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I o  den Jahren 1 979- 1 9 8 0  unternahmen M .  und D .  Garafanin eine 
Ausgrabung in der Siedlung "Ostenjak" beim Dorfe Likodra in der westserbischen 
Radjevina, die in der Fachliteratur bereits durch die zahlreichen Grabhiigel der 
Bronzezeit gut bekannt ist (die Gruppe Belotic-Bela Crkva und die westserbische 
Variante der Vatina-Gruppe). Die Siedlung liegt auf einer spomartigen Bergkuppe, 
die im Norden, Nordosten und Nordwesten vom Likodra-FluB umschlossen wird 
und hier, an ihren steilen Hiingen, praktisch unzuganglich ist. An dieser hi::ichsten 
Stelle befindet sich ein kleines P lateau, dessen Kulturschicht jedoch im Laufe der 
Zeit vi::i llig vom Wasser weggespiilt wurde. Nach Siiden hin senkt sich <las Gelănde 
allmăhlich ab, es reicht an der siidlichen und siidi::istlichen Seite bis zu einem 2-3 
Meter hohen Abhang, auf dessen Kante sich ein Erdwall hinzieht. Aufgrund der 
Keramik aus der Aufschiittung des Erdwalls, datiert dieser in die friihe Eisenzeit 
oder die Dbergangsperiode (nach M. Gara5anin: Eisenzeit Ia l fortgeschritten und 
A2, d.h. etwa Hallstatt A l -A2). Diese Siedlung erstreckt sich iiber das Areal zwi
schen dem Nordplateau und dem siidlichen Hang. Die spatkupferzeitlichc Siedlung 
(sie entspricht in der rumanischen Forschung der Ubergangsperiode, und zwar von 
Cernavodă III bis Vucedol) ist nur auf den Flachen entlang des Siidhangs und bei
derseits des Walles zu finden. 

Die stratigraphische Lage konnte besonders gut in dem Schnitt A beiderseits 
des Walles beobachtet werden. Schnitt A verlauft in Richtung Nordwest-Siidost 
und wurde in Langsrichtung in die Sektoren Ao (im Norden) bis Ae unterteilt, 
wobei ihre Lănge (in Richtung Nordwest-Siidost) 1 ,50 m (Ao) und 2,00 m (iibrige 
Sektoren) betragt, die ergrabene Fliiche in diesem Schnitt ist 2,00 m breit. Die 
stratigraphische Situation ist aus Plan I (Ausschnitt des Ostprofils von Ao bis an 
die Grenze von Ah) gut zu ersehen: 

Unmittelbar oberhalb des aus kompaktem Lehm und dem anstehendem 
Felsen bestehenden, gewachsenen Bodens, liegt die Schicht 4, bei der es sich um 
hellbraune Hiittenlehmspuren enthaltende Erde handelt. In ihrem oberen Tei i fan
den sich, in den Sektoren Ao bis an die Grenze von Aa und Ah, Reste einer zer
sti::irten Hiitte mit teilweise erhaltenen Spuren einer Steinmauer, die sich z. T. an 
den anstehenden Felsen stiitzte. In ihrer Fiillung wurden Hiittenlehmbrocken und 
Reste des zerstorten LehmfuBbodens beobachtet. Die Schicht 4 und die Hiitte wur
den von der kompakten und schwarz gefărbten Schicht 3 bedeckt, die sich, wie 
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auch die weiteren folgenden Schichten, von Nord nach Sud absenkte. Ober Schicht 
3 folgt schliel3lich die z.T. rotbraune und z.T. braune Schicht 2. In diese Schicht 
war die Sohle des Walles eingetieft, bei dessen Errichtung auch cin Tei i  der 
Schicht 2 abgetragen worden war. Der Wali liegt daher zum gr613ten Teii der 
Schicht 3 auf, was auch in den benachbarten Schnitten B und C beobachtet werden 
konnte. Schicht 1 bedeckte schlie13lich den Erdwall, man fand in dieser Schicht 
auch groBere, vom Wali heruntergefallene Steine. Da nun das Fundament des 
Walles Schicht 3 auflag, ist anzunehmen, daB die aus Schicht I starnmenden 
Funde nur in Zusammenhang mit Schicht 2 zu bringen sind. 

Die Zugehorigkeit der einzelnen Schichten ist vor aliem aufgrund des 
reichen Scherbenmaterials zu bestimmen. S ie  wird im folgenden durch eine 
Auswahl dieser Fundbestlinde belegt. 

Neben der Grobkeramik ist die mittelfeine Ware, die aus beli- und dunkel
grauem bis schwarzem Ton gefertigt ist, besonders zahlreich vertreten. Selten 
begegnet dagegen in allen Schichten die Feinkeramik mit schwarzem oder 
braunem, mehr ader weniger gegllittetem Oberzug. 

Als gerneinsames Merkmal aller Schichten sind Scherben von kleineren und 
gr613eren, z.T. auch feineren GefaJ3en mit ausladendem Rand zu vermerken. Unter 
den Funden der Schicht 4 sind wohl auch Cernavodă III-Boleraz-Teller mit flachem, 
ausladendem Rand und scharfgeknickter Profilbildung anzunehmen. Hliufig sind 
auch Scherben von nicht bestimmbaren GefaBformen mit waagerecht abgeschnitte
nem Rand, und auch solche. mit senkrecht zusammengestellten, parallelen Ritzlinien, 
die ein markantes Merkmal der Cernavodă III-, Coţofeni- und Badener Gruppe 
darstellen. In der graben Ware sind aus allen Schichten die den Rand begleitenden 
einfachen Kerb- und Tupfenreihen bzw. Leisten bekannt. Barbotineverzierung ist 
dagegen ei ne seltene, jedoch aus allen Schichten bekannte Erscheinung. 

Als Leitmerkmale der Schicht 4 sind anzufiihren: 
- der schon erwlihnte Cernavodă III-Boleraz-Teller, hier allerdings ohne 

Rillenverzierung am Rand (Abb. I ); 
- der Napf mit mehr ader weniger ausgeprligter Halsbildung und abgerunde

rer Schulter, die eine Zier aus senkrechten oder schrligen Rillen zeigt (Abb. 2) I ; 
- die tiefe, einhenkelige Schale mit mittelmliBig kugeligem Bauch, deren 

Hcnkel den Rand kaum uberragt (Abb. 3)2; 
- der Napf mit einziehendem, schrlig abgeschnittenem Rand - das ist eine 

spăte, aus Zlkovce und Coţofeni I belegte Erscheinung ( ! )  (Abb. 4)3 ; 
- waagerecht eingeritzte, parallele Zickzack-Muster, die eher im Rahmen 

der Cernavodă III-Boleraz-Gruppe belcgt sind (Abb. 5)4; 
- doppelte oder mehrfache Tupfen- und Kerbleisten bzw. -reihen (Abb. 6)5; 
- der breite Bandhenkel mit Randleisten (Abb. 7)6; 
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- das flache, kopflose weibliche Idol, eine aus Cernavodă III bekannte 
Form, die jedoch auch den Ubergang zur klassischen Badener Gruppe erreicht 
(Abb. 8)7. 

Alle erwăhnten Erscheinungen finden ihre Entsprechungen in den Gruppen 
Cernavodă III und Boleraz, jedoch einige davon erst in einer fortgeschrittenen 
Stufe Boleraz lb (Blatne, Nitransky Hrădok) oder am Dbergang zu Baden II nach 
Nemejcova-Pavukovă (Zlkovce Ic-II). Dies ist auch bei den erwăhnten Idolen der 
Fall .  

Daher sind die Funde der Schicht 4 einer spăten Stufe der Cernavodă III
Boleraz-Entwicklung zuzuweisen. 

Die Funde aus der Hiltte nehmen eine Sonderstellung ein. Leitend sind 
da bei: 

- die scharfgeknickte, einhenkelige Schale, eine typische Form der Badener 
Gruppe in der Crişana (Girişu de Criş), die in das fortgeschrittene Baden II (Ilb
Cervcny Hradok) zu datieren ist (Abb. 9)8. 

Und <lazu passen: 
- die kugelige (wohl einhenkelige) Tasse mit etwas ausladendem Rand 

(Abb. 10)9 und die Spielart mit senkrechtem Hals {Abb. 1 1 ) 10; 
- der Napf mit abgerundetem Profil und waagerecht ausladendem Rand 

(Abb. 1 2) 1 1 ,  auch jener mit T-formigem Rand, eine erst fiir Coţofeni II typische 
Erscheinung 1 2; 

- cingeritzte, schraffierte Dreiecke (Abb. 1 3) 1 3 ;  
- tiefe para l le le  Ritzmuster, die aHerdings auch spăter belegt s ind 

(Abb. 14) ' 4. 
Die meisten Entsprechungen finden sich in Coţofeni I, leben jedoch auch 

z.T. in Coţofeni II weiter und in den Badener Funden von Girişu de Criş .  Es 
scheint sich daher um eine fortgeschrittene Stufe von Coţofeni I bzw. der Baden 11-
Gruppe (Ilb-Crveni  Hradok) zu hande ln .  Ob <labei  mit  e iner gewis sen 
Unterbrechung in der Besiedlung zu rechnen ist, wird erst bei der endgilltigen 
Bearbeitung der Funde zu bestinunen sein. 

Filr die Schicht 3 sind folgende Erscheinungen maBgebend: 
- das zweiteilige Badener GefâB, <las allerdings nur aufgrund des Profiles 

einzelner Scherben als solches bestimmbar ist (Abb. 1 5) 1 5 ;  
- die einhenkelige Schale mit steiler Profilierung (Abb. 16) 1 6; 
- der durch Rillen senkrecht gegliederte Bandhenkel (Abb. 1 7) 1 7 ;  
- der Schopfer mit betont abgesetztem Boden, eine an Kostolac-Formen 

anklingende Erscheinung (Abb. 1 8) 1 8. 
Dazu ist auch die in Furchenstichtechnik verzierte Kostolac-Scherbe zu 

erwahnen (Abb. 1 9) 1 9. 
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Die genannten FWlde finden vor aliem ihre EntsprechWlgen in der Periode 
Baden III (Viss) bzw. Ciumeşti III und bereits in Coţofeni II, wobei auch auf die 
Zusammenhănge mit der Kostolac-Gruppe hinzuweisen ist, deren Beginn in 
Coţofeni II angesetzt wirct20. 

Fiir die Schicht 2 sind folgende Merkmale ausschlaggebend: 
- die senkrecht geriefelte Schale mit konischem Hals (Abb. 20)2 1 ; 
- der Henkel mit Knopfansatz, eine typische ErscheinWlg der entwickelten 

Badener Gruppe (Abb. 2 1 )22. 
· 

Besonders zu erwahnen sind folgende Kostolac-Elemente: 
. - eingestochene Punkte,  d ie  unregelmă/3ig  gesetzt s ind ader lase  
geometrische Muster bilden (Abb. 22)23; 

- senkrechte Punktreihen, gelegentlich in Furchenstichtechnik (Abb. 24)24. 
Hierzu gehăren auch die Funde mit typischer Vucedol-Verzierung: 

- tief e ingeritzte Linien und i n  Kerbschnitt  ausgefiihrte Dreiecke 
(Abb. 25)25; 

- ineinandergeschachtelte Viereckmuster (Abb. 26)26; 
- ausgeschnittene Zickzack-Muster (Abb. 27)27. 

Die beiden ersten Erscheinungen sind mit der lokalen Vucedol-Gruppe 
Serbiens zu verbinden, zur letzten finden sich năchste Entsprechungen in der 
spăten Vucedol-Gruppe der Adria-Kiiste. (vgl. Anm. 26-27). 

Dazu ist noch zu erwăhnen, da/3 in den Schichten 4 (Abb. 28) und 3 sowie 
in der Hiitte vereinzelt Scherben der Retz-Gajary-Gruppe gefunden wurden28, 
eine Feststellung, die filr die relative Chronologie von Bedeutung ist. 

Wie zu sehen i st ,  s ind in der S iedlung von " Ostenj ak" -L ikodra in  
Westserbien alle Stufen der von den rumanischen Forschern als Obergangsperiode 
bezeichneten Zeit vertreten. Sie stellt daher eine gute Basis fiir weitere chronolo
gische Vergleiche dar, besonders der Coţofeni-, Badener, Kostolac- und Vucedol
Gruppe . Wichtig ist  auch die ,  wenn auch vielleicht spate Erscheinung von 
Cernavodă 111-Boleraz. Wie die kulturelle Zugehărigkeit dieser Erscheinungen im 
betreffenden Gebiet zu beurteilen ist, wird dem weiteren Studium dieses Materials 
iiberlassen bleiben. 
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Abb. 1-8 Likodra. 
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Abb. 9-1 4  Likodra. 
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Abb. 1 5-2 1 Likodra. 
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Abb. 22; 24-28 Likodra. 
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