
KULTURELLE BEZIEHUNGEN DES NEOLITHIKUMS 
SIEBENBURGENS ZUM VORDEREN ORIENT 

I. Die neolithische Siedlung von Cluj 

Im April 1968 begann man, im Zentrum von Cluj (Klausenburg), ctwa 
30 m von der Nordmauer der St. Michaelskathedrale entfernt, eine gro!3e 
Grube fi.ir einen elektrischen Transformator auszuheben. Da bereits 1936, 
1943 und 1948 bei stadtischen Bauarbeiten im Zentrum Bodenfundc gc
macht wurden, verfi.igte die Leitung des Historischen Museums Cluj auch 
diesmal die Uberwaohung der Arbeiten 1• 

Die rcchtwinklige Grube von 13,80X5,25 m erreichte einc durchschniltlichc 
Tiefe von 5, an einer Stellc von 6.50 m. Bis zu 5,20 Tiefe folgten cinander von obcn 
nach unten moderne, spăt- und frGhmittelalterliche und romische Schichtcn uncl 
Niveaus, die aber fur das hier behandelte Problem unwesentlich sind. Zwischen 
5,20-6,20 m stieB man auf eine - neolithische - Schicht fetter schwarzer Erde. 
worauf zwischen 6,20-6,50 m tereits der an Oxyden reiiche, rostrate Schwemmschot
ter des Someş folgte (Abb. 1). 

Die 1 m starke neolithische Schicht kann in zwei Niveaus eingeteilt werdcn, dic 
sich durch die etwas hellere Fărbung des unteren Niveaus, aber bcsonders durch 
gewisse Kategorien des Fundmaterials unterscheiden, die nur das einc oder andcrc 
Niveau charakterisieren. Hohe des untercn Niveaus: etwa 70 cm; des oberen: ctwa 
30 cm. Zwischen der neolithischen Schicht und dem erstcn romischcn Niveau sind 
keinerlei Spurcn einer anderen Kultur zu bemerken. 

Die Schnelligkeit, mit der die Arbeiten vorangetriebcn wurden. erlaubten kcinc 
eingehenden Untersuchungen der Wohnstătten, HGtten ader Gruben. aus denen das 
keramische Material zum Vorschein kam. Wir erhielten es, nach der jeweiligcn 
Tiefe gesondert verpackt, mit der Bemerkung, daB es „aus den beiden Niveaus dcr 
prăhistorischen Schicht" stammt. Dic Trcnnung des Materials aus den bciden Ni
veaus wurde auf Grund seiner Fundtiefe im Vergleich mit dcm in der Grubcnwand 
erhaltenen Profil vorgenommen und durch die typologische Analyse bestatigt. Eine 
erste Gberraschende Feststellung: die Keramik, besonders die gewohnlichc Getrauchs
ware, gehort in beiden Niveaus der neolithisc:hen Schicht i.iberwiegend dcr Tur
da.şkultur an. Obzwar das geborgene Material hauptsăchlich aus Scherben bl'stcht. 
woraus nur einc Yerschwindend kleinc Zahl ganzer Formen wiederhergestellt wer-

1 Zu Dank verpflichtet sind wir den Kollcgen I. Mitrofan, P. Gyulai und Şt. Matei 
fi.ir die Mitteilungen i.iber den Verlauf der Arbeiten. Eine kurze Mitteilung mit allge
meinen Nachrichten i.iber die Funde erschien in der Zeitung Igazscig (Cluj), XXIX. 
Jhg., Nr. 112, 12. Mai 1968, S. 1 und 3. 
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Abb. 1. - Teil des Grabuugsprofils aus Cluj.. Unterhalb- der schwarzen Linie beginut die neolithische Schicht 
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BEZIEHUNGEN DES NEOLITHIKUMS SIEBENBURGENS ZUM VORDEREN ORIENT 5 

den konnte, lieGen sich doch genilgend charakteristische Stiicke auswăhlen, so dJg 
beziiglich der kulturellen Zugehorigkeit des Materials und seiner, Zeitstellung kl'tn 
Zweifel bestehen kann (Abb. 2-4). 

Die Gebrauchsware ist, wie erwăhnt, beiden Niveaus gemeinsam. Die Zusam
mcnsetzung des Tons, die Farbe, der Brand zeigen gewisse, fiir die Turdaşkult1:r 

typische und wohlbekannte Merkmale. Die leicht kegelstumpfformige Schale (Abb. 
'::./2) findet gute Entsprechungcn in der namengebenden Siedlung der Kultur 2• FuG
becher (Abl:. 4/6), gewisse Henkel (Abb. 3/7-8), Knubben, mit oder ohne Durfrlo
chung (Abb. 312-3), das Ziermotiv der eingeritztcn punktierten Băndcr (Abb. '1 1) 

sind fur die Turdaşkultur so gcbrăuchlich, daH sicil ein Hinweis au[ Entsprcchung,•n 
eri.ibrigt. Typisch fi.ir die Kultur sind auch die Schnabelpfannen (Abb. 4/3) a unei un
geordnete Ritzlinien (Abb. 4/'1) "· Fi.ir dic zwcimal durchlochten Knubben (Abb. :~ 1) 

und fur gewisse Typen von gewinkelten Henkeln (Abb. 3/4,6) fehlt es gleichfalls 
nicht an Analogien, entweder in Turdaş selbst 5 oder in cler Banater-Kultur, also in 
einem durch Vincaelemente geprăgten Milieu 6• Der beinerne Angelhaken (Abb. -l 7) 
ist ebenfalls dcr Turdaş - Vinca-Kultur gemeinsam 7• Weiter unten wird noch iiiJcr 
einige Sti."icke mit entiernteren Analogien zu sprechen sein. Sie siqd ffir die du:·d1 
sie bewiesenen kulturellen und chronologischen Beziehungen wichtig: das 
kegclstumpffonnige Gcfăfi mit zwei Offnungen am Rand von Abb. 2/1 (unscrer 
Vermutung nach eine Tonlampe, nicht ein Deckel), das kleinc Gcfăfi Abb. 4,-8 unei 
das Fragment Abb. 4/5 mit charakteristischem Profil. Halbbearbeitetc Hacken aus 
Hirschgeweih, unbcarbeitete Hirschgeweihe, Horner und Knochen vom H.in<l, sowic 
Schweins-, Schafs- oder Zicgenknochen ergănzen das iibliL·he Bild des archăologisehen 
Materials und finden siC'h gleichfalls in beiden Nivcaus. Der kulturellc uncl chro
nologische Rahrr..en wircl durch die Untersuchung der bemalten Keramik geiuucr 
umrissen. 

Bezeichnend fi.ir das untere Niveau sind typische viereckige Turdaş-Gcfăfic mit 
auf der Oberflăchc dcr GcfiiHwand ausgcsparten gegLiltelen Winkclbănclcrn, clic mit 
rot. ockergelb oder schwarz gefarbten Băndern abwechseln (Abb. 5/4-7; Abb. 5/'J 
gehort zum Gefăl3 von Abb. 5/6). -Die Farben sind 11ach dem Brand aufgetragen. 
Es ist dies die primitivste Art der Maltechnik auf Turdaş-GefăGen. Bekanntlich sine! 
die vierwandigen GefăGe fi.ir die Turdaşkultur eine typische Form. Die rot bemal
ten, mit geg]ătteten oder geritzt-punktierten Băndern abwechselnden Farbstreifen 
erscheinen sowohl in der Turdaşsiedlung selbst, als auch in Vinca 8• Dieselbe ::.vial
technik begegnet auf einer nur unvollstăndig erhaltenen, mit einem Loch ~um 

2 M. Roska, A Torma Zsofia-gyiljtemeny - Die Sammlung Zs6fia von Torma 
(im folgenden: T. Zs.-gy.), Cluj, 1941, Taf. LXXXIV, XCII/4. 

3 T. Zs.-gy., Taf. LXXVIII-LXXIX, pass.; H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vor-
geschichte, Bd. II, Jungsteinzeit, Miinchen, 1968, Taf. 180/14-17. 

4 T. Zs-gy., Taf. LXXXVII/2, Taf. XCII/9-10. 
5 T. Zs.-gy,, Taf. CXXI/7. 
6 Z. B. in Coka, siehe J. Banner, The Neolithic Settlement on the Kremenycik 

Bill at Cs6ka (Coka), in ActaArchBp, XII 1960, Taf. IX/22, 45. 
7 T. Zs.-gy., Taf. LXXIII/2-3; D. Srejovic - B. Jovanovic, Ustensiles et armes 

en os et parures de Vinca, in Starinar, N.S., IX-X, 1958-1959, S. 185, Abb. IO. 
8 T. Zs.-gy., Taf. CXXIII 8, 14, 16; M. M. Vasic, Preistoriska Vinca, Bd. II. 

Belgrad, 1930, Taf. CXI.81. 
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Abb. 2. - r.ebrauchsware der Turdaşkultur 
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Abb. 3. - Gebrauchsware der Turdaşkultur 
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Abb. 4. - Funde der Turdaşk'.lltur 

https://biblioteca-digitala.ro



BEZIEHUNGEN DES NEOLITHIKUMS SIEBENBURGENS zu~ VORDEREN ORIENT 9 

Aufhăngen versehenen Tonscheibe (Abb. 5/8). Auf diesen Gegenstand (Anhănger? 

Amulett?) mit seiner charakteristischen Verzierung werden wir noch zuriickkommen. 
Gleichfalls im unteren neolithischen Niveau erscheinen in Cluj einige Tonscher

ben guter Turdaşware. Sie sind mit breiten, schokoladebraunen oder schmăleren. 
schwarzen Băndcrn, die vor dem Brand unmittelbar auf die Gefăl3wăndc aufge
tragen wurden, vcrziert. Die drei Fragmente, die wir verăffentlichen (Abb. 5/1-3) 
reihen sich in die Fazies ein, die wir als Tărtăria-Tăualaş-Fazies bezeichneten und 
fi.ir die erste Stufe hielten, in der sich die zur vollentwickelten Petreştikultur fiih
rende Bemalung entwickelte n. 

Zum Unterschicd \-om ersten hat die das Turdaşmaterial des obercn Niveaus 
begleitende bemalte Keramik besondere Merkmale. Die hier vollstăndig vcrof
fentlichten bemalten Fragmente stammen ausnahmslos von Tellern und Schi.isseln 
mit wellenformigem Rand (Abb. 6-7). Bei allen sind die Farben vor dc>m Bra11cl 
aufgctragen; ein weiller oder gelblich-wei!ler Grund (Angobe) wurde hellbraun ader 
schwarz bemalt (Abb. 7/1-2) und die Malerei bedeckt gewi:ihnlich sowohl die 
Innen- als auch die AuGenwănde der Gefăfie. Die schwarze Farbe wurde in breiten 
Streifen aufgetragen, die mit den weiGen des Grundes abwechseln (Abb. 6/l,3 
aullen; Abb. 7/2 innen: Abb. 7/3; Abb. 7/4-5 au13en), oder besteht aus di.innen Băn
dern, die lineare, Winkel- ader Spiralmotive (Abb. 6/1.3 innen; Abb. 7/4-5 innen> 
bilden. Besondere Erwăhnung verdient der flachc Knopf des Fragments Abb. 6/2, 
auf dem sich das Motiv vom Anhănger, Abb. 5/8, wiederholt. Die chemische Analyse 
ergab in der Zusammensetzung der schwarzen Farbe einen organischen bitumini:isen 
Stoff, der wie glanzender Lack aussieht und auf c'en GcfăGwănden gebrannt wurde. 
Stellenweise ist die schwarze Farbe abgebrockelt; doch lieG sie ihren „Abdruck" auf 
dem hellen Grund zurilck und ermi:iglicht so die Wiederherstellung des Schmuckmo
ti\·s (Abb. 6/1 innen; Abb. 7/4 auGen). 

Die unerwartete Entdeckung einer Turdaş-Siedlung in Cluj, im Tal des 
Kleinen Someş, erweitert die herkommlichc Vorstellung vom Ver
breitungsgebiet dieser Kultur, von der man bis jetzt annahm, daB sie 
gegen Norden das Gebiet am Mittellauf des Mureş nicht ilberschrcitet. Wir 
vermuten, da13 die Grilnder dieser Siedlung durch den - damals von 
Waldsteppen bedeckten - si.idwestlichen Streifen der siebenbilrgischen 
Hochebene und nicht entlang des Arieş, uber die Feleac-Hăhe vordran
gen. Zu dem gleichen Schlufl filhrt auch das Fehlen von typischem Tur
daşmaterial in den Hohlen der Turdaer Schlucht, die 1966-1 %9 einge
hend untersucht wurden und reich an Resten anderer neolithischcr Kul
turen sind. 

Die Siecllung von Cluj stellt im Inneren Siebenbilrgens gegenwăi·tig 
den nordlichsten Punkt der Vinca-Turdaş - Zone dar. Durch ihre Lagc 
wird es verstăndlioh, daB sich im Fundmaterial auch Einflilfle geltenc.l 
machen, die ihrer Herkunft nach dem eigentlichen Vinca - Gebiet fremd 
sind. Dazu kann man das kleine GefăB von Abb. 4/8 mit scheinbar ni5rd-

9 N. Vlassa, in ActaMN, IV, 1967, S. 413-414, 415, 419. Siehe auch H. Dumitrescw, 
in SCIV, 17, 1966, S. 433 ff. Eine gegenteilige Meinung aul3erte neuerdings P. Roman. 
Precizări asupra unor probleme ale neoliticului transilvănean, în RevMuz, 1, 
1969. S. 68. 
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10 N. VLASSA 

lichen EinflilBen in Bezug auf das Gebiet der Vinca-TUTdaş - Kultur 
rechnen, sowie die merkwi.irdige Form Abb. 4/5, die ălterer Uberlieferung 
zu sein scheint. Eine zeitlich allerdings entfernte Entsprechung bildet ein 
bemaltes Criş-GefaB aus Cluj - ,,Gura Baciului" 10 ; im Orient erscheint 
dieser Gefăfhypus im spăten Halaf-Horizont 11 . 

In Tell-Halaf gibt es ilbrigens auch Vorbilder filr die Tonlampe von 
Abb. 2/1, filr die Schi.isseln mit AusguBli.ille (wie Abb. 4/3), ,sowie eine 
ausgezeichnete Entsprechung, ebenfalls auf einem vierwandigen GefăB, 
fi.ir clie Bemalung des Fragmentes Abb. 5/7 12 . 

In Poliochni, einem archăologischen Milieu, dessen Material zahlreiche 
gemeinsame Zlige mit der Vinca-Turdaş - Zone besitzt, erscheinen gute 
Analogien zum Fragment Abb. 3/1 13, wăhrend die gewinkelten Henkel 
(Abb. 3/4), 8hnlich denen von Turdaş urui Coka, im Horizont Troja I b 
erscheinen 14• 

SchlieBlich ist noch das Ornament des scheibenformigen Anhăngers aus 
Ton (Abb. 5/8) zu erwăhnen, ein Schmuckmotiv, das einem groBen, orien
talischem EinfluB ausgesetztem Gebiet (der Karpaten - Donauraum, der 
Balkan und die Ăgăis) gemeinsam ist. Das Schmuckmotiv ist besonders 
von Pintaderas bekannt 15, die sich liber ein umfangreiches Gebiet und 
eincn Zeitraum von mindestens zwei J ahrtausenden erstrecken. Dasselbe 
Zicrmotiv erscheint unter den Zeiohen von GefăBboden aus Turda.ş 16, 

abcr in Ritztechnik und nicht zusammen mit primitiver Bemalung wie 
bei dem hier veroffentlichten Sti.ick. In schwarzer Bemalung begegnet, 
auf dem GefăBscherben Abb. 6/2, das gleiche Ornament im oberen neoli
thischen Niveau in Cluj, mit guten Entsprechungen in Poliochni auf 
Ll'ffiilOS 17• 

10 N. Vlassa, in ActaMN, V, 1968, S. 372 und Abb. 4/7. 
u Siehe H. Schmidt, Die priihistorischen Funde, in Max Freiherr von Oppenheim, 

Tell Halaf, I, Berlin, 1943, Taf. LXXVIII/2-3. 
J:J H. Schmidt, a.a.O., Taf. CIV/5, CIV/8, LXXXVIII/11. Die friihesten Schalen und 

Schiisseln mit GuBtiille im europăischen Siidostraum, allerdings aus Stein, stammen 
aus Cypern. Siehe P. Dikaios, Khirokitia, Oxford, 1953, Taf. XLI, XLIX, LII/219 
usw.; H. Miiller-Karpe, a.a.O., S. 78, Taf. 110. 

13 L. Bernabb-Brea, Poliochni, I, 2, Rom, 1964, Taf. XXXII/g-h. Sie gehi:iren zur 
fortgeschrittenen Stufe der zweiten archaischen Periode. 

1'• C. W. Blegen, J. L. Caskey, M. Rawson, J. Sperling, Troy, I, 2, Princeton, 1950, 
Abb. 236/23. Fur die zeitlichen Entsprechungen zwischen Troja und Poliochni, siehe 
J. Mellaart, Notes of the Architectural Remains of Troy I and II, in AS, IX, 1959, 
S. 162. 

,.·, Vgl. F. Schachermeyr, Die iiltesten Kulturen Griechenlands, Stuttgart, 1955, 
S. 75, Abb. 10; W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge, 1936, Taf. 
XXV/30.26. Eine hervorragende Analogie von Alişar bei K. Bittel, Priihistorische 
Forschung in Kleinasien, in lstanbuler Forschungen, 6, 1934, Taf. IX/13. Es ist 
hcrvorzuheben, dal3 das Stiick aus Thermi und das aus Alişar sich auch chronolo
(Jisch dem Exemplar aus Cluj năhert, ebenso wie die entsprechenden Stiicke aus 
Karataş-Semayiik, siehe M. J. Mellink, Excavations at Karataş-Semayilk in Lycia, 
1966, in AJA, 71/3, Taf. 84/54-56, 58-59. 

16 T. Zs.-gy. Taf. CXXXIV/43, CXXXV/3. 
17 L. Bernabb-Brea, a.a.O., Taf. CLXVIII/9. 
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BEZIEHUNGEN DES NEOLITHIKUMS SIEBENBURGENS ZUM VORDEREN ORIENT 11 

Ein viel empfindlicheres Kriterium filr die Zeitbestimmung bietet die 
bemalte Keramik, welche die Gebrauchsware beider Nirveaus begleitet. 
Stellt das untere Niveau keine besonderen Probleme, da seine bemalte 
Tonware, wie schon erwăhnt, entweder zur primitiven bemalten Keramik 
der Turo:aşware (Abb. 5/4-8) oder zur ·Tărtări1a-TăuaLaş - 1Fazies '(Abb. 
5/1-3) gehi5rt, so verdient diejenige des ,oberen Niveaus (Abb. 6 und 
Abb. 7) gr6Bere Aufmerksamkeit. 

In Verbindung mit bemalten Fragmenten aus der Năhe des Stadt
zentrums in Cluj lH kamen wir zu dem SchluB, daB sie (ebenso wie ăhn
liche aus Suceagu, Palatca und der Devenţ-Hăhle) gleichermaBen der 
„Lumea Nouă" Fazies wie auch der Herpaly-Gruppe der TheiB II 
Kultur verwandt sind 19. Es erilbrigt sich, die Beweisfilhrung zu wieder
holen, da auch das hier veroffentlichte Material auffallende Ents,preohun
gen in Form, Technik und Ornamentik mit den beiden verwandten, zeit
gleichen Kulturhorizonten aufweist. Stilck filr Stilck lăBt sich die 
Ahnlichkeit, sogar Gleichheit mit dem reichhaltigen „Lumea Nouă" -
Material ,aus den Hohlen der Turdaer Schlucht und mit der bemalten 
Tonware der Herpaly-Gruppe aus der TheiBebene feststellen. 

Im ilbrigen liegt das Material aus Cluj, Suceagu, Palatca und der De
venţ-Hohle nicht nur typologisch und stilistisoh, sondern auch geogra
phisch zwischen den Gebieten der „Lumea Nouă" und der Herpaly
Gruppe, als Verbindungsglied in einer ausgedehnten Zone bemalter 
Keramik, von der man bisher nur die extrem ostlichen (,,Lumea Nouă") 
und die extrem westlichen (Herpcily-Gruppe) Erscheinungen kannte. An 
den „Polen" des betreffenden Gebie,ts waren die ortlichen Abwandlungen 
typisch genug, um bis vor kurzem nur von gegenseitigen „EinflilBen" zu 
sprechen. Der geographisch in der Mitte gelegene Raum wird jetzt von 
einem Material ausgefilllt, das die angenommene kuHurelle Einheit be
weist. Neue Funde westlich der Turdaer Schlucht und ăstlich von Oradea 
werden unsere Annahme gewiB bestătigen 20. 

Eine weitere Feststellung zugunsten der kulturellen Einheit zwischen 
dem Material der „Lumea Nouă" - Gruppe, dem •aus Cluj und Umgebung 
und der Herpaly-Gruppe ist die schwarze Bemalung mit einem organi
schen asphalt-biiuminosen Staff. Fur das Material aus Cluj, sowie filr 
die Herpaly-Gruppe 21 ist dies durch chemische Analysen bestătigt. 

tr. K. Herepey, în Erdelyi Irodalmi Szemle, IV, 1927, S. 212-216; M. Roska, Az 
ăskori Kolozsv<ir, in Kolozsv<iri Szemle konyvt<ira, 1, 1943, S. 5, Abb. 1/1-2; ErdRep, 
S. 135; ArchErt, XLVII, 1934, S. 152; DolgSzeged, XII, 1936, S. 39. 

19 N. Vlassa, in ActaMN, IV, 1967, S. 415-416. Siehe auch SCIV, XII, 1961, S. 17 ff. 
:!O Alle diese Probleme werden in einem weiteren Aufsatz Kulturelle Abfolge 

Turdaş - ,,Lumea Nouă" in Siebenbilrgen. Ein Problem der Entstehung und Chro
nologie, behandelt werden. 

11 Nach einer liebenswi.irdigen Mitteilung von J. Korek, zweiter Direktor des 
Ungarischen Nationalmuseums in Budapest. Fi.ir die Herpaly-Gruppe, siehe J. Ko
rek - P. Patay, A Herpaly-halom kâkorvegi es rezkori telepillese, în FolArch, VIII, 
1956, S. 23 ff; M. Roska, Asatasok a zsakai (Bihar vm.) vdrban, in ArchF:rt, 1942. 
S. 54 ff; N. Vlassa, in SCIV, XII, 1961, S. 21-23; I. Bognar-Kutzian, Das Neolithikum 
in Ungarn, in ArchAustr, 40, 1966, S. 268-270. 
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12 N. VLASSA 

Schwarze Bemalung auf wei6em Grund ist aber verhăltnismăBig selten 
in der „Lumea Nouă'' - Fazies, sie nirnmt im Material ,aus Cluj be
deutend zu und wird zum eindeutig vorherrschenden, wenn nicht a 1us
schliefHichem Farbelement in der Herpaly-Gruppe. Andrerseits diirfte 
das Ausstrahlungszentrum der Herpaly-Gruppe in der Gegend um Oradea 
zu suchen sein (die groBen Siedlungen der Terrasse „Gheţărie" im Stadt
viertd Oradea - ,,Salca" 22 und viele Einzelfunde im Kreis Bihor), 
wăhrcnd auf ungarischem Boden die kennzeichnendsten Funde sich in 
der dem Criş -- Gebiete benachbarten Zone hăufen, gegen Westen aber 
nur um ein geringes die Umgebung von Debrecen Uberschreiten. 

In eben diesem Gebiet aber, genauer in der Năhe von Oradea, in Derna 
und Tătăruş werden bis heute im Tagbau Kohlenasphaltc gewonnen, die 
aus Lignit bestehen, der mit 4-6% sehr weichcm Bitumen getrănkt ist 
und dadurch die Konsistenz eines sehr dickflussigen Rohăls gewinnt 23. 

Das Bemalcn mit dieser Substanz ist also fast sicher ein der Herpaly
Gruppe und den ihr nahe verwandten Fazies eigentUmlic-hes Verfahrcn. 
Zu dieser Frage noch zwei Ergănzungen: 1) Nach Auftragen des Musters 
mit dem dickflilssigen Bitumenasphalt wurden die Gefăl1e gebrannt, das 
Bitumen oxydierte teilweise und bekam <las Aussehen von schwarzem 
Lack, der seinen Glanz stellenweise bis heute bewahrte: 2) Auf ungari
schem Boden stăBt das Gebiet der Herpaly-Gruppe filr die, konventionell, 
Thei8 II benannte Zeitspanne an die Gruppen Gorzsa (gegen Sliden), 
Cs6szhalom (gegen Westen), Bodrogzsadany · (gegen Norclwesten) 24 und 
Szamossalyi (gegen Norden) 25, deren bemalte Tonware bedeutende tech
nische, stilistische und farbliche Unterschiede zur bemalten Keramik d.e-; 
Typs Herpaly aufweist. 

Die Dbereinstimmung der Kulturerscheinungen aus dcn beiden Ni
veaus cler neolithischen Schicht von Cluj mit der Zusammensetzung der
Z\\·eiten Schicht von Tărtăria ist offensichtlich. Diese Schichtc (die wir 
konvcntionell Turdaş - Petreşti benannten) cnthălt au8er clem weitau-; 
i."tbc>n\iegenden i.iblichen Turdaşmaterial unten gegen ihre Basi.<: bemalie 
Keramik vom Typus „Tărtăria-Tăualaş", wăhrcnd in ihrcm oberen Teil 

2~ Siehe M. Rusu, V. Spoială, L. Gulamb, Sc1piîturile arheologice de la Oradea
Salca, in Materiale, YIII, 1962, S. 159 If. 

xi Siehe Lexiconul Tehnic Român, II, Bucureşti, 1957, S. 122, unter Asfalt, vgl. 
auch Dicţionar Enciclopedic Român, II, Bucureşti, 1964, S. 67, unter Derna. Den 
Hinweis auf diesen tedeutsamen Zusammenhang verdanken wir Dr. Şt. Ferenczi. 

:Y, I. Bognâr-Kutzi:in, a.a.O., S. 266, 268-270. Fur die Bemalung der Steinfigi:1rchen 
aus der friihdynastischen Periode Mesopotamiens mit Asphalt, vgl. das Str1ck aus 
Tel1 Agrab bei S. Lloyd, Die Kunst des Alten Orients, Miinchen-Ziirich, 1961, 
S. 10'.!, Abb. 66. 

~:, liber die Szamossalyi-Gruppe, die der Zone der Someşebene benachbart ist 
und gleichfalls eine gewisse Verwandtschaft mit einigen bemalten Kategorien der 
Fazies „Lumea Nouă" aufweist, gab uns P. Patay aus Budapest Auskiinftc, fi.ir die· 
wir auch auf dicsem Wege danken. 
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BEZIEHUNGEN DES NEOLITH!KUMS SIEBENBURGENS ZUM VORDEREN ORIENT 13 

„Lumea Nouă" - Keramik vorkommt 20• Die Gleichheit der Situation ist 
kla:r, nur daB in Tărtăria \vegen der stratigraphischen Einformigkeit die 
Trennung dL'r betreffenden Schicht in zwei Niveaus - wie in Cluj -
nicht gelang. 

Durch eine umfasscnde Beweisfllhrung, die auch die Tăfelchen von 
Tărtăria, sowie anderes genllgend genau datierbares Material (Kupfer
nadeln) einschlol~, war es uns moglich, den Horizont der zweiten Schicht 
aus Tărtăria (bzw. die Fazies des Typs „Tărtăria-Tăualaş" und „Lumea 
Nouă") chronologisch um (2700?) 2000-2400 v.u.Z. zu umreiBcn ~7. 

Wie lange innerhalb dieser Zeitspanne „Tărtăria-Tăualaş" und wie lange 
„Lumea Nouă" dauerte, bleibt eine offene Frage, deren Lăsung erst einc 
îcinere zeitliche Aufspaltung măglioh machen kann. 

Es gibt aber ein Fundsti.ick aus dem oberen neolithischen Niveau von 
Ch,1j 1 das fi.ir diese Frage wichtig ist und auch das Problem der Beziehun
gen der Vinca-Turdaş Kultur zu den Gebieten des ostlichen Mi.ttelmeeres 
und im besonderen zu der Inselwelt der Ăgăis in ein neues Licht setzt. 

Es handelt sich um den Boden des GefăBes Abb. 8 unei Abb. 9; alle 
Einzelheiten seiner Herstellung, dichter sandiger Ton, ausgezeichneter 
Brand, schwarzer Metallglanz innen, rot geglâttete Wand auflen sind 
Lypisch fi..ir die Turdaşkeramik. Auf den GefaBboden skizzierte der Topfer, 
in einer Art vertiefter Glăttung, aber nicht direkt mit geritzten Linien, 
dcn UmriB eines Schiffes, mit Mittelmast, dreieckigem Doppelsegel, sowie 
elen Rudern mitsamt den Offnungen in der Schiffswand. 

Dber den Sinn der Darstellung kann kein Zweifel bes.tehen. Das Schiff 
ist klar umrissen, so wie von der Hand eines Menschen, der unmittelbar 
ader vom Horensagen die Art und den Zweck des Gezeichneten kanntc. 
Die Zeichnung ist aber dadurch nicht weniger erstaunlioh, geradezu răt
selhalft. Das auf dem Gefăflboden aus Cluj dargestellte Fahrzeug, mit 
allen seinen technischen Einzelheiten ist kein einfaches Boot, ,sondern 
ein richtiges Schiff, ein fi.ir Seereisen geeigneter Segler mit Leinwand 
und Rudern. Man kann sich kaum vorstellen, daB ein derartiges Fahrzeug 
zur Schiffahrt auf dem Kleinen Someş gedient hătte, an dessen Ufer die 
neolithi~che Siedlung von Cluj 1ag. 

Im Lichk dieser Entdeckung wird die Annahme vielleicht weniger 
gewagt erscheinen, daB ein Teil der, fi.ir die Turdaşkultur typischen, 
sogerrarinten „Fischbratpfannen" 28 in Wirklichkeit Tonmodelle von 
schwerfălligen Kăhnen mit flachem Boden 2~ darstellen, fur die es zahl-

26 N. Vlassa, in Studia, Series Historia, Fasc. 2, 1962, S. 24-25; Dacia, N.S., VII, 
1963, S. 186-488, Abb. 4; Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Pre
istorkhe e Protostoriche, Vol. II, Roma, 1965, S. 267-268; ActaMN, IV, 1967, 
s. 413-415. 

27 ActaMN, IV, 1967, S. 422. 
28 V-brigens vollkommen unlogisch im Hinblick auf die Funktion, die ihnen 

zugeschrieben wurde. Man kann schwerlich annehmen, daG das Braten eines einzi
gen Fisches von 15-25 cm Lănge die Menschen der Turdaşkultur veranlallte, beson
dere GefăGe dafi.ir herzustellen. 

~9 T. Zs.-gy., Taf. LXXIX/4, 12-13, 16-17. 
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reiche kleinasiatische, zykladische und frlihminoische Entsprechungen 
gibt 3o_ 

Fi.ir die Herleitung des Segelsohiffes vom GefăBboden aus Cluj kann 
- nach der uns zugănglichen Literatur - nur auf die kretaniscmen 
(M.M. I-II) Entsprechungen verwiesen werden, die aber spăter sind 
als der frlihe zyk1adioch - minoisch - helladische Horizont. Die Ăhn
lichkeit ist auffallen.d 31 und der Zeitabstanrl betrăgt nur etwa 300-400 
Jahre 32 . Es ·scheint aber, daB unser Sti.ick ălter ist und vor dem Zeitpunkt 
liegt, an dem dieser Typus von Segelschif f als Bildmotiv auf kretanisohen 
Siegeln erscheint, daB es also zeitlich mindestens in den Horizont FM III, 
wenn nicht sogar in FM II 33 , d.h. um 2400 v.u.Z. anzusetzen ist. 

Die Unterschiede in der chronologischen Einordnung des neolithischen 
Fundmaterials aus Cluj sind in den meisten Făllen auf die von den 
einzelnen Forschern vertretenen Datierungsphasen zuri.ickzufi.ihren. Un
abhăngig davon trăgt das Material dazu bei, unsere Kenntnisse liber die 
Ausstrahlungszone jener kulturellen koine zu bereichern, in der sich die 
geistigen und materiellen Gi.iter der we-stanatolischen, zykladischen, mi
noischen, helladischen, thessalischen und mazedonischen Welt wăhrend 
der frlihesten Bronzezeit vermischen. 

II. Die Tonscheibe von Turdaş 

Als M. Roska 1941 einen Teil des im Historischen Museum in Cluj 
befindlichen Materials der Sammlung Zs6fia Torma veroffentlichte, bil
dete er unter den „Fischnetzgewichten" auch eine Tonscheibe ab, auf der 
zwolf Zeichen zu sehen sind (Abb. 10) 34 . Da <las Original mehrere 

30 Vcrgleiche <las Exemplar aus Ton von Abu Schahrain (Eridu), aus der spătcn 
Obeid-Periode, bei B. L. Goff, Symbols of Prehistoric Mesopotamia, New Haven und 
London, 1963, Abb. 235; D. Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur, Leipzig und 
Berlin, 1921. S. 117, Abb. 109 (von Palaikastro) und Anm. 3-4: RLV, XI (1927;1928), 
S. 239, Taf. 61/d,iJ. (von Mochlos) und S. 240-241, § 8-9, mit Literaturnachweis; 
,..1JA, 1909, S. 279, Abb. 2, Mitte. Zur Frage der antiken Schiffahrt im allgemeincn, 
siehe auch DA, IV, S. 24, ff., s.v. Navis; RE, II A, 1-2 s.v. Schiffahrt, Sp. 415-416; 
Dictionnaire archeologique des techniques, II, Paris, 1964, S. 752-753; Ch. Singer, 
E. J. Holmyard, A. R. Hall, A History of Technology, I, Oxford, 1958, S. 730 ff. 

:11 A. J. Evans, Scripta Minoa, I, Oxford, 1909, S. 149, Abb. 4/a, 4"/a; D. Fimmen, 
a.a.O., S. 117, Abb. 110; F. Schachermeyr, Die minoische Kultur des alten Kreta, 
Stuttgatrt, 1964, S. 133, Abb. 66/c, S. 201, Abb. 115; RLV, XI, S. 243, Taf. 62/c. 

JJ F. Schachermeyr, Prăhistorische Kulturen Griechenlands, in RE, XXII, 2, 1954, 
Sp. 1357-1358. Siehe auch Sp. 1396-1447; L. R. Palmer, Mycenaeans and Minoans, 
I..ondon, 1961, S. 256-257. 

33 Hier erscheinen die fri.ihesten Belege der kretanischen Bilderschrift, vgt 
F. Schachermeyr, Die minoische Kultur ... , S. 241-242; Die ăltesten Kulturen ... , 
S. 207, Abb. 67. Fi.ir die chronologischen Entsprechungen, vgl. auch J. L. Caskey, 
Lema in the Early Bronze Age, in AJ A, 72/4, 1968, S. 313-316. 

:v. T. Zs.-gy., Taf. CXXVIII/18. 
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J ahrzehn te in den Depo'bs des Museums 
unauffindbar war, wurde es a1.1Ch weiterhin 
nur auf Grun!d der von Roska veroffentli'ch
ten Zeichnung erwăhnt. Vor kurzem ver
wendete der jug,oslawi:sche Archăologe Vl. 
Popovic in gr66erern Zusammenhang die 
Scheibe, auf Grund der merkwi.irdig,en ein
geritzten Zeichen, als Beweissti.ick fi.ir d_ie 
ăgăisch-orientalischen Einfltifie im Mittleren 
Donauraum 35. 

Die Neueinrichtung der Studiensammlung 
des Museums im Herbst 1968 fi.ihrte zur 

15 

„Wiederentdeckung" des Sti.ickes, das lange Ahh. 10. _ Tonscheibe aus Turdaş 
Zeit in einer Schachtel mit Fundmateri.al (nach M. Roska) 
aus den versahiedensten Epochen gelegen 
hatte. Seine Uberpri.ifung ergab zu unserer Oberraschung, daB sich das 
Original wesentlich von der Zeichnung iin Roskas Buch unterscheidet 
und dafi es Eigentlimlichkeiten aufweist, die seine Wiederverotffentlichung 
rechtfertigen. 

Die schwach gebrannte Scheibe (lnv. Nr. V. 9294; Abb. 11) aus .grauem 
Ton ist mit einem sehr dlinnen, schwarzen, teilweise abgeblătterten Uber
zug bedeckt. Sie ist flaoh konvex und in der Mitte konisch durchlocht. 
Ma6e: Dm 9,4 cm; grăBte Dicke 3,9 cm; Dm des konischen Loches 3,1, 
bzw. 2,1 cm. 

Eine genauere Untersuchung ergibt, dal1 dic von Rosk,a verăffentlichte 
konvexe Seite der Scheibe mindestens 13 eingeritzte Zeichen aufwcist 
(Abb. 11/a~b) und die flache Seite ebenfalls wenigstens 13 Zeichen 
(Abb. 11/c--d). Die beiden Seiten werden durch eine Zickzacklinie (Abb. 
11/e) getrennt. Die Scheibe besitzt also mindestens 26, awf beide Flăchen 
in gleicher Zahl ve:riteilte Zeichen, deren Entsprechungen ăuBerst auf
schluBreich sind. Einige Zefohen der Tonscheibe rvon Turrlaş sind ăhnlich 
und andere sogar identisch mit einem T,eil der Zeichen aurf den. bekannten 
Blau-Tăfelchen aus der fri.ihdynastiisohen Epoohe Mesopotamiens (Abb. 
12-13) 36. Ein .archaisches Tăfelchen aus Kis (Abb. 14) 37 bietet gleich
falls eine Entsprechung zu einem Zeichen des Stikkes von Turdaş. Ein 
Zeichen von einem Blau-Tăfelchcn (Abb. 13/b) kehrt auf einem anderen 
Tonscheibenfragment aus Turdaş 38 wieder, wăihrend ein weiteres Zeichen 
desselben Tăfelchens (Abb. 13/b) auf einem Tăfeilchen von Tărtăria 
erschein t 39 . 

:i:; Vl. Popovitch, Une civilisation egeo-orientale sur le Moyen Danube, in RA, 
HJG5. Juli-t.eptember, S. 39, Abb. 23. Siehe auch H. Mi.iller-Karpe, a.a.O., Taf. 181/102. 

::i, M. E. L. Mallowan. Civilized Life Begins: Mesopotamia a11d Iran, in The Dawn 
of Civilization, London, 1961, S. 72-73, Abb. 20-25. 

:i7 Ebda., S. 67, Abb. 2; A. Parrot, Archeologie mesopotamienne, Paris, 1946, S. 3H, 
Abb. 78. In einem weiteren Zusammenhang, siehe auch M. Pope, The Origine of 
Writing in the Near East, in Antiquity, XL, 1966, S. 17-23. 

38 T. Zs.-gy., Taf. CXXIX/11; H. Mi.iller-Karpe, a.a.O., Taf. 181/79. 
39 Dacia, N.S., VII, 1963, S. 490, Abb. 7 /3 und 8/3. 
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16 N . VLASSA 

Abb. 12. - Blau-Tăfelchen 

Die AbbHdungen erilbrigen weitere Erliiuterungen, da die erwiihnten 
Dbereinstimmungen augenfiillig sind. Zum besseren Verstandnis wurtlen 
aber die Zeichen auch auf einer vergleichenden Tabelle fi.ir ihre Bezie
hungen untereinander zusammengestellt (Abb. 15). 

Aus Mangel an Spezialkenntnissen in der Orientalistik und besonders 
in d er Sumerologie kann hier die merkwi.irdi,ge Ubereinstimmung einiger 
Zeichen auf neolithischen Tongegenstănden der Vinca-Turdaş - Kultur 
in Siebenbilrgen mit den Anfăngen der Schrift in Mesopotamien nur 
aufgezeigt werden. Leider fehlen stratigraphische Angaben liber das Tur
daşmaterial der Sammlung Zs6fia Torma tIDd deshalb kann auch das in 
Frage stehende Sti.ick nicht zur chronologischen Bestimmung der zahlrei
chen, im Historischen Museum zu Cluj aufbewahrten Turd~funde 
dienen. 

J edenfalls ist die Scheibe mit ihrer „primitiven BeschrHtung" keine 
Einzelersoheinung. Ohne auf die Hunderte .von Turdaş-Gefa.Bboderi mit 
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Abb. 13. - Blau- Tăfelchen 
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18 N. VLASSA 

Abb . 14. - Archaisches Tăfelchen aus Kis 

1- 3 e ingeritzten Zeichen (viele davon verorffentlicht 40, a~de-e unverof
fentlfoht) năher einzugehen, erwăhnen wir hier nur noch funlf Stucke, 
die alle, ausgenommen das erste, aus der ehemaligen Sammlung Zs6fia 
Torma stammen 41 ; ,auf ihnen ist eine groi3ere Zahl von ieingeri,tzten Zei-

1,o T. Z s.-gy., Taf. CXXXI- CXXXVI; Zs. Torma, Neolith kăkorszakbeli telepek 
Hu.nyadmegyeben, in ErdJ\11, VI/7, 1879, Taf. VIII ; Vl. Popovitch, a.a.O., S. 35, 
Abb. 19; H. Miiller-Karpe, a.a.O., · Taf. 181/61-78, 82-90, 94-99. Siehe auch 
Hubert Schmidt, in ZfEthn, XXXV, 1903, S. 457-460 und XLIII, 1911, 
S. 161-163. Wir erinnern a uch daran , daB einige Zeichen aus Turdaş zweifellos 
Ăhnlichkeiten mit gewissen Zeichen der kretanischen Bilderschrift und selbst mit 
Zeichen der Linear A Schri ft haben (vgl. z.B. A. J . Evans, a.a.O., S. 66, Abb. 36; 
S. 71, Abb. 39; S. 87, Abb. 41 ; S. 89, Abb. 42; S. 114, Abb. 47 usw.) . Diese Festste l
Jung hat M . S. F. Hood veranlaBt, ein e mehr oder weniger direkte Verbindung mit 
der minoischen Welt anzunehme n und entsprechende chronologische Folgerungen 
a bzuleiten (in Antiquity, XLI, 1967, S . 99-113, Taf. XVI; Scientific American, 
Bd. 218/5, Mai 1968, S. 30-37), obzwar die Vbereinstimmungen eher der gemein
samen orientalischen Wurzel zuzuschreiben sind, wie vo•r kurzem Vl. Popo:vic her
vorhob (Un probleme de methodologie archeologique: l'origine de la culture de 
Vinca - Tordos sur le Moyen Danube; das Manuskript der Arl:: e it konnten wir 
dank der Liebenswilrdigkeit des Verfassers einsehen). 

'J Ein ausgewăhltes Literaturver zeichnis Uber diese Sammlung und Uber das 
Problem de Turdaş-Siedlung bei M. Roska, T . Zs.-gy., S. 349-350 und J. Banner -
I. Jakabffy, A Kozep-Dunamedence regeszeti bibliogra,ficija a legregibb idăktol a 
XI. szcizadig, Budapest, 1954, S.' 18.3-184, Nr. 4051-4090. Siehe auch H. Schmidt, 
Troja - Mykene - Ungarn, fo Zf Ethn, XXXVI, 1904, S. 637. 
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Abb. 15. - Synoptische Zeicheniibersicht 

chen derarlig angeordnet, daB sie kurze ideographische Aufzeichnungen 
vermuten lassen. 

1. - Bruchstilck einer, der oben besprochenen ahnlichen Tonscheibe (lnv. Nr. 
VI. 1059; Abb. 16) aus der Turdaş-Siedlung von Valea Nandrului, das von M. Roska 
anlafilich einer Kontrollgrabung in der oberen Schicht gefunden wurde 42• Roska 

42 T. Zs.-gy., Taf. CXL VIIl/16. 
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Abb. IG. - B rnch t iick der T onsch eibe a us Y alea _ Tandrulu i 

h ielt das tuck gleichfalls fu r ein F ischnetzgewicht 1,3, obwohl di e 11 Zeichen au[ 
der erhaltene n H i:i lfte ei ne dera rt1 ge An na hme unwa hrschei nl ich machen . 

2. - Anthropomorphes Idol aus gebrannte m Ton von Turdaş (lnv. Nr. V.8859 ; 
Abb. 17). Der Kopf ist abgebroche n, die schema tisch da rgestcllten A rme sind durch
bohrt. die Ft1Be ni cht gefor mt; es geh i:i r t der neolithischcn Idolgruppe ,.m it Scharpe" 
a n un d wurde mehrmals zitiert : v on M. Roska t,\ H . Schroller 1,s, J. Makkay t,G und 
VI. Popovjc "'· Au f dcm Ki:irper des Idol s, un terha lb de r Scharpe, sind 7 Zeiche n 
e ingeritzt , die immcrhin a ls „Schrift" angesehen werden konnten , aber wie die 
Abbildung zeigt (Abb. 171a), nicht mi t de n von den erwahnten Autoren veroffentlich
ten Zcichnun gen ubercinstimmen, nach denen s ie wic ri chtige K ei lschri ftzeichen 
auss hen. Die Einritzungcn a uf dem Rucke n des Idols (Abb. 17/b) sind zweifello 
n ur Verzierungen un d gebcn Ei.n zelhe:ten de r Scharpe wiede r . 

" 3 E bda., S. 340, Nr. 16. Die Zeichen unseres Stuck es ahneln auffa llend denen 
des k urzlich veroHen tlichten Pintaclerensiegels a us Karanovo, siehe V. Mikov -
G. Georgiev - Vl. Georgiev, L'inscription du sceau circulaire de Karanovo - la 
plus ancienne ecriture d'Europe, in Arheologija, (Sofia) , XI/1, 1969, S. 7, Abb. 3, 
S . 12-13 . .r'i.t r d ie For m des Stuckes a us K ara novo, siehe a uch das Pintader cnsiegel 
Yon Hodmez6vasc'1rhely-Kotacpart : J. Banner , in D olgSzeged, XI, 1935, Ta f. XVII/6 
a- b : I. Ku tzia n, in DissPann, ser. II, Nr. 23, 1944, Taf. 46/1 a-b und VI. Popovitch, 
in RA, 19G3, Juli-.Sop tem ber , S. 13, Abb . 5. · 

"" Az osregeszet kezikănyve, Bd. II, Cluj , 1927, S. 272, Abb. 163/6; T. Z s. -gy. , 
Taf. CXL/9. 

45 Die Stein- und Kupf erzeit Siebenbilrgens, Berlin, 1933, Taf. 7 /1. 
4~ Adatok a p eceli (badeni) kultura vallcisos elkepzeleseihez, in ArchErt, 90, 1963, 

S. 8. Abb. l i8. 
" 7 .4..a .O. , S. 37, i\bb. 21 /3. 
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Abb . 17. - Anthropomorphes Idol aus Turclaş 

3. - Kopf eines zoomorphen Idols a us gebranntem Ton (lnv. Nr. V. 8823: Abb. 
!18) von Turdaş. Das Stlick ist unveroffentli~ht und in Roskas Monographie liber 
die Sammlung Zsofia Torma nicht erwăhnt. Es stellt ein Lebewesen mit den Zi..igen 
eines Affen (odcr Pfcrdes?) dar, mit grofkn durchlochten Ohren un d e inigen Li ni c n, 
die anatomische Einzelheiten des Gesichts (oder des Ma ules) andeuten .. rm. N 3:cken 
(Ahb. 18/b) reihen sich ~ieben Zeichen aneinander, di e a bcr ni cht e'i11ger}tzt sind , 
sondern wie eine, mit ci ner Matritze eingepresste „Cartouchc" aussehen . · 

4. - Ein zylindrisch-rhomboider Gegenstand aus hellgrauem TrachiUuff. Mane:~ 
• • I \ 1· .. 

5 X 2,5 X 2 cm. Auf seiner glatten Oberflăche sind siel:en verschiedene Zelchen . 
ei ngeritzt, die in weichen Ton durch Abrollen des Gegenstandes eing~dri.i~kt werden : 

' , I !' I • 'I 

konnten. Er gehorte zur einstigen Sammlung Zsofia Torma, wi e die, Ph?togr~ph\c:i 
(Abb. 19, Nr. 5) beweist, die nach einer der Bildtafeln gemacht wLirde, die zusa n:1-
men mit der Besch:-eibung in den handschriftlichen Aufzeichriu,ng~~ · .· Z~ofi a' 
Tormas erhalten sind; sie befinden sich im Arc hi V des Historisch~n

1 
:·Mus~~1'ri_~ -i~.' 

' I - f - • 
Cluj. Das Stuck stammt aus der neolithischen Siedlung von Valea Nandrului · und 
wurde von der Sammlerin auch veroffentlicht, aber mit einer viel ungenaucrcn 
Zeichnung als die im l\fanuskript "11• ·Das Original - nach unserer'. !·.Meilii..11;g· cin 
Bilderschrift-Zylinder - wurde nicht gefunden; es wăre aber nich_t a_\ir~if~c,~\P-s~·e l}_: 
daB .es noch in ei em Teil der Sammlung Zsofia Tormas liegt, d~r ni'cht,,~, , c~e n 
Besitz des Museums in Cluj gelangte. · . ,;., I·; · ,;,.,· : , .' ,. , 

" 8 ErdM, VI, 1879, S. 133, Taf. IV/5 a - 5 b und S. 209. 
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5. - Fragment eines Tăfelchens aus gebranntem , braun-gelblichem Ton (Abb. 19, 
Nr . 7) aus d er Turdaş-Siedlung von Căpud (Kreis Alba) "9• Laut derselben Hand
schrift wurde das heute verlorene Original der Sammlung des ehema ligen Refor
mierten Gymnasiums in Aiud ·geschenkt. Die Zeichen, die es - in horizonta len 
Reihen angeordnet - bedecken , erinnern merkwi.irdig an keilschriftartige Zeichen . 

Abb. 18. - Kopf eines zoomorphen Idols aus Turdaş 

Die Tonscheibe von Turdaş scheint librigens nicht als Gewicht flir 
ein Fisoh ernetz oder eine n Webstuhl verwend et worden zu sein, wie man 
annahm. Ihre fla ch-konvexe Form, die eingeritzten Zeioh en auf beiden 
Flăchen, das F ehl·en jreder Kerbe, die von der Schnur zum Aufhăngen 
hătte zurlickbleiben mlissen und vor aUem die konische Durchlochung 
lassen an eine TomIBChbildung der mesopotami:schen Streitkeulen denken. 
Diese mit kurzen Aufaeichnungen in archaisoher Schrift und mancthmal 
mit Relif fbildern von S chutzgot theiten bedeckten Stre itkeulen erscheinen 
im spăben Djemdet Nasr Horizont, bzw. in der frlihen dynastischen Epoche, 
2 600 v.u.Z. 50. 

" 9 Es handelt sich nicht um die Coţofeni-Siedlung von der „Măgura Căpllidului", 
sondern um eine der Turdaşkultur auf der unteren Terrasse des Mureş , wo sich 
a uch das heutige Dorf befindet. J . 

50 Siehe S. Giedion, L'eternel present. La naissance de l 'architecture, Bruxelles, 
il.966, S. 49, Abb. 22. Vgl. auch L. W. King, A History of Sumer and Akkad, London, 
1910, S . 99, Abb. 42; die Tafel zwischen den Seiten 206-207; Taf. zwischen den 
Seite n 218-219. 
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Abb!. 19. Detail einer Seite aus den H~ndschriften Zs. Torma 
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Vor eini,gen J ahrer/ bracht~ ](,ollege Gh. Laziarovid einige Proben der 

Vinca-Turdaş Keramik, die er gelegentlich eine.r Gelăndebegehung in der 
neoliithischen Siedlung von Ronaţ (ein der Stadt Timişoara einverleibtes 
kle ines Dorf) aufgelesen hatte. 

Von diesen verdienen zwei Keramikfragmente mit „Schniaibelhenkeln" 
besondere Aufmerksamkeit. Das eine •(Abb. 20/1) gibt nicht nur den 
Krummsohniabel eines Raubvogels, sondern auch is-eine Nasenofifnungen 
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naturgetreu wieder. Das andere (Abb. 20/2 a-b) stellt einen Schnabel von 
besonders groBem AusmaB (uber 10 cm) dar und ist mit zwei Reihcn 
von linearen Vertiefungen und dunnen Rillen verziert. Wir glauben, dafl 
beide Stucke von der fruhen TheiBkultur beeinfluBt sind, was bei der 
geographischen Lage der Siedlung ganz natilrlich erscheint. 

Zwei andere Gefa1Hragmente haben plastische zoomorphe Darsteliun
gen auf ihren Wănden - eine im Vinca-Turdaş Gcbiet wohlbekannte 
Erscheinung. Auf dem Fragment von Abb. 20/4 ist ein Vierfi.iBler mit 
kurzem Leib und dicken Beinen dargestellt; die Schnauze, ein Auge, das 
0hr und der kurze Schwanz sind angecleutet. Da Hărner fehlen, kann es 
sich weder um Schaf, Ziege oder Hind handeln. Eher kănnte man an 
einen Hund denken. Am interessantesten ist, auf dem Scherb€n von Abb. 
20/3, - in Hochrelief - ein heraldischen Adlcrn ăhnliches Wesen mit 
ausgebreiteten Flilgeln und angedeuteten Schwanzfedern. Gegen die Deu
tung als Adler spricht jedoch die merkwUrdige Kopfform im Linksprofil 
mit zwei Ohren, einem, durch €ine tiefe Einkerbung markiertem, mit 
H.itzlinie umrandeten Auge und einer krăftigen Schnauze, die sich deut
lich von einem Vogelschnabel unterscheidet. 

Das Wesen auf dem Scherben von Ronaţ scheint -- schematisch und 
primitiv - einen Adler mit dem Kopf eines Feliden darzustellen. Dieses 
Phantasietier ist im mythologischen Panthcon Mesopotamicns wohlbe
kannt. Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine, in Tausenden von 
Kilometern Entfernung von ihrem Ursprungsort nachgebildete Dar-;tel
iung der Gottin lmclugud in Gestalt eines Adlers mit dem Kopf einer 
Lawin. 

Imdugud, dieses in Vorderasien entstandene zoomorphe Fabclwescn, 
versinnbildlicht die Schnelligkeit und Kraft des Angriffs und vereinigt 
ursprUnglich in einem einzigen Wesen den Konig der Văgel und elen dcr 
Tiere, als mythologischer Schicksalsvogel, ,,der das Geschick verfligt 
und das Wort erlăfit". So ilbersetzt S. N. Kramer einen der ăltesten sumc
rischen Texte, wo der epische Held Lugalbanda sich auf der Reise zum 
Ende der Welt verirrt und den Rilckweg in die Festung Uruk nicht 
wiederfinden kann. Durch List gewinnt er die Freundschaft der Gottin; 
sie weist ihm den RUckweg aus dem „unendlich fernen Land", von der 
Reise, ,,von der niemand zurilckkehrt". In der Mehrzahl der Darstellun
gen schwebt Imdugud mit ausgebreiteten Flilgeln liber wilden Tieren, 
Lăwen und Hirschen, die in heraldischen Friesen angeordnet sincl. Be
merkenswert ist, daf3 in den ăltesten Darstellungen - zu Beginn dcr 
Djemdet Nasr Periode - Imdugud meist im Profil dargestellt ist; erst 
spăter entsiteht der Typus mit ausgebreiteten Flilgeln und dem Gesicht 
in Vorderansicht, wie er auf dem bekannten kupfernen Hochrelief aus 
El-Obeid anzutreffen ist, das in die Periode der ersten Dynastie von Ur 
angesetzt wird. Spater, um 2 600 v.u.Z., beschiltzt Imdugud, mit weit
geăffneten Schwingen und tiefen Augenhohlen, aus denen dic Steine 
oder das Email der Augen herausgefallen sind, die Streitkeule des Konigs 
Mesilim von Kis, bis schlieBlich, in der zweiten Hălfte des clritten 
Jahrtausends die Be-deutung der lowenkopfigen Găttin abnimmt und sic 
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bloB Symbol und Attribut der neuen anthropomorphen Gottheiten 
wird 51 . 

Es muB noch hervorgehoben werden, daB der Adler mit dem Kopfe 
c-iner Lawin auf unserem Keramikfragment eine merkwi.irdig tiefe 
Augenhohle hat, aus der ein gefărbtes Steinchen herausgefallen sein 
konnte. Diese Einzelheit rlickt die Darstellung noch năher an das orien
talische Vorbild heran. ln die gleiche Richtung weist auch die Umrandung 
des Auges durch eine Ritzlinie, wie sie zur Wiedergabe des Sehorgans 
von Menschen oder Tieren auf fast allen Kleinplastiken der frlihdynasti
schen Zeit Mesopotamiens verwendet wird. Unter anderen kann an die 
Darstellung der Augen auf den Blau-Tăfelchen (Abb. 12-13) erinnert 
werden. 

IV. Zwei mit l\'lesopotamien zusammenhangende Gegenstande 
der ehemaligen Samrnlung Zs. Torma 

1. - Jahrzehnte hindurch war das Tonfragment (Abb. 21; Inv. Nr. V. 
8241) in einem der Schauschrănke mit Turdaşmaterial im Museum in 
Cluj ausgestellt, ohne die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich zu len
ken. Es ist auch in M. Roskas Buch liber die Sammlung Zs6fia Torma in 
einer primitiv schematischen Zeichnung verkehrt nach unten wiederge
geben und wird als „Fragment eines auBen grellrot bemalten GefăBun
tersatzes mit Durchlochungen" beschrieben 52 • In Wirklichkeit handelt es 
sich um den oberen Rand eines GefăBes mit zwei Offnungen in Forrn ei
nes gleichseitigen Dreiecks. Die Abbildung in nati.irliaher GroBe macht 
eine genauere MaBangabe unnotig. Festzuhalten ist nur, dafi der zylin
drische Teil des Halses 4,5 cm hoch ist und darunter die Schulter etwas 
vorsprang, wie an dern leicht konvexen Profil des erhaltenen Teils zu 
erkennen ist. Der obere Rand schlieBt wagrecht ab. Das GefăB ist aus 
dichtern, feinen Ton hergestellt und ausgezeichnet gebrannt; es ist lebhaft 
rot und aufien sorgfăltig geglăttet, nicht rot bemalt, wie M. Roska angibt. 
Seiner technischen Ausflihrung nach weist das Fragment die charakteris
tischen Merkmale der Petreşti-Keramik auf. Ohne einen klaren Zweck zu 
erfi.illen, bildete dieses ungewohnliche Sti.ick eine der „Merkwi.irdigkei
ten" des Fundmaterials von Turdaş, obwohl in der Fachlite11atur zwei 
GefăBe vorhanden sind, die seinen Oharakter und Zweck kHiren. 

51 S. Giedion, a.a.O., S. 46-51; H. R. Hall und C. L. Woolley, Ur Excavations. 
Volume I, Al-cUbaid, Oxford, 1927, Taf. VI; C. L. Woolley, Un of the Chaldees,
London, 1938, S. 65 ff; ders., Vor 5000 Jahren, Stuttgart, o. J., S. 32; siehe auch 
L. W. King, a.a.O., S. 98, Abb. 41, S. 99, Abb. 42, S. 167, Abb. 49-51, Taf. zwischen, 
S. 168-169. Fi.ir die Datierung der dynastischen Fri.ihzeit, siehe H. J. Nissen, Zur 
Datierung des Konigsfriedhofes von Ur, in BAM, 3, Bonn, 1966, S. 119-146. Eine' 
ausgezeichnete Wiedergabe des Hochreliefs von El-Obeid bei Jean-Claude Margueron, 
Mesopotamie, in der Reihe Archaeologia Mundi, Geneve, 1965, Taf. 54. 

5~ T. Zs.-gy., Taf. CXXIl/18 und S. 288, Nr. 18. 
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Die erste der erwăhnten Entsprechungen stammt von Eridu (Abb. 22), 
aus dem Friedhof, nordwestlich des Tells mit den 18 Kulturschiahten, von 
denen 17 durch besondere Tempel gekennzeiclmet sind. Zeitliah entspricht 
der Friedhof, wie die Sieldlung, zu der er gehor.t, d:en Tempeln VII und 
VI, bzw. der spăten El-Obeid - P eriode , also ,einer Ph ase, da die Keramik 
v om Typ Hadjdji Mohammed vollig aufhort und nicht mehr zusammen 

'1 .•,. 
Abb. 21. - Bruchstlick eines KultgefăBes aus Turdaş 

mit der Tonware vom Typ El-Obeid vorkommt. Das KultgefăB von Eridu 
stellt die 'Nachbildung eines Rundturmes, eines Zikurrat dar und gehort 
in dieser Hinsicht in die Serie d er als W,eiihegaben dienenden. Tonnachbil- . 
dungen· groBer Kultstătten ,(Rundbauten, viereckiige Tempel usw.) 53. Ein 
anderes Exemplar ist besonders wiahtig, da es den Vbergang:· vom Typus 
einer Terripelnachbildung zum GefaB mit langem, dreieckig durchlochtem 
FuBuntersatz bezeichnet. Es stammt aus dem Nive.au XIII von Tepe Gaura 
und ist zeitgleich mit dem Stuck aus Erid.u (Abb. 23) 54. 

Der Hals des GefăB,es al,ls Turdaş entspri,cht bis auf Millimeter genau 

fi3 Siehe H. Mi.iller-K·erpe, a.a.O., S. 204, 339, 414-415, Taf. 96/5. Auf Taf. 96/5 
ist das GefăB in verkleinertem MaBstab von 1 : 8 wiedergegeben. Siehe au.eh S. Gie
dion, a.a.O., S . 168-170 und S . Lloyd, The Oldest City : A Pre-Sumerian T emple 
Discovered at Prehistoric Eridu, in Illustrated London News, 31. Mai 1947; Siehe 
auch J. L. Oates, Ur and Eridu, the Prehistory, in Iraq, 22, 1960, S. 32-50. 

5'i S. Giedion, a.a.O., S. 146, Abb. 114. Die Erorterung des Zusammenhanges von 
Baudenkmălern - vor anem Tempeln - und ihren NachciJdungen in K eramik 
a uf S. 145-146. Necenbei bemerkt, erlaubt es das Sti.ick von Tepe Gaura au<:h in den 
FuBstăndern mit dreieckigen Offnungen aus der Petreşti-Kultur, iKuUgefăBe zu 
vermuten. 
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22 Ku)taefă/3 aus E ridn Abb. · - " 
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den Maflen des zylindrischen GefăBes von Eridu. Der Rest der gewălbten 
Schulter und die dreieckigen Offnungen lassen kaum einen Zweifel daran, 
<laB er das „obere Stockwerk" eine s nach einem mesopotamischen Vor
bild gearbeiteten GefăBes darstellt. 

Abb. 23. - Kultgefăl3 aus Tepe Gaura 

Zwischen dem Kultgefă.B von Eridu und seiner Entsprechung aus Tur
tClaş besteht, abgesehen v,on seiner răumliohen Entfernung, auch ein 
,gewisser zeitlicher Unter schie-d. Doch ist es bezekhnend, daB gerad.:? in 
,der Si,edlung von Turdaş , wie auch in Tărtăria - wo manche traditio-
11elle Typen und Formen der K eramik fortdauern und dadurch die kon
ventioneHe archăologische Einordnung der Kulturen auBer Acht lassen 
-- ein Petreşti-GefăBfragment erscheint, das sohematisch eine Kultstătte 
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wiedergibt, die J ahrtausende lang besonders charakteristisch fur die 
Hochkulturen Vorderasiens ist 55• 

2. - Die vor fast zehn Jahren erfolgte Veroffentlichung des magi
schen Komplexes von Tărtăria, einschlieBlich der drei Tontăfelchen, loste, 
ohne unser Zutun, zahlreiche Erorterungen 1aus, die besonders um die 
Datierung des Fundes und damit auch der ersten Schicht der Siedlung 
gingen. Ohne unmittelbar zur Diskussion Stellung nehmen zu wollen. 
kann daran erinnert werden, daf3 sich 1schlieBlich die Meinungen in zwei 
Hauptgruppen sohieden: einerseits diejenigen, die bei unterschiedlicher 
Beurteilung, die Ansicht vertraten, der Fund stiltze die traditionelle Da
tierung des Vinca-Turdaş - Horizontes und zugleich die Mogliohkeit ei
ner absoluten Zei tsetzung; andererseits die „Radiokarbonisten", deren 
Vorbehalte die Genauigkeit der Beobachtungen und die Bedeutung der 
Tăfelchen teilweise oder gănzlich in Frage stellten 55a. 

In dieser Situation erscheint jetzt ein Beweisstilck von besonderer Be
deutung fur die Polemik (zugunsten der ersten Meinungsgruppe), das 
zum mindesten den Tăf elchen gleichgestellt werden kann, wenn es nicht 
sogar fur die Auseinandersetzung entscheidend ist. 

In einer der Schachteln mit Turdaşmate:r1ial aus der Sammlung Zs6fia 
Torma, w.ar seit dem Ende des vorigen J 1ahrhunderts ein Gegenstand 
„beiseitegelegt", der nicht nur der Aufmerksamkeit M. Roskas, sondern 
auch .aller anderen Forscher entging, denen er bis jetzt in die Hănde 
gekommen war. Es handelt sich um <las Fragment einer Tontafel (Abb. 
24; Inv. Nr. VI. 289), rotbraun auf beiden Seiten, grau an der BruchstelLe, 
aus sandiger, schwach gebrannter P.aste 56 • Maf3e : 9,1 X 7,5 cm. Dicke : 
0,8 - 1,1 cm. An ihrem oberen Teil ist die Tafel doppelt profiliert. Da
runter folgt ein Rahmen aus dilnnen, erhabenen Zickzacklinien, darauf 
cin erhabenes Netzmuster, das den oberen Teil eines Frieses begrenzt. 
dessen Darstellungen - gleichfalls im Relief - nur teilweise erhalten 
sind. 

55 Fi.ir die Fragen der symbolischen Bedeutung des Zikurrats mit seinen kulti
schen, gottesdienstlichen, sozialen, kosmogonischen und anderen Zusammenhăngen 
siehe H. Lenzen, Die Entwicklung der Zikurrat von ihren Anfăngen bis zur Zeit 
der III. Dynastie von Ur, in Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
in Uruk-Warka, IV, Leipzig, 1942, S. 3-5; S. Lloyd, Mounds of the Near East, Edin
burgh, 1963; S. Giedion, a.a.O., S. 175-178 (mit Literaturnachweis); H. Mi.iller-Karpe, 
a.a.O., S. 264 ff., 282 ff., 334 ff. 

55 a Die letzte und am besten dokumentierte Richtigstellung, siehe bei Vl. Milojcic, 
Die absolute Chronologie der Jungsteinzeit in Sildosteuropa und die Ergebnisse der 
Radiocarbon (C14 -) J\1/ethode, in Jahrb.RGZM, 14/1967 [Mainz, 1970), S. 9-37, 
besonders S. 20-22. Siehe auch M. Garasanin, La chronologie prehistorique du 
sud-est europeen, Vortrag, gehalten am J/eme Congres International des Etudes du 
Sud-Est Europeen, Athen, 7-13. Mai 1970, S. 8, Anm. 15. Erfreulich ist der Mei
nungswandel Herrn Prof. Vl. Dumitrescu, Quelques aspects des synchronismes entre 
les cultures neo-eneolithiques et de la periode de transition vers l'âge du bronze 
de l'Europe sud-orientale d'une part, et le monde egeo-anatolien, d'autre part, Vor
trag, gehalten an demselben KongreB, S. 22-23. 

"6 Ton und Brand unterscheiden sich etwas von dem gewohnlichen Turdaşmate
rial, ahneln aber bis zur Gleichartigkeit denen der Tărtăria-Tăfelchen. 
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Obwohl das Fragment stark iaJbgeschliffen is t, kann man auf dem 
Fries (von links nadh Techts) nioch Folgen!des unterscheiden: Spuren von 
gegenstăndig angeordneten Dreiecken mit leioht erhabenen Seiten; einen 
senkreohten Strich; den Kopf eines Tieres mit langem Hals, deutlich skh 
abzeichnender Schnauze und Ohren und arusaheinend le'inem kaum ange
deuteten erhobenen Bein; das Hinterteil (Kruppe, Hinterbeine un:d 
Schwanz) ,e'ines Tieres, das verwundet oder zu Boden geschlagen nach 
links lieg,t, aber leider zum groBten Teii.I in die Bruohste1le făllt; e ine 

' ~ ·. . , . . . 

, 
... • • ' .... 1 ' • 

• , r 
• , r 

- . , .. , -. ~ 

Abb. 25. - Zeichnung der Tontafel aus Turdaş 

, . 
.. ' . . 

Gr-oBkatze (Lowin, Panther), die scheinbar aud: ihrem Wege nach links 
plotzlich stehen blieb, Kopf und Leib naoh hinten wendet, mit hoche1·ho
benem Schw,anz, der gegen das Ende geringelt in ein charakteristisches 
Bli,schel auslăuft (Abb. 25). 

Die Beschreibung des Fragmentes briaucht nicht unI116tig verlăngert 
zu werden, da es einwandrfrei einer in der Archăologie woh1bekannten 
Kategorie angehort: auf dem Bruchstuck der Tontafel aus Turdaş ist 
der Abdruck eines gravierten mesopotamisohen Rollsiegels zu sehen. Die 
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năchsten Entsprechungen dazu sind die Rollsiegel selbst und ihre Abdriicke 
auf Ton- und Gipstafeln, wie sie im chronologischen Horizont Uruk 
IV-III - Djemdet Nasr 57 zu Hunderten gefunden wurden. Da es bis 
jetzt bekanntlich keine zwei vollkommen gleicha:dige Rollsiegel gibt, 
begnU.gen wir uns, um die erwăhnte Zuweisung zu be}~gen, mit der Aus
wahl von nur sechs Exemplaren 58, die auffallende Ahnlichkeiten mit 
dem einen ader anderen Element des Siegelzylinders aufweisen, dessen 
Abdnick auf der Tonplatte von Turda.ş vorliegt. 

Ebe rU.ckwărts blickende GroBkatze erscheint auf dem Abdruck eines 
Rollsiegels von Uruk (Abb. 26/1) 59, wo die Tiere heraldisch paarweise 
angeordnet sind. Gleichfalls in Uruk erscheint <las Tier mit dem langen 
Hals, wie links im Fries auf der Tafel von Turdaş; nach den zwei 
Entsprechungen von Abb. 26/2-3 60 scheint es ein gro6er Rund zu sein. 
Auf den beiden Siegeln sind die Schweife der GroBkatzen ebenfalls mit 
dem charakteristischen Biischel am Ende dargestellt. 

Wie auf der Platte von Turdaş finden wir als Schmuckelement den 
Rahmen mit Zickzacklinien auf dem Abdruck eines Rollsiegels, das der 
Scfocht (bzw. dem Tempel) II von Chafadje angehort (Abb. 26/4) 61 und 
das, wie dcr gesamte archăologische Komplex, in die vollentwickelte 
Djemdet Nasr - Periode anzusetzen ist. Das Gegensti.ick zu dem verwim
dPtcn Tier in der Mitte des Frieses aus Turdaş liefert gleichfalls ein Sie
gel aus Chafadje, diesmal aus Schicht (Tempel) III, doch ebenfalls aus 
dcr Periode Djemdet Nasr (Abb. 26/6) 62• Die Ăhnlichkeit geht bis ins 
Einzelne, so die Muskeln cler Kruppe und die merkwi..irdige Stellung der 
Hinterbcine. 

Absichtlich wird die Erklărung fi.ir die Verzierung auf der linken Seite 
cler Tontafel von Turdaş crst zum SchluBe gegeben. Es handelt sich um 
die gegenstăndigen Dreiecke, die von dem Tierfries durch einen verti
kalen Strich getrennt sind. So i.iberraschend es fi.ir die iibliche Beurtei
lung des „Neolithikums" von Turdaş erscheinen mag, so stimmt die be
treffende Vcrzierung doch mit cler vom Portal eines archaischen, vorsu
merischen Tempels i.iberein, wie ein anderes Siegel aus Schicht II von 
Chafadjc beweist (Abb. 26/5) 63 . Wenn auch die Tontafel aus Turdaş lei
cler nur als Bruchstlick erhalten ist, so geni.igt der erhaltene Teil doch 
vollkommen. um seine auBergewohlilliche Bedeutung erkennen zu lassen. 

~.7 H. Mi.iller-Karpe, a.a.O., S. 65-67, Taf. 86-87, 89-90. 98, 100. 
~ Nach H. Mi.iller-Karpe, ebda., wo nur eine Auswahl dieser Fundgruppe wieder

gegeben ist. nach den Arbeiten von A. Noldeke, E. Schott, H. Lenzen, A. Moortgat, 
W. Nagel. C. L. Woolley, E. Mackay. A. Falkenstein, P. Delougaz und H. Frankfort. 

,,9 H. Mi.illcr-Karpe, a.a.O., Taf. 86/8. 
m Ebda., Taf. 86/17,20. 
1·1 Ebda., Taf. 100/30. 
GJ Ebda., Taf. 100/35. 
u3 Ebda, Taf. 100/34. Fi.ir Uruk und Chafadje. siehe auch S. 415, 423-426. Ein sehr 

ăhnliches Exemplar bei T. Beran, Die altorientalischen Rollsiegel der ehemaligen 
Sammlung Johannes Jantzen im Museum filr Kunst und Gewerbe Hambw·g, in 
ArchAnz, 83./2, 1968, [1969], S. 103, Abb. 2, S. 106. 
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Abb. 5. - Bemalte K era mik d es ers t en neolithisch en N iveaus https://biblioteca-digitala.ro



Abb. 6. - Bemalte Keramik d es zweiten neolith'schen Niveaus 
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Abb. 7. - Beinalte Keramik des zweiten neolithischen Niveaus 
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Abb . 8 . - Boden eines Gefăf3es der Turdaşkultur mit der Darstellung eines Schiffes (nattir• 
liche Gr of3e) 

Abb . 24. - Bruchstiick d er Tontafel a us Turda.'/ mit dem Abdruck eines mesopotamischen 
Zylindersiegels (natiirliche Gr of3e) 
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Abb. 9. - Boden eines Gefa.Iles der Turdaşkultur mit der Darstellung eines Schiffes (ver
grClllert) 
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Abb. 11. - Tonscheibe 
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Abb. 26. Mesopotamisches Siege l 

a us Uruk (1 -3) und Chafadje (4 - 6). 

6 
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Abb. 30. - Anthropomorphes Goldblechgefă/3 aus Byblos 
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Es wi.irde den Rahmen der vorliegenden Arbeit i.iberschreiten, die durch 
die Tafel von Turdaş aufgeworfenen Probleme eingehender zu erortern. 
AbschlieBend begni.igen wir uns mit dem Hinweis, daB sie in die Zeit 
um 2 800 v.u.Z. gehort und sich zwanglos in den Zeitraum eingliedert, der 
als die Periode der „stădtisohen Revolution" im Nahen Osten bezeichnet 
wird. Zu diesem Zcitpunkt war das ferne Gebiet der Vinca - Turdaşkul
tur entweder eine durch die Ho.::hkulturen Vorderasiens stark beeinfluflte 
oder direkt mit ihnen in Verbindung stehende Zone 64 • 

Die behandelten Gegenstănde besitzen nicht alle die gleiche Be
weiskraft. Neben sichern und auBergewăhnlichen Funden, wie dem Roll
siegelabdruck aus Turdaş gibt es Stilcke, deren Deutung wahrscheinlich 
oder măglich ist. In seiner Gesamtheit beweist aber <las vorgelegte Mate
rial doch ohne Zweifel kulturelle Zusammenhănge zwischen dem Vorde
ren Orient und Siebenbilrgen, im besonderen mit der Turdaşkultur, die 
auch fi.ir chronologische Folgerungen bedeutsam sind. Selbsit wenn es sich 
dabei, um einen bekannten Ausdruck G. von Merharts zu verwenden, um 
„Siebenmeilenstiefelvergleiche" handelt, so lassen sich, entlang der liber 
weite Gebiete laufenden Verbindungslinien vom Vorderen Orient, aus 
den kulturellen Beziehungen auch tragfăhige absolute Zeitwerte fi.ir das 
Neolithikum Siebenbilrgens gewinnen. 

ADDENDA. Seit der Fertigstellung vorliegender Arbeit (Februar 1969) bis zu ihrer 
Annahme zum Druck wurden uns noch einige Funde durch Veroffentlichung oder 
auf andere Weise bekannt, die hier miteinbezogen werden mi.issen. 

Im Zusammenhang mit dem als Tonnachbildung eines runden Tempelheiligtums 
crkannten Fundsti.ick aus Turdaş (Abb. 21), fi.ir das Entsprechungen aus Eridu (Abb. 
22) und Tepe Gaura (Abb. 23) gegeben wurden, kann jetzt noch auf ein funktionell 
gleichartiges Sti.ick, ebenfalls aus Rumănien, verwiesen werden. Es handelt sich um 
das au13ergew6hnlich interessante „Tonmodell" eines Stockwerktempels, das in der 
Gumelniţa-Schicht von Căscioarele entdeckt wurde (Abb. 27) 65• Es wurde unter den 
Brandresten eines groBen, vermutlich einem Kult dienenden Gebăudes aufgefunden. 
Das Gebăude liegt fast genau i.iber der Stelle, wo vorher, im Horizont der spăten 
Boian-Kultur, die Ruinen eines anderen Kultbaues bestanden hatten66. Das „Modell" 
,·on Căscioarele gliedert sich vollkommen in die Reihe der verkleinerten Nachbil
dungen nach wirklich bestehenden Prototypen ein. Ganz nati.irlich drăngen sich hier 
als Entspre~hungen die aus Ton gebildeten „Kulthăuschen" aus Assur auf, dic 

64 H. Mi.iller-Karpe, a.a.O., S. 276-280, 276 Anm. 1. 
65 Wl. Dumitrescu, En Roumanie, Căscioarele, un sanctuaire eneolithique in 

Archeologia, 32, Jănner-Februar 1970, S. 77; H. Dumitrescu, Un modele de sanct~aire 
decouvert dans la station eneolithique de Căscioarele, in Dacia, N. S., XII, 1968, S. 
381-394. Es sei gleich gesagt, daB wir mit den meisten Vberlegungen und SchluBfol
gerungen dieser hervorragenden Arbeit i.ibereinstimmen. Einige Unterschiede der 
Auslegung ergeben sich teils aus der Beurteilung orientalischer Einfli.il3e auf die 
neo-eneolithischen Kulturen an der Unteren Donau, teils aus dem Umstand da/3 
wir zur Anwendung der kurzen Chronologie des Nahen Ostens neigen. ' 

66 Wl. Dumitrescu, a.a.O., S. 77. 

https://biblioteca-digitala.ro



34 N. VLASSA 

Abb. 27. - Das Moclell des „ H eiligtums" yon Că . cioarele 

ebcnfall s aus e inem Heiligtum (Tempel) stammen und um 2 800 v.u.Z. ( !) angesetzt 
wurden (Abb. 28) r,; _ 

Fur die Tonsăul en mit ihrer charakteristischen Bemalung, die im ei ngeăscherten, 

der Endphase (Spanţov) der Boian-Kultur68 a ngehi:irenden „Hciligtum" von Căscioa
rele aufgedeckt wurden, scheint die auf der C14 Methode beruhende !Datierung um 

67 Siehe W. Andrae, Die Kunst V orderasiens - Die Frilhzeit in M esopotamien, in 
?ropylăen-Kunstgeschichte , II, Berlin , 1925, S. 461, 636. Bemerkenswert l::ei dem 
,.Modell" von Căscioarele der lange Innensaal, die vorspringenden Strebepfeilerecken 
und das leichte Zmiickweichen der Wănde an den kurzen Seiten - D auererschei
nungen in der langen Reihe der a rchaischen mesopotamischen Tempel (Tepe Gaura 
XIII im Norden, Eridu VII, ,,der werne Tempel" und der „Tempel D" von Uruk im 
Sudcn) , sowie auch beim archaischen Tempel von Tel1 Brak, am Khaburflu B, einem 
NebenfluB des Euphrat in Syrien . Es ki:innte sein, daB die horizontalen pa ra llelen 
Kerben an der langen Vorderseite des „Modells" von Căscioarele die „Ziegelreihen'" 
des orientalischen Vorbildes andeuten sollten. 

68 Wl. Du mitrescu , a.a.O., S. 75-77. 
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Abb. 28. - Die "Kulth ău schen" ans Ton von Assur 
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4 000-3 800 v.u.Z. doch i.ibertrieben fri.ihzeitig. Fraglich ist auch, ob es sich hier um 
cinen „Săulenkult" 69 handelt und ob die vorgebrachte Verwanidtschaft mit <;a.tal 
Hi.iyi.ik 70 auch wirklich die entsprechendste ist. AuGer des zu hohen Alters von 
<;:atal Hi.iyi.ik, das daher als „BeeinfluGungsquelle" fiir spăte Boianphănomene nicht 
in Betracht kommt, muG das Bestehen anderer orientalischer Quellen hervorgehoben 
wcrden, die grcBere Aussicht fiir eine chronologische Eingliederung der Săulen \'On 
Căscioarele bieten. 

Es ist bekannt, daG urn 3 OOO v.u.Z. (genauer nach 3 500) im Nahen Osten eine 
polychrome Architelctur entsteht, die als ein Hauptelement das Mosaik (als sokhes 
ader als Nachahmung durch Malerei) beni.itzt. Unter den fri.ihesten Beispielen ist 
dcr bemalte Tempel von Tel1 Uqair zu nennen, dessen Inneres mit Fresken, die das 
Mosaik nachahmen, ausgeschmi.ickt ist und dessen Altar - in verkleinertem Mâfi
stab - die polychrome Vorderansicht eines archaischen Tempels wiedergibt. Hier 
erscheint auch, als Bauelement, die falsche Saule il, 

Spăter, im Uruk IV-Horizont (3 200-3 OOO v.u.Z. nach den einen, 3 000-2 800 
nach den anderen) - aber vorzuglich in den letzten Phasen, IV b und IV a dieses 
Horizonts - werden die Zierpfeiler und die, mit schwarzem, rotem, wernem und 
gelblichem Mosaik bekleideten Săulen zu einem bekannten Bauelement 72• Sie blei
ben bis in die friihdynastische Zeit „in Mode" (ein Beispiel die wundervolle, dreifăr
bige Saule mit einer Verzierung von Rhomben und gegenstăndigen Dreiecken aus 
dem vom Konig A - anni - padda urn 2 600 v.u.Z. in El-Obeid errichteten Tem
pel) 73• Die in der Phase Uruk IV b bemerkbare Vorliebe fiir Ha:lbsăulen, Wandsău
len, sowie auch fiir massive, im Schnitt ovale Săulen74 konnte eine Erklărung fi.ir 

69 Ebda., S. 76. 
70 Ebda., S. 77. Die wichtigsten Arbeiten i.iber <;:atal Hi.iyi.ik, siehe: J. Mellaart, 

I::xcavations at (:'atal Hilyilk, 1961, in AS, XII, 1962, S. 41-65; Excavations at <;;atal 
Hilyilk, 1962, in AS, XIII, 1963, S. 43-103; Excavations at <;;atal Hilyilk, 1963, in AS, 
XIV, 1964, S. 39-123; (:'atal Hilyilk West, in AS, XV, 1965, S. 135-156; Excavations 
at 9atal Hilyilk, 1965, in AS, XVI, 1966, S. 165-191, Taf. XXIX-LXIII; <;atal Hilyilk, 
a Neolithic Town in Anatolia, London, 1967; Anatolia, c. 4 000-2 300 B.C. (auch als 
Broschlire veroffentlicht, sonst Kap. XVIII des 1. Bandes der The Cambridge An
cient History, Cambridge, 1962); The Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Near 
East and Anatolia, Beyrut, 1966; Earliest Civilizations of the Near East, London, 
1965; lL B. Burnham, <;;atal Hilyilk - The Textiles and Twined Fabrics, in AS, XV, 
1965, S. 169-174; M. L. Ryder, Report of Textiles from <;;atal Hilyilk, in AS, XV, 
1965, S. 175-176; Chronologies in Old World Archaeology (unter der Redaktion von 
R. W. Ehrich). Chicago, 1965, S. 61, 63, 65, 67, 73, 74, 77, 79, 82, 106-108, 123-124, 127, 
234, 236; H. Mi.iller-Karpe, a.a.O., S. 438-439, 597 (mit allen Hinweisen des Ortsre
gisters), Taf. 115-121/A, 122/B. 

71 S. Giedion, a.a.O., S. 152-153; S. Lloyd und F. Saifar, Tell Uqair, in JNES, II, 
l!J43, S. 131 ff.; H. Mi.iller-Karpe, a.a.O., S. 420, Taf. 94/5-6. 

n H. Mliller-Karpe, a.a.O., S. 424, Taf. 83iB, D, Taf. 84/B; S. Giedion, a.a.O., S. 
152; A. Champdor, Kunst Mesopotamiens, Leipzig, 1964, Taf. 18; E. Egli, Geschichte 
des Stădtebaues, Bd. I, Erlenbach-Zi.irich und Stuttgart, 1959, S. 51 ff. 

73 A. Champdor, a.a.O., Taf. 19. 
74 H. Mi.iller-Karpe, a.a.O., S. 424. Im Zusammenhang mit den Uruk-Phasen heben 

wir hervor, dail es eine Phase Djemdet Nasr III b (erwăhnt von M. Petrescu-Dîmbo
viţa, Unele probleme privind legăturile culturii Cucuteni cu culturile neo-eneolitice 
din sud-estul Europei, in Danubius, II-III, 1969, S. 18) nicht gibt! Tatsăchlich 
handelt es sich um die Gleichzeitigkeit Uruk III b=Djemdet Nasr. Der Artikel von 
Vl. Milojcic, auf den Bezug genommen wird - unberechtigterweise, wie wir erlau-
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die grol3e, ungleichmăGig zylindrische, im Schnitt ebenfalls ovale Săule von Căs

cioarele geben75• 

Demnach konnten die zwei bemalten Săulen auch eine funktionell-architektonische 
Rolle im „Heiligtum" von Căscioarele gehabt haben, doch kann infolge der gerin
gen Widerstandsfăhigkeit des ,·erwendeten Baumaterials diese Rolle nicht mehr 
genau festgestellt werden. Doch darf man sich uber die Entdeckung von „Heiligtu
mern" im Raum Boian-Gumelniţa nicht wundern, da sie auf Grund der vielfiilti
gen Kulterscheinungen dieses Gebietes zu erwarten waren und auch in nachbar
lichen Kultw-răumen in Erscheinung treten. Es soll hier nur an den monumentalcn 
Altar ,·on Kormadin aus dem Vinea-Bereich erinnert werden, <ler in einem Bau 
von ausgesprochen sakralem Charakter aufgefunden wurde rn_ 

• 
Abgesehen von verhăltnismăflig unbedeutenden Abweichungen, die der Wahl der 

langen oder kurzen Chronologie des Vorderen Orients zuzuschreiben sind, verweisen 
alle, von uns oder von anderen untersuchten chronologischen Anpassungen auf 
einen, im grofien, um 3 OOO v.u.Z. datierbaren Hori:wnt. Konnten in der Re
weisfuhrung Beispiele auch fi.ir eine viel spătere Perio:de gebracht werden, so wi."irdc 
dadurch die Dauer jeder einzelnen Kultur genauer bestimmt werden konnen. 

Als wir vor einigen Jahren die Fragen der Bodrogkeresztur-Kultur in Sieben
burgen untersuchten7i, konnten wir einen gewissen Synkronismus zwischen diescr 
und der Cucuteni-Kultur feststellen. Die damals beobachtete enge Abhăngigkcit 
zwischen den Goldidolen vom Typ Bodrogkeresztur einerseits und den Idolen aus 
Ton oder Gold von Cucuteni, sowie den trojanischen Vorbildern andererseits darf 
als chronologischer Fa.ktor nicht vernachlăssigt werden 78. Bei dieser Gelegenhei t 
wiesen wir fluchtig auch auf die Abhăngigkeit einiger Typen anthropomorpher, in 
diesern chronologischen Horizont gefundener Gefăl3e von ihren kleinasiatischen Vor
bildern hin 7~. 

In gleicher Ideenverbindung gibt es mogliche Beispiele auch fi.ir den Cucuteni
Komplex. Vor nicht ganz zwei Jahrzehnten stellte Vl. Dumitrescu auf Grund einer 
genauen und richtigen archii.ologischen Analyse fest, dafl ,, ... die Siedlung von Hă-

terten - (ebda., Anm. 59) erschien 1965, nicht 1963! Ungenauigkeiten kann man auch 
im Artikel von Hortensia Dumitrescu feststellen, wo an einer Stelle die Phase 
Uruk III - ·Djemdet Nasr zwischen 3 500-3 OOO v.u.Z. (a.a.O., S. 392) angesetzt wird, 
wăhrend zwei Seiten spăter Uruk IV 3 500-3 200 v.u.Z. und Djemdet Nasr 
3 200-3 OOO v.u.Z. datiert ist (ebda., S. 394). 

75 Wl. Dumitrescu. a a.O., S. 76. 
76 B .. Jovanovic - J. Glisic, Station eneolithique dans la localite de Kormadin, pre.'i 

de Jakovo, in Starinar, N. S., XI/1960, [1961], S. 140-142 (Zusammenfassung), S. 
113---'139 (serbischer Text und Abbildungen). 

77 N. Vlassa, Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrogkeresztur în Transilvania, in 
SCIV, 15, Hl64, S. 351-367. Das Manuskript der Arbeit war 1957 vorgelegt worden, 
erschien aber erst sieben Jahre spăter. 

~
8 Ebda., S. 362-363, 366; H. Dumitrescu, in Dacia, N. S., V, 1961, S. 69. ff. 

,n N. Vlassa, a.a.O., S. 363. Die Frage wurde fi.ir den gleichen Zeitraum eingehend 
behandelt von N. Kalicz, Die Peceler (Badener) Kultur und Anatolien in Studia 
Archaeologica, II, Budapest, 19G3. ' 
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Abb. 29. - Anthropomorphe Tongefăl3e von Hăbăşeşti 
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băşeşti an das Ende der Phase Cucuteni A angesetzt werden mi.isse ... " 80 und wagte 
es, die Datierung Ii.ir das Ende dieser Phase gegen 1800 v.u.Z. herabzusetzen81 • 

Die damaligen Schlufifolgerungen des Bukarester Professors ki:innen heute durch 
ncuc Beweise untersti.itzt werden. In Hăbăşeşti erscheint der Typus eines anthropo-

80 Hăbăşeşti, Monografie arheologică, Bukarest, 1954, S. 519. 
81 Ebda., S. 520. Damals gab es fi.ir Cucuteni A noch keine C1„ Datierungen, die 

dann nicht mehr und nicht weniger als 3 400 ± 80 ergaten (VI. Dumitrescu, in SCIV, 
XIV, 1963, S. 302 ff.). 
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morphen Gefăl3es, das mit geringfiigigen Abwandlungen in mehreren Exemplaren 
auftritt (Abb. 29) 82• Vl. Dumitrescu hălt ihn nicht fur ,, ... eine richtiggehende 
Neuheit, als nur durch die gr613ere Anzahl der Exemplare" 8.3; doch scheint der be
treffende GefiiGtyp tatsăchlich eine Tonnachbildw1g orientalischer Vorbilder aus 
Bdelmetall zu sein. Hier soll auch auf die aul3ergewohnlich genaue Entsprechung 
hingewiesen werden. die ein anthropomorphes Gefăl3 aus Goldblech, mit einer in 
Lapislazuli eingelegtcn „Schărpe", bietet; es wurde în einem Depot von Weihegaben 
im Syrischen Tempel (oder Gebăude II) von Byblos gefunden (Abb. 30) st. 

Zwischen 2100-1900 v.u.Z. datierl. gehort das betreffende GefaB zum II. Niveau 
(Mittlere Bronzezeit I) von Byblos. Die Zeitstellung ist durch chronologische 
Verkni.ipfungen und Anpassungen au[ Grund der vielfăltigen ,.Einfuhrwaren" în 
dem genannten Niveau gesichert. Dazu erinnern wir, daB die Mittlere Bronzezeit I 
(Niveau II) von Byblos dem Beginn des Mittleren Reiches in Ăgypten, dem Mit
tclugaritisch I (Ras Schamra II, 1) und dem MM I gleichgesetzt wird s5_ 

: H~b~şeşt~ .. . , Taf. LXXIV/15; CIX/1-3, 8-9; H. Mi.iller-Karpe, a.a.O., Taf. 170/1. 
Habaşeşti . .. , S. 384-385. 

iv. W. Culican, The Sea Peoples of the Levant, in The Dawn of Civilization, London, 
1961, S. 135, Abb. 3. 

85 Die gesamte Beweisfi.ihrung bei C. F. A. Schaeffer Stratigraphie comparee et 
chronologie de l'Asie Occidentale, London, 1948, s. 50-72.' 
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