volker (BIRKET-
SMITH 1929, vol. il: 284,361). D. Jennes
unterscheidet in einem kurzen, kritischen
Aufsatz (JENNES 1937) zwischen "arrow-
straighteners" und "thong-smoothers". Er
sagt, bei den ihm aus Alaska bekannten
Exemplaren von "arrow-straighteners" sei
das Loch immer rhombisch (Abb. 10), bei
jenen der Kupfer-Eskimo in Arktisch Ka-
nada konne es auch eine rundliche, drei-
eckige oder rechteckige Form haben. Stets
seien die Lochkanten sowohl auf der Ober-
als auch auf der Unterseite dieser "arrow
straighteners" abgeschr[gt, "to prevent any
denting of the arrow-shaft". Es geht also
auch hier um die Herstellung von Pfeil-
schiiften. Im Gegensatz zu den "arrow-
straighteners" sind nach Jenness die
"thong-smoothers" weniger sorgf?iltig gear-
beitet, zeigen nicht die charakteristische
Form der "arrow-straighteners" und haben
kleinere Ldcher.
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Abb. i0. Verzierte eskimoische "arrow-
straighteners" aus Alaska mit rhom-
bischem Loch. Nach de LAGUNA
t932, Pl. XXm.

Dass die "arrow-straighteners" der Es-
kimo nicht nur bei der Herstellung von
Pfeilschiiften verwendet wurden, zeigt fol-
gende Mitteilung von J. Hahn, die sich auf
die Kupfer-Eskimo auf Banks Island in
Arktisch Kanada bezieht (HAHN 1977).Er
erwiihnt, dass Karibu-Geweih zur Fabrika-
tion von Gebrauchsgegenstenden verschie-
dener Art sowohl quer unterteilt als auch
zur Gewinnung stflbchenformiger Ab-
schnitte der Liinge nach zerlegt wurde.
Falls die auf diese Weise gewonnenen
Werkstiicke auf Grund der Geweihform
etwas gebogen waren, wurden sie "redres-
s6es, aprds avoir 6td chauff6es, d I'aide d'un
bAton perc6". Hahn stiitzt sich auf die sorg-
f[ltige Auswertung von Funden auf Banks
Island, die aus Gr[bern und von Siedlungs-
stellen der Kupfer-Eskimo aus der zweiten
Hiilfte des 19. Jahrhunderts stammen. Dazu
gehorte allerdings nur ein einziges Exemp-
lar eines "arrow-straighteners". Ob er in
Bezug auf die seinerzeitige Verwendung
derartiger Geriite fi.ir das Geradebiegen
leicht gekriimmter Geweihabschnitte auch
Auski.infte von den heute auf Banks Island

lebenden Inuits bekommen hat, erwiihnt er
nicht.

Somit ist klar. dass der Lochstab bei
den Eskimo zum Geradebiegen von Hdl-
zern ftir die Herstellung von Pfeilschiiften
verwendet wurde. Man darf sicher voraus-
setzen, dass auch Speerschiifte auf gleiche
oder iihnliche Weise hergestellt wurden.
Denn einersseits wurden Speere ftr ver-
schiedene Zwecke verwendet: so z.B. zum
Tdten bereits harpunierter Wassersiiuger
beim Wiederauftauchen zum Atemholen,
zum Erlegen von Rentieren, wenn man ih-
nen beim Uberqueren eines Gewiissers auf-
lauerte oder bei kriegerischen Auseinan-
dersetzungen, wie sie besonders im Bering-
strassengebiet hiiufig vorkamen (BANDI
1995). Wenn andererseits flir die Herstel-
lung von Pfeilschiiften Holz gerade gebo-
gen werden musste, dann war dies bei Spe-
ersch[ften sicher noch ndtiger; denn in der
arktischen Tundra ist es (falls nicht Treib-
holz zur Verftigung steht) sehr schwierig,
entsprechendes Rohmaterial aufzutreiben:
deshalb wird es oftmals notig gewesen
sein, krumm gewachsene Hdlzer gerade zu
biegen. Bei Jennes findet sich tibrigens ein
Hinweis darauf, dass ein etwas grdsserer
Lochstab aus Holz ([hnlich den burjiiti-
schen, die D. Mania beschrieben haQ mit
rechteckigem Loch von den Kupfer-Eski-
mos als "bow-straightener" oder "bow-ad-
juster" verwendet wurde (JENNESS 1937).
Grosse Wahrscheinlichkeit kommt ferner
der Annahme zu, dass auch gebogene Stlib-
chen aus Karibu-Geweih vor ihrer Weiter-
verarbeitung zu Pfeil- und andern Waffen-
spitzen in entsprechender Weise begradigt
wurden. Dagegen ist die Verwendung von
"arrow-straighteners" zum Geschmeidig-
machen von Rohhautriemen weniger i.iber-
zeugend. Vermutlich wurden daftir unre-
gelmiissig geformte Knochen- oder Ge-
weihstiicke mit engeren Durchbohrungen
verwendet. Jenness hat ein von Birket-
Smith abgebildetes und als "arrow-straigh-
tener" bezeichnetes Geriit (BIRKET-
SMITH 1929, vol. I: Fig. 23) als "thong-
smoother" interpretiert (JENNESS 1937).
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Erwiihnt sei noch, dass vor allem in Alaska
"arrow-straighteners" am Vorderende hiiu-
fig mit einem oder zwei gegenstiindig
skulptierten Tierkdpfen verziert sind, wdh-
rend der Grifi eingravierte naturalistische
Darstellungen oder Ornamente aufweisen
kann.

Damit kommen wir zur Frage des
Verwendungszweckes jungpaliiolithischer
Lochstiibe. Trotz des Vorbehaltes, dass
Analogieschltisse keine endgtiltigen Be-
weise sein k6nnen, liefern allein schon die
ethnographischen Beobachtungen im Eski-
mogebiet wichtige Anhaltspunkte fiir die
Deutung eines gleich oder sehr dhnlich
geformten Geriites spiiteiszeitlicher Jiiger-
bevdlkerungen in Europa (BANDI 1977).
Dies umso mehr, als die Jungpaliiolithiker
unter praktisch identischen Umweltbedin-
gungen lebten und - was Geweih und Holz
betrifft - tiber die gleichen Rohmaterialien
verftigten wie die Eskimo. Jenness vertritt
zwar die Auffassung, man habe die jung-
palliolithischen Lochsttibe, die er nur aus
Abbildungen kannte, nicht als "Pfeilstre-
cker" verwenden kdnnen, da ihre Locher
zu eng seien und bei ihnen die fiir viele
eskimoische "arrow-straighteners" charak-
teristische Abschriigung fehle (JENNESS
1937). Er gibt an, der durchschnittliche
Lochquerschnitt im Eskimogebiet betrage
einen Dreiviertel-lnch, also rund 19 mm.
Dieses Durchnittsmass hat aber auch fiir
die jungpalZiolithischen Exemplare Gel-
tung. Und was die Form des Loches be-
trifft, ist festzustellen, dass es bei vielen
jungpaliiolithischen Lochstdben wie schon
erwzihnt bikonvex ist, was als Equivalent
zu der Abschriigung bei eskimoischen "ar-
row-straighteners" gelten darf. Ein Unter-
schied zwischen den eskimoischen "arrow-
straighteners" und den jungpaliiolithischen
Lochstiben besteht allerdings insofern, als
die Durchlochung bei ersteren hlufig
rhombisch. bei letzteren aber stets rundlich
ist. Im Ubrigen stellt sich die Frage, ob
man manche Geriite fiir die Herstellung
von Speerschiiften, andere vornehmlich ftir
Pfeilschiifte oder zum Geradebiegen von

Geweihstiibchen verwendete. In Bezug auf
Speer- oder Pfeilschiifte ist zu sagen, dass
man die aus Geweih hergestellten jungpa-
liiolithischen Waffenspitzen und Stabhar-
punen gew6hnlich als fi.ir Speerschiifte be-
stimmt betrachtet. Aber einerseits gibt es
relativ kleine Waffenspitzen aus organi-
schem Material und Stein, so dass mit der
Mdglichkeit der Verwendung von Pfeil
und Bogen schon vor Ende des Jungpaliio-
lithikums gerechnet werden muss. Dies be-
dingte, dass auch hdlzerne Pfeilschiifte fab-
riziert wurden. Fiir die Sp[tphase des Jung-
pal[olithikums ist diese Waffe ohnehin in
der norddeutschen Ahrensburger Kultur an
der Fundstelle Stellmoor eindeutig nachge-
wiesen (RUST 1943: 188 ff.). In diesem
Zusammenhang muss man auch die Unter-
suchungen zur jungpaliiolithischen Ge-
weihspantechnik zvr Kenntnis nehmen
(RUST 1943: l4r ff.; CLARK & THOMP-
SON 1953; BERKE 1977; NEWCOMER
r977).

Leider haben es die Eskimologen zur
Zeit, als "arrow-straighteners" noch prak-
tisch verwendet wurden, unterlassen, de-
taillierte Beschreibungen der Arbeitsgiinge
zu geben und entsprechende Illustrationen
beizufiigen. Dies l[sst sich heute im Eski-
mo- bzw. Inuitgebiet kaum noch nachho-
len, da "arrow-straighteners" nicht mehr
bentitzt werden und schwerlich jemand zu
finden ist, der i.iber ihre ursprtingliche
Verwendung Bescheid weiss. Umso wert-
voller sind deshalb die Angaben und Ab-
bildungen von D. Mania aus der Ausseren
Mongolei. Abgesehen davon, dass sie die
Tradition von Lochstiiben in der Mongolei
bis in unsere Tnit belegq liefert sie An-
haltspunkte fiir die Arbeitsweise mit "ar-
row-straighteners", sei es im Eskimogebiet
oder in jungpaliiolithischen Kulturen. Of-
fen bleibt in beiden Fiillen die Frage, ob
der fiir das Geradebiegen holzerner Speer-
und Pfeilschiifte sowie von Geweihspiinen
ftir die Herstellung von Waffenspitzen be-
notigte Dampf in iihnlicher Weise mit Hil-
fe von Erdofen oder mit einer andern Me-
thode erceugt wurde. Wie gesagt erwiihnt
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K. Birket-Smith das Einlegen in heisses
Wasser bei den Karibu Eskimo. lrroi-
Gourhan hat die Zweckmiissigkeit dieser
Methode experimentell nachgewiesen
IEROI-GOURHAN 1965: 48).

Abschliessend sei angeregt, die Ge-
brauchsspuren an mdglichst vielen jungpa-
liiolithischen Lochstlben mit modernen
Methoden sorgfiltig zu analysieren. Dies
kdnnte hinsichtlich des Verwendungs-
zweckes dieses viel diskutierten Geriites
weitere Anhaltspunkte liefern, bzw. zeigen,
ob die hier ausdriicklich untersttitzte Hypo-
these. es handle sich um Geriite zur Her-
stellung hdlzerner Speer- und Pfeilschiifte
sowie von Waffenspitzen aus Rengeweih
zutreffend ist.
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