
SCHML:CK AUS SPO~DYLUS-MUSCHELN VON PARŢA 

In clieser bescheidenen Studie sollen acht Artefakte verfertigt aus 
Spondylus gaedoropus-Muscheln, vorgestellt werden. Lcider ist es so, cla/3 
nur eincs cler Stuc·ke, Nr. 1. aus einer relativ gesicherten Fundlage ge
borgen \\"Urde. AlJb. 1. Bei einem weiteren Stuck ist zu mindest klar daD 
es aus der Siedlung un<l nicht etwa aus einem von uns vermuteren 
Grbil::erfrkl stammt! Die restlichen sechs Sluc-ke wur<len alle aus clem 
Wasser geborgen und konnten deshalb sowohl aus des Sie<llung als auch 
aus dem Gri.iberfelcl der Siedlung stammen. 

Bc>kanntllich liegt die mittelneolithische, Banater-Kultur-Siedlung 
von Parţa, heute hauptsbichlich am rechten Ufer des TemeschfluI3es. Das 
\\"ar ni('ht immer so! Bevor man nămlich den Flul) zum Teii begra<ligte 
und mit cler Errichtung cler Di.imme endgi.iltig in eine gewisse Rihn 
zwăngte clas geschah Ende des 19. Jh., bestand die Tcmt'sch aus cim·1~1 
weitvcrzweigtem Netz von vielen kleinen und gri.i/)eren FluI3armen und 
ausgedehnten Si.impien, die bei Hochwasser vom lul3 gespeist wurden. 
Daz,vischen gab es nati.irliche Erhebungen, Buckcln im Gelănde, diese 
ragten immcr aus dem Wasser und waren somit sichere Siedlungsy~hitze 
oder konnten \\"irtschaftlich genutzt werden. Andererseits war die Năhe 
des Wassers ein Vorteil. Die Fische und andere \Vassertiere waren eine 
reiche Nahrungsquelle, dann konnte man auf dem Wasser sch\\·ere 
Lasten, zum Beispiel Bauholz befordern und cler Sumpfgi.irtel bot aut::h 
eincn gewissen Schutz vor unerwunschtem Besuch, sei es von Ticren 
ader Menschen. 

Im J ahre HJOG, wurde der linke Damm im Bereich des Dorfes noch 
einmal erhoht. Damit war die Eindămmung des FluHes so gut wie beendet. 
Im Fruhjahr HJ08, gelegentlich des Hochwassers, bahnte sich der Flul) 
zwischen den Dămmen ein neues Bett. Dieses fi.ihrte durch cine Raml
zone cler neoli thischen Siedlung. 

Seither ist diese Siedlung in zwei geteilt. Es verblieb ein geringer 
Teil am linken Ufer und ein bedeutender Teil am rechten. Von diesem 
groI3en Teil der Siedlung wurde in der Folge, Jahr fur Jahr, bei jedem 
Hochwasser, weggeschwemmt. Dieser Prozess cler Zerstorung endete erst 
vor kurzem, als im Zuge der noch laufenden Ausgrabungen1, die gesammte 
gefahrdete Uferzone ergraben wurde. Diese Un.tersuchungen erfaGten 
auch elen ganzen Kernbereich des Tells. Zu dem sehr reichen Fund
inventar dieser Untersuchung, gehoren auch etliche menschliche Gebeine 
jedoch ohne dafl man auch nur ein gestortes Grab gefunden hătte! Die 
einzige bekannte Bestattung auf dem Gebiet der Siedlung, ist jene im 
Jahre 193l2, ergrabene. Leider sind die Angaben zu diesem Grab sehr 

1 Gh. Lazaro,·ici. <;eit 1978 V,·iter cler Ausgrabungen in Parţa. 
2 I. Miloia, in AnB, IV, 1931. 
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diirftig! Es handelt sich um cinen rechten Hocker der im lnneren einer 
Behausung lag. Dazu wird kein Inventar genannt. ' 

Wir vermuten daH es angrenzend an die Nor<lseite der Sicdlung ein 
Grăberfeld gibt. Hier wurde von uns, ein leider :;.chon zum GroGteil weg
geschwemmtes Brab, untersuchf1• In jener Zeit lief schon die im Jahre 
1978 begonnene Grabung. Damals machte uns ein Angler darauf auf
merksam, daH an einer Stelle im Steilufer, unter Planzen versteckt, groBe 
Knochen aus der Erde ragen. Bei einer in sehr schweren Bedingungen 
durchgefiihrten Untersuchung, stellte es sich heraus, daG es sich um 
einen linken Hocker handelt. Eine Bestattung, von der leider nur mehr 
die Knochen vom Becken abwărts in situ lagen. Der Oberteil der Bestat
teten (es handelt sich mit groBer Warscheinlichkeit um eine Frau) war 
zu diesem Zeitpunkt, mit sammt dem entsprechenden Grabgrubenteil 
schon vom Flu.B weggeriBen. 

Nach Angaben einiger iilteren Bewohner aus dem Ort (Angler), 
sollen in dieser Zone des Steilufers, immer wieder Knochen von Men
schen ershienen sein. Das soll schon in den drei.Biger J ahren, aber auch 
noch nach dem II. Weltkrieg, gewesen sein. Tatsache ist daG wir im 
Laufe unserer Sammlertătigkeit, ofter ganze oder auch zerbrochene 
menschliche Knochen aus dem Wasser bergen konnten. Unter diesen 
Funden ist ohne Zweifel, ein warscheinlich micinnlicher Gehirnschădel, 
mit einem Ockerfleck am Hinterhaupt. (nicht veroffentlicht)! Die aus dem
YVasser geborgenen Knochen zu mehreren Idividuen und stammen war
scheinlich alle aus der besagten Zone im Steilufer, von wo sie im Laufe 
der Zeit herausgeschwemmt wurden. 

Die eingangs envăhnten 6 Spondylus-Sc:hmuckstiicke, konnten zum 
Teil, ebenfalls aus Gricibern stammen und ,,·ăren somit zusammen mit 
den Gebeinen in den Flu.B gelangt. Dafi diese Artefakte aus Grăbern 
stammen ist sogar \Varscheinlicher, als aus der Siedlung den in der 
ergrabenen Flăche, seit l!J78 bis heute, von insgesammt 1400 m 2, \\'Urde 
bis her kein Artefakt aus Spondylus gefunden. Da.B es dennoch Spon
dylus-Objekte în der Siedlung gibt, be,,·eisen die Stlicke Nr. 1 und 2. 
die aus der Siedlung stammen. Uber weitere Spondylus-Funde, die se-hon 
fri.iher în Parţ.a gemacht \\-urden, gibt es nur wenige und ungenaue 
Himveise. 

I. Miloia, der verdiente ehemalige Direktor d cs Museums in Timi
şoara, vermcrkt in seinem Bcricht liber die Grabungen im Jahre Hl31 in 
Parţa, den Fund von groDeren Perlen aus Kalkstein. Wir vcrmuten d3G 
es sich hierbei um Perlen aus Spondylus-Muscheln handelt. Leid0r lăGt 
si<::h diese Frage von hier und heute, nicht mehr ilberpri.ifen4

. Andere 
Q~1ellen5 berichren i.iber einen frilhen Fund von Parţa, dabei soll es 
sich um 'ein Bruchstlick eines Armringes handeln, leider fehlen auch hier 
\\"eitcre Angaben. Das ist be::lauerlich, denn n-enn es so ist so \Yăre ~lie 
ser Armring der Erste dcr ilberhaupt von Parţa stammt! Vermuthch 
handelt es sich um einen Fund der noch vor dem Ende des 19. Jh. 
\V~ihrend der groGen Erdarbeiten am Bau der Dămmc. gemach wurde. 

:; Siehe Anm. 1. 
4 Siehe Anm. 2. 
; Eug. Comşa. in Dacia, N.S., lî, 19î3, S. Gl-76. 
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Seinerzeit wurden im Bereich cier Siecilung viele Materiale geborgen unci 
:m das Museum in Timişoara abgegeben°. 

Die Beschreibung cier Spondylus-Funde ciie seit 1970 in Parţa ge
macht wurden: Aulkr einem Stilck (Nr. 2) sind alle Objekte aus Spon
dylus in cier Dokumentation cier Sammlung, Agotha, Germann, Resch 
erfa13t unci beschrieben. 
I. Das Relikt wurcie aus dem Wirbelteil einer groGeren Spondylus-Klappe 

verfertigt. Da bei hat sich der „Meister", groBe Milhe gegeben das 
Sliick schon zu gestalten. Eine saubere Linienfilhrung ist kennzeich
nend! Die Flăchen wurden so weit es die natilrliche Wolbung cier 
Klappe es zulieG, eben geschliffen. Die Bohrung miBt 0 2 mm und ist 
sauber von zwei Seiten ausgefilhrt. Das Artefakt wurde fein gegUittet 
und poliert. Ein roter Ockerfleck konnte bedeuten daH cias Stilck rot 
bemalt war! Das wăre auffallenci genung, cienn Sponciylus-Schmuck
stilcke sinci im allgemeinen nicht bemalt! Die AuGenflăche ist nur 
scellenweise und nur wenig verwittert. 

Nach cier Form zu urteilen, (aus der Seitenai:isicht) erinnert cias 
Stilck an einen Vogel mit einem krăftigen Schnabel. Die beiden 
Enden des dureh den „Kopf" gebohrten Loches, stellen die Augen dar. 

Die Hăufigkeit, mit der in der Vinca und der Banater-Kultur 
unter den zoomorphen Plastiken auch Vogel dargestellt werden, er
muntert uns zu dieser Annahme7! Auch sind wir der Meinung daG es 
sieh bei diesem Stilck cher um ein Amulett handelt, als um Schmuck. 

Geborgen vom Verfasser im Jahre 1982, aus dem Steilufer im 
Bereich der Siedlung von Parţa I., bei Beter 160 und aus einer Tiefe 
von 1,6-1,7 m (Schichte der Banater-K) wo es z.T. freigeschwemmt 
im Steilufer hing. Inv. B. 240. 

2. Bruehstilck eines Artefakts aus Spondylus-Muschel. Innen und AuGen
flăche geschliffen und poliert. Wandstărke 3-5 mm. Der Rand ist 
schon abgerundet und geglăttet. Auch die Bruchkannte wurde zum 
Teil geglăttet. Ein Zeichen daB das Stiick zur Wiederverwendung 
vorgeschen war. An der Innenseite befindet sich eine angefangene 
Bohrung. Nahe zum Rand ist an einer Stelle, ein von innen und 
auBen gebohrtes Loch 0 2 mm. In der Năhe des Loches, an der AuGen
îlăche der Klappe, gibt es în eine Reihe ausgerichtete kleine An
bohrungen. warscheinlich Elemente einer Verzierung. 

Das Relikt stammt mit groGer Warscheinlichkeit, aus Schnitt 
15. der Ausgrabung in Parţa I. Aus einer warscheinlichen Tiefc von 
1,23-1,33 m und ist leidcr bei dcn Grabungsarbeiten ilbersehen wor
,den. Es geriet auf die Abraumhalde, dort wurde das Stilck nach cinem 
J:1hr gefunden8. Inv. B. 194. 

Vermutlich ist dieses Bruchstilck, Teil von einem breitem Arm
ring der Art wie sie im Sild-Osteuropăischen Raum, sehr verbreitet 
waren. Als Beispiel wollen wir nur einige Nennen: - in der Haman-

6 Erfa(lt und beschrieben wurden die Materiale von B. Milleker und I. Berkeszi 
in ::len Publikationen ele, Museum Timişoara, Berke~zi 1906, S. 61. 

î F. Re,ch, in Banatica, 11, 1991. S. 185 ff. 
B Herzlichen Dank Herrn Prof. FI. Toma, dem Finder der un, das Stuck zur 

Ur1' 2r~uclrnng i.:1berlief. 
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gia und Boian-Kultur9, -- ebenfalls Hamangia-Kultur10, in Bulgc
rien11, - und in Ungarn12, sie geHen ausgesprochen als Schmuck un..:! 
werden vor Allem aber nich ausschliefilich in Grăbern gefunclen. Es 
is moglich daB auch dieses Stilck nach seiner Vollendung, als Beigabe 
in ein Grab gelegt worden wăre1J. 

Die nun folgenden Materiale haben eines gemeinsam: alle diese 
Stilcke sind Lesefunde und wurden aus der Temesch geborgen14. 

3. Ganze Muschelklappe, die Aufienflăche dieser Klappe ist gescliffen 
und poliert. Die Farbe ist weiB mit hellgrau - braunen Flecken. D:e 
Klap,pe ist an filnf Stellen durcbohrt. Alle Bohrungen wurden sowobl 

von innen als auch von auBen ausgefi.ihrt. Die Rănder der Bohrungen siLJ 
;;orfăltig geglăttet. Das zentrale Loch hat einen Durchmesser von 
16 mm. Nahe zum seitlichen Rand, befinden sich rechts und links 
jeweils, zwei Locher von 8 und 10 mm Durchmesser auf cler linken 
Seite, so wie 6 und 8 mm auf der rechten Seite. 

Die Aufienflăche der Klappe ist stark verwittert, von der ehem,i}s 
glattpolierten AuBenflăche ist nur sehr wenig erhalten. Auf jeder 
Seite sind die unteren Locher grofler als die Oberen ... 

Nach den Wetzspuren an den ăufieren Răndern der Seitenlochcr 
zu urteilen, wurde das Objekt seinerzeit auf Schni.ire gehăngt m~J 
ent,veder auf dl'r Brust oder vielleicht auf der Stirn, getragen. Inv. 
B. 239, geborgen vom Verfasser, 1979, aus dem Wasser, obere Zo1"}e. 

Ob diese Art von Artefakten einfach als Schmuck getragc1 
wurde, oder ob man von ihm als Amulett eine magische \Virkung 
erwartete, wird wohl nie endgilltig geklărt werden ! Manche Forschn 
betrachten sie als eine Art Rangabzeichen, Statussymboll\ nebenbEi 
au::h mit praktischer Funktion1ti. 

Zweifellos waren diese Muscheln seincrzci~ cine sch, begeh:·-.e 
Ware, kostbar die sich nur wenige (Ausenyi.ihlte) leistcn konnten. 

Durch Hăndler von weither gebraucht, welche sicher um ckm 
Wert der \Vare noch zu steigern, berichteten dafi diese Muschlen vcrr; 

9 Siehe .-\nm. 5, Taf. 2,-13, H, 52-5-l. 
ID D. Galbenu, in Materiale, IX, Taf. 5 1. 2,:J. 
11 Ausstellungskatalog: Jungesteinzeit in Bulgaricn (Ncolithil,:u m und Ănec:i

thikum), Sofia. 1981. S. 100/110 a, b. 
12 N. Kalicz, Okori falu Aszodon, Asz6d, 1985, S. 144/5, 6, auch hier Armrin,;e 

der gleichen Art. 
13 R. Rodden (Berkeley), in Actes du VII. Cangr. Jnt. ele Scic>11,·e, Prehist. ct 

Protohist., Prngue, 1966 (1970), 411 ff. 
H L'ber c.lie A.rbeiten cler „Freizeitarchao)ogen". in de:· iungsteinzeitlichen Sie!

Iung von Parţa (in Vorarbeitung) - Hier clie Sammlertiitigkeit im Wasser, Brachte 
im V1ufe cl:0 r Zeit ein Fundinventar von mehreren 1au,e:1d Objekten. Bek;irint :•,s 
Sammlung .\::;otha, Germann, Resch, (AGR), zum T<-·d publizien z. B. Gh. L:1w: ::
viei, ,\"eo 1iticul Banntului, Cluj-Napoca. 19î9 - Siehe _\nm. î. 

15 ";, Kalicz. Gotter aus Ton. Das Neolithil.:um u. d. Kupjerzcit în ['ngaP1, 
Bud:ipest, 11Jî0. Taf. 23, Bi.ikk-Kultur. Szi]vawarad-I,tallo,ko-Hohle: N. Kal:cz. 
P. Haczky, Al/tag und Religion, Jumtcinzcit in O~tungarn. A11sstcllungskc,taic,9, 
Frankfurt a. '\I. 1990, S. 140 :300, Oscod-KO\·ash.ilom. Tl1e1/3-Kul·,u:·. 

i,; W. Buttler, in Marburuer Studien, 28 19:Hl. Taf. 12 11: Lbencl:1. S. 2î. Cu 
Verfasser schlie13t nicht aus diese Artefakte auch einc: 1)rak,i,che funktion a , e.ne 
Art Verschlu/3 fur die Kleidung hatten. · · · 



SCll\-1L:CK Al!S SPONDYLI.JS - MUSCHELN VON PARŢA 355 

,,GroDen \ViiSSl:r'' stammten. Das Meer war sicher beindruckender 
B2griff, das sich wohl die meisten Bewohner die nordlich der Donau 
lebten, gar nicht richtig vorzustellen vermochten ... Vielleicht gabe es 
sogar noch eine mythische Vorstellung darilber, da6 jenseits des 
,,GroGen Wassets"· sich die Urheimat befand! . 

Fur den Wert dieser Genenstăn<le, bei den frilhen Bauern in 
Sild-Osteuropa aber auch in Mitteleuropa, spricht die Tatsache daB 
Leute die es sich nich leisten konnten. orginal Spondylus-Objekte zu 
besitzen_. sich gez\vungencrmaGen mit billingen · Nachahmungen beg-
1~ilgtenL .· 

Aus dem gleichen Grund wuroen beschădigte Objekte aus Spon
c.iylus-Muschel, nkht etwa weggeworfen sondern wenn moglich repa
riert und so weiterverwendetltl. 

4. Bruchstilck eines Ar,tefakts des gleichen Typs; \Yie Nr.- 3. Erhalten 
is: die untere Hălfte der Muschelklap,pe. Farbe wie oben. Die Bruch
linie geht durch die oberen Seitenlocher und dem: zentralen Loch. Der 
Durch messcr der Locher etwa wie bei Nr. 3. Das rechte untere Loch 
ist ausgel:rochen. Das Stilck ist stark verwittert. 
Inv. B. 248. Geborgen von A Agatha, aus dem Wasser, bei Meter 100, 
von der „Scherbenbank". 

Von Analogien zu den letzteren beiden Stilcken im sti.d-osteuro
p~iis,chl'n Raum, kann man nur bedingt sprechen, denn beide Muschel
klappen aus Parţa sind genaugenommen, einzig in ihrer Art! 

~- Artefakt den beiden vorherigen sehr· ăhnlich, jedoch ohne zentralem 
Loch. Farbe ebenfalls wie oben. Die Locher an der rechten Seite haben 
Durchmesser von 7 un<l 8 mm'. Jene an der linken Seite sind mog
lichenveise schon beim bohren ausgebrochen. Viellekht daraufhin hat 
man· eine · weitere Bearbeitung eingestellt, zum Beispiel das bohren 
eines zentralen Loches. Auch das Fehlen von Gebrauchsspuren deutet 
in diese Richtung. Auch dieses Stilck ist stark verwittert. 
Inv. B. 102, geborgen von A Agatha, aus dem W.asser. 

Das Auftreten dieser Artefakte mit je vier Seitenlochern und 
bei Z\\-ei Stilcken auch mit zentralem Loch, ist schon auffallend! 

Gcnaugenommen, gibt es im sild-osteuropăischen Raum, (wir 
beschrenken uns in unserer kurzen Betrachtung auf dieses Gebiet) 
nichts entsprechendes. 

Die in Rumănien, Ungarn, Osterreich, Tschehien, Slovakei, und 
iJcutschbnd gcfundencn Exemplare von Muschelschmuck, sit mit19, 

17 Vergleichc Anm. 15. · N. Kalicz, P. Raczky. a .. a. O. S. 89; O. Hockman, 
Menscliche Darstellungen in cler bandkeramischen-Kultlir, in JahrbRGZi\!I, 12, 
1965, S. 18. hier au, Knochen vertigte Imitationen; H. II. Muller, in Ausgrabungen 
und Funde, 1957, E. 22:J. 

18 S. Venei, in Arc/iUozhl, 11, 1959, Taf. 265_'7 u. Taf. 266"5; H. D. Kahlke. in 
A!i-<9rabungen und FLLnde, Weimar. 1956, S. 266. 

19 D. Berciu. Zori!c istoriei în Carpafi şi la Dun?!re, Bucureşti. 1966, Taf. V, 
zwei Stuck von Alba ru;ia (Lumea Noua-Kultur) Rumănien: Vergleiche Anm. 17, 
O. Hockmann, Abb. 3 3. Bukk Gebirge, Ungarn: Ebenda auch fur Slovakei, Abb. 
2/8. 9; und auch fur Deutschland. Abb. 3_ 5, Bliederstedt Thuringcn; Vergleiche 
Anm. 16. W. Buttler, Taf. J'.2 ·15_ Battonya, Ungarn; Ebencla. Taf. 1219, Flomborn, 
Det.:hchland: E. Frickhinge:·, in Germania, 10, 19~6. Abb._ J link5. · 
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o.ter ohne20, zentralem Loch. Dieses zentrale Loch ist manchmal nicht 
groBer als die Seitenlocher, in diesen Făllen liegt es meistens sehr 
h:och auf der Klappe, kann aber auch bereutend grofier sein, in diesen 
Făllen ist es aber meistens năher zu Mitte der Klappe21. In einem 
Falle . ist das zentrale Loch se grofi daB die Klappe zu einem Ring 
wird22. 

Aus den oben genannten Lăndern, haben wir insgesammt 23 
iihnliche, in der FachHteratur veroffentlichte Muschelklappen gefun
den. Allerdings nur ăhnliche Klappen, den es bleibt ein wesentlicher 
Unterschied zu den Klappen von Parţa, sie haben nămlich alle nu:r 
je zwei Locher. 

6. Bruchstiick einer Muschelklappe. Farbe wie oben. Die Aufienflăche 
ist glattgeschliffen. Die Bruchrănder sind nicht geglăttet. Vielleicht 
ein Halbfabrikat. Die kleine Einbuchtung am unteren Rand des Sti.ickes 
konnte der Rest einer Bohrung sein. In diesem Falle liegt der Ge
danke nahe da6 das Stiick eigentlich ein Abfallprodukt ist. Selbsver
stăndlich wiirde dies eine weitere Verwendung nicht ausschliefien 1 

Ea ist vorstellbar daB dieses Stiick beim verfertigen einer Klappe 
mit sehr grofiem zentralen Loch23, entstanden ist. Die Technologit: 
der Verfertigung solcher Klap,pen stellen wir uns ctwa so vor, wiE 
man in der prăhistorischen Medizin auch Scl1~ideltrepanationen vor
nahm24. Dabei wurden gewohnlich vier oder mehr Locher in di€ 
Schădeldecke gebohrt, die Stege zwischen den Lochern wurden durcht
rennt und die so entstandene Knochenplatte konnte leicht entfern 
werden. 

Bei den Muschelklappen muBte man das so entstandene groJk 
Loch, nur noch innen glătten. Das Abfallstiick des kostbaren Stofts 
konnte weiter verarbeitet werden. Zum Beispiel konnte man s~:heiber;
perlen verfertigen, die hăufig in Grăbern zu finden sind:t,>_ 

T Doppelkonische Perle, verfertigt aus dem Wierbelteil einer groL\en 
Spondylusmuschel. Etwa 2/3 erhalten. Urspriinglich et\va 80 mm lang 
und mit dem groBten Durchmesser von 35 mm. Beide Enden ver
j,iingen sich 15-20 mm. Der Perlkorper ist einseitig abgeflacht. D!E 
Bohrung mi6t 0 4 mm und fiihrt dur die ganze Lăngc dcr Perle und 

20 Eug. Comşa, in Dacia, N.S., XVII, 1973. Taf. 2 11, 12, Turdaş-Kultur und 
Taf. 2'44. 45 Boian-Kultur, Rumanien; Vergleiche, Anm. 19, D. Berciu; Verglei'd1t. 
Anm. JG: W. Buttler, Taf. 12/15, Tisza-Bura (Szolnok) Ungarn; Vergleiche, Anm. ];,. 
N. Kalicz u. P. Raczky, Kat. Nr. 298, 299 Thei13-Kultur. Ungarn; Vergliche Anm. 15. 
N. Kalicz, Taf. 23 unten, Bukk-Kultur Ungarn; N. Kalicz, K6kori falu Asz6don. 
Asz6d, 1985, Taf. 30/5, Ungarn: Vergi. Anm. 17, O. Hiickmann, :\bb. 2 10. o~tfl
reich: Vergi. Anm. 18, s. Venei, Taf. 265/5 u. 273'2, D1,cvcice, Tschehei; Taf. 2i3 16 
Zab1·dovice (Morasky Krumlov); Taf. 274;3 Skeleltgrab (;\lăhren); Vergi. Anm. 17. 
O. Hockmann, Abb. 2 11; Vergi, Anm. 19, E. Frickhinger, Abb. 1 rechts; O. ':,ee,rn,c!, 
in Wiem'r Historl~che Zeitschrift, 29, Wien, 1942; Ein Jung5teinzeitlicher Grabfund 
mit Muschelschmuck bei; Emmersdorf a. d. Donau, Abb. 4/1, 2, Hankenfeld Salaclorf 

21 Vergi. 15, N. Kalicz u. P. Raczky, Attsstellungskat. Nr. 300, Tbei!l-i<;ul:-:1:r 
Ungarn. 

!! Vergi. Anm. l 7, O. Hochmann, Abb. 2/9, Follik bei Grofihăflein. 0'>terreirti. 
1·1 Des~leichen Wie Anm. 22. 
H D:izu nur ein Beispiel, I. Kiszely, Sirok, csontok, emberck, Budape~t, 1Pî6 

Taf. 66, Oben urui unten. 
25 Vergl. Anm. 20, O. Seewald, Abb. 1/1-3, 4-12. 
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nvar parallel und nahe zur abgeflachten Seite. Das Objekt ist stark 
verwittut. Inv. B. 250, geborgen von A. Agotha, aus dem Wassu 
(1975). 

8. Desgleichen, nur ist die Form etwas gedrungener. Urspriingliche Lănge 
etwa 60 mm. Der groGte DurchmesS€r ist 35 mm, an den Enden etwa 
20 mm. 

Durch starke Verwitterung fehlt von der abgeflac:hten Seite so 
viel d.aG die Bohrung ganz freigelegt ist und so zu einer Rille wurde 
Inv. B. 251, geborgen von K. Germann, aus <lem Wasser (Scherben
bank). 

Die Bciden Per!en beeindruckten durc:h ihrc massivitiit. Als Tyt:; 
hingegcn, scheinen sie als Grabbeigaben hăufig vertreten zu sein. Wir 
wollen nur einige Beispiele von ăhnlichen Artefakten aus der gleichl"1 
Umgebung, wie zu elen oben bcschreibenen l\'Jaterialen, aus Veroffent
lichungen, bringen. Es handelt sich zum Teil um sehn ăhnlichc Formen. 
aber nicht in allen Fallen so groge Perlen wie die Stiicke von Parţ:i, 
finden wir sowohl in ăsterreich:ro, in Ungarn2

', und in cinu Siedlung in 
Rumănien, Letztere Steht Parţa ku'. ture! sehr nahe und ist chronologis~J-, 
fast zeitgleich. 

FWEDWECH W•:SCJJ - K,lFWL GEl?i\-IAX.\i 

2G Ebenda, Abb, Nr. 25, 30, aueh Einige der Perltmk"tte Abb. G. 
27 Vergi. Anm. 20, N. Kalicz (Asz6dJ, Abb. -10, I (lx:ide) G, (zwei Sti.ick) 7, 

(vier Sti.ick) Abb. 41, mincle•tEns 8 Strrck, au, der Kette. 
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