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In den letzten 15 Tahren sind auf der archăologischen Landkarte der ostlichen Gebiete 

Rumăniens allmăhlich neue Punkte aufgetaucht, welche auf die kulturelle Entwicklung aus 

dem Ausgang des Ăneolithikums und aus der Obergangsperiode zur Bronzezeit ein neues 

Licht werfen. 
Diese Gegebenheiten bildeten . bereits den Gegenstand mehrerer Studien , 1 welche 

zahlreiche Fragen aufwerfen, lOsen oder nur andeuten. Zwar sind wir erst am Anfang des 
Weges, in dem Stadium in welchem nur die Begriffsbegrenzung einiger kultureller Gruppen 
eine erworbene Tatsache ist. Die Ergănzung deren Inhaltes, deren genaue Zeitgliederung, 
gegenseitige Verbindungen, sowie chronologische Position betrăgt noch Prăzisierung der 
Einzelheiten, die nicht selten von betrăchtlicher Bedeutung sind. Die Entdeckung neuer 
Gruppen ist ebenfalls zu erwarten. 2 Unter diesen Umstănden ist es kein Wunder, daO die 
Arbeitshypothesen gegeniiber den SchluOfolgerungen noch iiberwiegen ; und neue Tatsachen 
ăndern - manchmal griindlich - sogar solche SchluOfolgerungen, die noch kurz zuvor als 
sehr gut begriindet galten. 

Trotz allen Măngeln, deren wir uns bewuOt sind (manche davon haben bereits genaue 

Umrisse angenommen) , sind die kulturellen Gegebenheiten aus den ostlichen Gebieten Rumă

niens heute in der Fachliteratur viel besser bekannt, als die Gegebenheiten desselben Zeit

abschnittes aus der westlichen Hălfte des Landes. Fiir diese letzte Zone besteht noch immer die 

Anschauung einer unvermittelten Aufeinanderfolge der Coţofeni- Kultur nach den klassischen 

ăneolithischen Kulturen (Sălcuţa, Gumelniţa, Petreşti, Ariuşd) . Eine Reihe neuer Tatsachen, 

wovon einige von ganz auOerordentlichem Wert, die eine viei reichere Vorstellung iiber die 

Art und Weise gewăhren, in welcher der Obergang von den klassischen ăneolithischen Kulturen 

1 Ion Nestor und Eugenia Zaharia, Sur la piriode de 
transition du neolithique a l' âge du bronze dans l' aire 
des civilisations de Cucuteni et de Gumelniţa, in « Dacia •. 
N . S . ,  1968, XII,  S. 17-43 (weiterhin : Nestor-Zaharia, 
Transition) ; Sebastian Morintz und Petre Roman, 
Aspekte des A usgangs des Ăneolithikums und der Ober
gangsstufe zur Bronzezeit im Raum der Niederdonau, in 
� Dacia • ,  N.S. ,  1968, XII,  S. 45 - 128 (weiterhin : Mo
rintz-Roman, A spekte) ; Dies. , Ober die Chronologie der 
Vbergangszeit vom Âneolithikum zur Bronzezeit in Rumă
nien, in � Dacia •, N.S. ,  1969, XIII,  6 1  (weiterhin : Morintz
Roman, Chronologie) ; Dies., Ober die Obergangsperiode vom 

DACIA, N.S„ TOME XV, 1971, pp. 31 - 169, BUCAREST 

Ăneolithikum zur Bronzezeit in Rumănien, Symposium 
llber die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur, 
Nitra-Male Vozokany, 1969 (weiterhin : Morintz
Roman, Obergangsperiode) ; K. Horedt, Die Kupferzeit 
in Transsilvanien, in « Apulum •, 1968, VI I ,  S. 103- 1 16 ;  
M .  Dinu, Quelques considerations sur la periode de transi
tion du neolithique a l' âge du bronze sur le territoire de la 
Moldavie, in « Dacia •. N . S . ,  1968, XII,  S. 129- 139. 

2 Es ist der Fall der Funde von Zăbala. Szekely 
Zoltan, Contribuţii la cunoaşterea prelucrării metalelor la 
începutul epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei, in 
SCIV, 21 ,  1970, 2, S.  202- 203. 
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zu der Coţofeni Kultur stattfand, sind nur sporadisch angefiihrt 3 oder nur wenigen For
schern 4 zugănglich. 

Das konkrete Studium der Unterlagen dieser Periode wurde uns von der Wiederauf
nahme (im Herbst, 1965) der Forschungen in der Peştera Hoţilor von Băile Herculane auferlegt. 
Die bei dieser Gelegenheit gemachten Beobachtungen widerlegten einerseits friihere Ausle
gungen 5 und stellten kulturelle Einteilungen anderer Fundbestănde aus dem rumănischen oder 
aus anderen Gebieten der Balkanhalbinsel unter Fragezeichen. Es sei betont, daB wir bei der 
Auswertung der durch die Ausgrabungen von Băile Herculane erzielten Unterlagen, eine 
wertvolle Hilfe in ălteren oder neueren Studien der slowakischen 6 und ungarischen 7 Forscher 
fanden. Andererseits ist der geschichtliche Vorgang, der sich in j enen Zeiten in den Gebieten 
der mittleren Donau abspielte, kaum zu erfassen, ohne iiber die archăologischen Gegebenheiten 
aus dem rumănischen Gebiet unterrichtet zu sein. 

FUNDBESTAND 

I. 0 1. T E N I E N  

In dieser historischen Provinz siidlich der Karpaten ist das Phănomen unter der Benen
nung Sălcuţa' IV bekannt. Bis z.Z. gibt es mehrere Fundstellen mit Fundbestănden dieses 
Typs (Abb. 1 ) .  

1 .  Orleşti (Kreis Vîlcea - Abb. 1 ;  2 ,  40, 41 ) . 

An den Ufern eines Baches, sehr tief gelegen, wurden von Gh. Petre 8 Wohnreste freigelegt, zwischen 
dencn ein Topfbruchstuck mit aufgesetztem Henkel (Abb. 2, 40) und ein Schiisselbruchstiick mit breit nach 
innen verdicktem Rand (Abb. 2, 4 1 )  kennzeichnend sind. Gegebenenfalls scheinen diese archaologischen Reste 
in einer sekundaren Lage zu liegen und wahrscheinlich befindet sich die eigentliche Siedlung auf einem viei 
hoheren Gelande. 

2. Baia de fier (Kreis Gorj) . Die im Museum von Craiova aufbewahrten Grabungs
ergebnisse stammen aus zwei Hohlen (Peştera Pîrcălabului und Peştera Muierii) und wurden 
zufolge der von C .S .  Nicolăescu-Plopşor • durchgefiihrten Grabungen geborgen. 

2a. Peştera Pîrcălabului (Abb. 1 ; 2, 1 -23) : Sălcuţa IV (an der Basis der Kultur
schicht) ; Coţofeni (aus einer spăten, mit der Furchenstich-Keramik Siebenbiirgens zeit
gleichen Etappe stammend) ; Glina III (einige Keramikbruchstiicke) . Die Coţofeni-Reste 
tauchen im oberen Teil der Kulturschicht auf 10• In allen Făllen handelt es sich um kutze 
Bewohnungsabschnitte. 

3 N. Vlassa, A s upra unor probleme ale neoliticului 
final şi începutul epocii bronzului în Transilvania, in 
J{e.vl\1uz, I I ,  1 965, Sondernummer, S. 1 17. 

4 Petre Roman, Unele probleme ale neoliticului tîrziu 
şi perioadei de tranziţie în lumina săpăturilor de la Băile 
Herculane - Peştera Hoţilor, in « Comunicări », seria arheo
logică I, Craiova, 1967 (weiterhin : Roman, Unele 
probleme) ; Ders„ Contribution a la connaissance des pro
blemes de l' eneolithique avance el de la periode de transition 
a l' âge du bronze a la lumi ere des fouilles archeologiques de 
Băile Herculane - Peştera Hoţilor el de Moldova- Veche, 
in « Comunicări », seria arheologică, VI,  Craiova, 1 968 
(weiterhin : Roman, Contribution). 

5 Von Herculane wurden z.Z. Vinfa- und TheiO-Reste 
erwahnt (siehe SCIV, VI, 1 955, S. 1 42 ; �· Materiale şi 
Cerce::ări arheologice », III, 1 957, S. 54 ; D. Berciu, Contri
buţii la problemele neoliticului în România în lumina 

ultimelor cercetări, S. 42 ; weiterhin : Berciu, Contribuţi i) . 
8 Wir beriicksichtigen die Arbeiten von A. Tocik, 

S. Sgka, I. Lichardus - 1 . Vladar, V. Nemejkova
Pavukova. 

7 Wir werden uns oft auf dic Arbeiten von I .  Bognar
Kutzian, N. Kalicz, P. Patay, I. Hillebrand u.a. beziehen. 

8 Gh. I .  Petre-Govora, Doilezi de locuire neolitică 
în judeţul Vîlcea,  in RevMuz, 1 960, 2; S. 1 58 und Abb. 2.  
13- 15.  

9 C. S. Nicolăescu-Plopşor u.  Mitarbeiter, Raport pre
liminar asupra cercetărifor de paleontologie umană de 
la Bai-i de Fier din 1 .951,  in « Probleme de Antropologie », 
I ,  1954, S.  75 - 77, 80, 86 ; Ders. u .a. in « Materiale », 
III, 1 957, S. 17 .  

. 

1o C.S.  Nicolăescu-Plopşor und Mitarbeiter, în « Pro
bleme de Antropologie *• S. 86 . .  
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• 

' 

Abb. 1 .  -· :Oie Verbreitungskarte der Verbănde mit aufgesetzten Henkeln oder Furchenstich (mit el aus Rumănien.  
Die Fundorte auDerhalb Rumăniens, nach L Bognâr-Kutziân. Mit + werden die Funde vom Cernavodă I I I-

Charakter, mit O die Funde vom Cernavodă 1-1,'ypus verzeichnet. , 

Die Keramik vom Typ Sălcuţa IV ist im allgetlţeinen von brauner Farbe, sorgfiltig bearbeitet, mit 
ăuflerem Dberzug. Die·•· Keramikbruchstiicke weisen folgende Formen auf : · Schiisseln mit gebogenem Rand 
(Abb. 2, 1 - 2, 7 - 8) ; mit hohem, leicht ausladendem Rand (Abb, 2, 1 7) ; mit ausladendem Rand und 
halbkugelf5rmigem Kărper (Abb . . 2,4,5) ; mit verbreitertem Rand und halbkugelformigem iC?rper (Abb. 2, 1 9) ; 
Gefă[le mit hohem , kegelstumpffărmigem Hals und eifărmigem Korper (Abb. 2, 13) : solche mit kurzem, zy
lindrischem Hals, stark gewălbtem Kărper (Abb. 2,6,9, I O) ; Tăpfe mit hohem, leicht adsladendem Hals und 
eiformigem Kărper (Abb. 2, 10a - 1 I a) ; Vorratsgefălle (Abb. 2, 1 5) ; .Gefă[le mit niedrigem, sta�k gebauchtem Kărper 
und senkrecht �cturchl5cherten Knubben (Abb. 2, 1 1 ) .  Auf einem · mittelmă.llig -gro.llen Topf bemerken wir einen 
aufgesetzten Henkel) Abb. 2, 1 6) ; ein Henkelbruchstiick war wahrscheinlich ebenfalls auf der Schulter einer 
Schiissel aufgesefzt (Abb. 2,4). Die Verzieru'ng besteht aus organischen Buckeln (Abb. 2 , IOa, I 2a, 15) .  aus Relief
streifen, durch das Driicken der Wand von Innen heraus erzielt (Abb. 2,13) ; aus getriebenen Buckeln (Abb. 2,6), 
aus Eindriicken �der Einritzungen auf dem Rand oder dem Kărper des Gefi.lles (Ab�. 2, iS - 1 9,22) und aus 
Nachbrennbemalung (crusted ware) mit Rot (Abb. 2, 1 1) oder Wei.ll (Abb. 2, 14) . .  

2b. Peştera Muierii (Abb. 1 ;  2, 24-39) . Die nachpalăolithische Kulturschicht hat eine 
Măchtig�eit von 0 ,50 cm und gehort folgenden Wohnperioden an : Sălcuţa„ Coţ9feni, Glina 

6 - c. 2 7 06 
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Abb. 2. - Keramikbruchstiicke. 1 - 23, Baia de Fier- Peştera Pîrcălabului ; 24 - 39, Baia de Fier - Peştera Muierii ; 
40 - 4 1 ,  Orleşti ; 42 - 49, Oprişor ; 50 - 58, Ostrovul Corbului ; 59 - 66, Ostrovul Şimian (nach D. Beriu) . 
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5 ENDANEOLITHIKUM IM DONAU-KARPATF.N-:RAUM 35 

III ,  Hallstatt, dazisch, romisch und mittelalterlich. 11 Wir unterstreichen die vollige Identităt 
der Coţofeni-und Glina III-Funde mit denen aus der Peştera Pîrcălabului. 

M�n bemerkt wciter u nter den Să.lcuţa-Resten : Schiisselprofile mit gebogenem Rand (Abb. 2,27) ; mit 
schrăgka.:htig abgeschnittenem Rand (Abb. 2, 24 - 26) ; mit innen verdicktem Rand (Abb. 2, 28) ; mit ausladendem 
Rand (Abb. 2, 3 1 ) .  Einige Bruchstiicke scheinen auf kegelstumpffărmige Schiisseln zu weisen (Abb. 2, 37, 38), 
wovon eines mit innen schwachen Kannelienmgsspuren (Abb. 2, 38) . Es kommen noch 2 Schiisselprofile mit kegel
stumpfformigem oder zylindrischem Hals, ausgebauchtem Korper (Abb. 2, 32, 33) und, vorbehaltlich, ein mit Relief
leiste verziertes Gefii.13bruchstiick (Abb. 2, 39) hinzu. Ein Topfbruchteil (Abb. 2, 29) weist eine Reihe von kreis
formigen Eindriicken auf der Trennlinie zwischen Hals und Korper auf. Es besteht kein Grund, die Keramikbruchstiicke 
aus der Peştera Muierii nicht derselben chronologischen Etappe wie diejenigen aus der Peştera Pîrcălabului zuzu
schreiben, da die zwei H6h1en auch wenig voneinander entfernt sind. 

3. Sălcuţa (Kreis Dolj - Abb. 1 ;  3-5 ; 34, 10) . Gelegentlich der 1951 auf dem « Piscul 
Cornişorului » durchgeffthrten Grabungen 12 hat D .  Berciu 8 Kulturniveaus und vereinzelte 
Reste aus Coţoteni, Glina III,  Gîrla Mare, so wie aus der Eisen- und Volkerwanderungszeit 
abgegrenzt. Das 1 .  Niveau gehort der Criş-Kultur, die Niveaus 2-8 gehoren der Sălcuţa
Kultur an, wăhrend die letzten zwei (7-8) der Etappe Sălcuţa IV 13 zugewiesen werden. 
Die Măchtigkeit der Sălcuţa IV-Ablagerung schwankt - laut D. Berciu - zwischen 0,50-
-0,75 m. 14 Wir meinen j edoch, daB diese Măchtigkeit um ca. 0,25-0,30 m zu ermăBigen sei, 
da sich - den veroffentlichen Fundbestănden gemăB - bei dieser Tiefe das Wohnniveau aus 
der Zeit der Coţofeni- und Glina I I I  15-Kulturen befinden miiBte. Im 8. Niveau (Sălcuţa 
IV b, laut D. Berciu) , zwischen 0, 10-0,25 m, wurde eine aus gestampftem und gebranntem 
Lehm errichtete Plattform, in den AusmaBen von 7 X 5, 10 m freigelegt. Obwohl deren Form 
nicht genau festgestellt werden konnte, wird vermutet, daB es sich um die Diele einer Woh
nung handeln diirfte, in welcher mehrere offene Feuerstellen bestanden hătten. 1� D. Berciu 
behauptet j ejoch abschlieBend, die Frage der Wohnungen aus der Sălcuţa IV-Phase bliebe 
ungelost. 17 Wahrscheinlich bildete diese Plattform das Kriterium fiir die Einteilung der Abla
gerung Sălcuţa IV in zwei Niveam, da sonst keine anderen Unterlagen vorgefiihrt werden. 
Die Beobachtungen liber die Lehmplattformen der Wohnungen der Coţofeni-Kultur aus 
der Insel Moldova Veche, so wie die Tatsache, daB bei der von D. Berciu angegebenen Tiefe 
sich das Wohnniveau aus der Zeit der Coţofeni- Kultur vorfinden miiBte, 18 stellen die kultu
relle Angehorigkeit der Plattform von Sălcuţa, sowie die Beweggriinde welche zur Einteilung 
der Sălcuţa IV-Ablagerung in zwei abgesonderte Niveaus fiihrten unter Fragezeichen. Wie dem 
auch sei, meinen wir, daB man der Ablagerung Sălcuţa IV von Sălcuţa keine so groBe, wie 
die von. D.  Berciu mitgeteilte Măchtigkeit zuschreiben kann. 

Nach D. Berciu besteht das Inventar der Niveaus 7-8 (Sălcuţa Phase IV a-b) aus : 
Feuersteingerăten (Klingenschaber, Klingen, Spitzen, Pfeilspitzen) , 19 Steinhandmiihlen, 20 
zahlreichen Schlagsteinen, 21 Knochenahlen, 22 einer Kupfernadel (ein spitzes Ende, das gegen
stăndige wahrscheinlich gebogen, wie auch bei den in Herculane angetroffenen Nadeln, Abb. 
34, IO ; 5, 6 cm lang, viereckiger Querschnitt) .23 Dieser Etappe wird auch der vonJ .  Andrie-

11 Siehe Anm. 9 u. SCIV. 1953. 1 - 2, S. 203. 
u D. Berciu, a.a.O„ S. 1 6 1 .  
13 Ebenda, S.  1 6 1 ,  1 64. 
u Ebenda, S. 164.  
15 Ebenda, S. 339. 
16 Ebenda, S. 1 82, 1 84. 
11 Ebenda, S. 184. 
1' Kcine stratigraphische Beobachtung erlaubt uns 

von dem Erscheinen von Coţofeni-Elementen (und 
wenn diesc auch friihe wăren) in dem Sălcuţa I V-Zeitab-

schnitt zu reden, wie seitens D. Berciu 6fters ···geschehn 
(a.a.O.,  S. 1 17, 339 u. passim) . Das Vorhandensein einiger 
Keramikbruchstiicke in den Sălcuţa-Niveaus ist auf 
nachtrăgliche Eindringungen zuriickzufiihren. 

19 D. Berciu, a.a.O„ S. 201 - 202 u. Abb. S l ,  8 - 9 ; 
52, 1 ,  2, 4 - 9, 16 ; 53, 1 - 1 1 , 13- 14.  

2 0  Ebenda, S. 210  u .  Abb. 56, 2 - 3. 
21 Ebenda, S. 215.  
2 2  Ebenda, S. 224, 228, 233, u.  Abb. 69, 2 .  
2 a  Ebe.nda, S.  237 u.  Abb. 72,2. 
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Abb. 3. - Keramikhruchstiicke und Gefăl3e von Sălcuţa (nach D. Berciu, Contribi4ţii) . 

J 
] 

„ 
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Abb. 4 .  - Keramikbruchstiicke von Sălcuţa (nach D. Berciu,  Contribuţii) . 
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' ! Abb. 5. - KeramikbruchstOcke von Sălcuţa (nach D. Berciu, Contribuţii) . 

, 

8 

şescu, · in eine{ Tiefe von 0,40 m 24 entdeckte Steinzepter zugeschrieben. D. Berciu verdanken 

wir sowohl _die stratigraphische und typologische Absonderung der Keramik vom Sălcuţa 

IV-Typ, als auch das Hervorheben der originalen Metkmale dieset Keramik im Vergleich mit 

denjenigen der klassischen Sălcuţa-Phasen. 20 Sein Bestreben, die Merkmale der neuen Etappe 

�· /!b�nda, S. 129, 2° Ebenda, S, 309. 
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9 ENDANEOLITHIKl."M IM DONAU-KARPATEN-RAUM 39 

so stark wie moglich zu unterstreichen, liegt wahrscheinlich zu Grunde einer Stellungnahme, 
welche die Zuweisung dieser Phase der Sălcuţa-Kultur als fraglich erscheinen lăBt. 26 

Vom technischen Standpunkt flihrt D. Berciu mchrere keramische Gattungen vor 27 :  a. Gefii.Be aus einem 
Ton mit Zugabe von feinem quarzigem Sand, gestoBenem Stein und Glimmer und mit wenig zerbrockelten Muschcl
schalen ; ungleichmăBiges Brennen. b. Dickwandige Gefii.Be aus ungeniigend geknetetem und gebranntem Ton rr:it 
Steinchenzugabe. Im Verhăltnis zu den vorangehenden Zeitabschnitten ist der Sandanteil im Ton hoher. c. kasta
nienbraunfarbige GefăBe mit schwarz-kastanienbrauncm Dberzug. Es ist die im 8. Niveau vorherrschende, am 
mcisten angetroffene Gruppc. 11. Ziegelrote Gefii.Be, mit feinem Sand und zerstoBenen Steinen im Ton. e. Schwarzc 
Keramik mit kastanienbraunen Schatticrungcn ; Zugabe von feinen Stcinchcn und gestoBenen Muschelschalen im 
Ton. Auch diese Gattung ist sehr hăufig vertreten. 

Formen 28 :  ein ganzes, zweihenkliges GefăB (Abb. 3, I) mit feinen, miticls eincr stumpfen Spitze ausgefnhrten 
Rillen und mit getriebenen Buckeln verziert ; Schiisseln (mit breit-verdickter Lippe : Abb. 3, 17 ; 4, 2, 4, 5 ;  mit 
Schulter : Abb. 4, I ;  mit schmal-vcrdickter Lippe : Abb. 4, 7, 1 3 - 15 ; mit vcrdicktem und leicht umgestlilptem 
Rand : Abb 4, 12 ; mit gebogenem Rand : Abb. 4, 6) ; Becher mit hohem FuB (Abb. 4, 18) ; kurzhalsige Tassen 
mit gewolbtem Korper (Abb. 3, 5, 8) ; Topf mit hohem, zylindrischem Hals und Osen auf der Schultcr (Abb. 3, 14) ; 
zweihei{klige Schalen (Abb. 4, 28) ; Topfe mit aufgesetzten Henkeln (Abb. 5, 1 1 ) .28 Auch die Verzierung ist suggestiv. 
Wir wollen sie nach D. Berciu30 kurz zusammenfassen : Rote Nachbrennbemalung auf einem Schiisselbruchstiick 
(Abb. 4, 4) ; Kannelliren auf der inneren Lippe einer Schiissel (Abb. 4, 5) oder auf dem Korpcr der Schalen (Abb. 
3, 7) ; kanneliirnachahmende Rillcn (Abb. 3, 2) ; breite Kanneliiren (Abb. 3, 14) ; Reliefleisten, durch das Driicken 
der Innenwand nach auBen erzielt {Abb. 5, 1) ; hemisphărische Buckel von groBen AusmaBen, ebenfalls durch das 
Drlickcn der 'Vand von innen nach auBen erzielt (Abb. 3, 8, 9, 1 1 , 12) ; Fischgrătmuster (Abb. 3, 1 2 ; 4, 20), orga
nische Leisten (Abb. 4, 24) ; Strcifen und Barbotine31 ; Reliefstreifenabschnitte (Abb. 4, 8) ; kleine Griibchen 32 ; 
Besen- oder Kammstrich (Abb. 5, 4) ; Einschnitte im Netzmuster (Abb. 4, 27) ; Randeindriicke oder Kerben (Abb. 
3, 15, 17 ; 4, 30 ; 5, 3, 6) odcr solche auf dem Korper der GefăBe (Abb. 5, 2, 3, 7). D. Berciu erwăhnt und veran
schaulicht auch ein in der Furchenstich-Technik 33 verziertes Bruchstlick, doch dies scheint fiir diese Etappe nicht 
kennzeichnend. Ein Tiipfelmustcr umringt den Henkel eines groben GefăBes (Abb. 5, 10). 

4. Oprişor (Kreis Mehedinţi, Abb. I ;  2, 42-49) . Die Funde befinden sich im Museum 
von Craiova und stammen wahrscheinlich aus von C. S. Nicolăescu-Plopşor durchgefiihrten 
Forschungen. Die Fundumstănde sind nicht bekannt. 

Wir erwăhnen : cinen Krughals, dessen Offnungsdurchmesser 0, 10 m betrăgt (Abb. 2, 45) ; ein Schiisselbruch
::>t!ick mit aufgesetztem Henkel (Abb. 2, 43) ; das Profil eines niedrigen Gefii.Bes mit stark gewolbtem Korper und 
zwei Henkeln mit breitem Band (Abb. 2, 49) ; das Bruchstiick einer Schale mit iiberrandstăndigem Henkel (Abb. 
2, 47) ; einen ausgeprăgt eingezogen Krughals mit zwei gebogenen Henkeln (Abb. 2, 42) ; ein VorratsgefăB, desscn 
Rand mit Eindriicken verziert ist (Abb. 2, 44) ; ein winkeliges Henkelbruchst!ick (Abb. 2, 46) ; eine doppelkegel
stumpfformige Schiissel mit winkeligen Henkeln und barbotiniertem Unterteil (Abb. 2, 48) . Ein ziegelrotes Gefii.B
bruchstiick mit gewolbtem Korpcr und Henkeln aus breitem Band auf der Hochstrundung, stammt ebenfalls von 
Oprişor. Das ganze Material hat einen spăten Să.lcuţa-Charaktcr. 

5. Almăjel (Dor/ Vlădaia, Kreis Mehedinţi) . Von hier werden nach den im Mai 1970 
gemachten Forschungen von D. Galbenu kennzeichnende Sălcuţa IV-Funde gemeldet, 
einschlieBlich GefăBe mit aufgesetzten Henkeln. 

6. Ostrovul Şimian (Kreis Mehedinţi, Abb. 2, 59-66) .  Von dieser Fundstelle werden 
von D .  Berciu mehrere GefăBprofile 34 wiedergegeben, wovon einige aufgesetzte Henkel zu 
haben scheinen (Abb. 2, 66) . 

26 I .  Bognâr-Kutziân, The Relationship between the 
Bodrogkeresztur and the Baden Cultures, Symposium liber 
die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur, 
Nitra-Male Vozokany, 1969, S. 4 (weiterhin : Kutziân, 
Relationship).  

27 D. Berciu, a.a.O.,  S. 3 10-31 1 .  
ze Ebenda, S .  3 1 1 - 322. 

29 Ebenda, Abb. 143- 145.  ao  Ebenda, S. 322 - 326. 
31 Ebenda, S. 322 - 323. 
a2 Ebenda, Abb. 135, 1 0. 
33 Ebenda, Abb. 136, 3 u.S. 324. 
34 D.Berciu, A rheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 

1939, Abb. 66, 1 7. 
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7. Ostrovul Corbului (Kreis Mehedinţi, Abb. 2 ,  50- 58 ; 6-8 ; 34, 1 1 ; 39, 15) .  In den 
Lagerrăumen des Nationalmuseums aus Bukarest, des Craiova-Museums und des Museums 
« Porţile de Fier » in Turnu Severin wird ein reiches archăologisches Material aufbewahrt, 
das Ergebnis der von Al. -Bărcăcilă 35 und D .  Berciu im Ostrovul Corbului durchgetiihrten 
Forschungen. Von D. Berciu wird uns mitgeteilt, 36 daB die Fundstelle sich am « Botul Piscului » 
genannten Punkt befindet, daB sie vernichtet worden wăre und nur noch eine Schicht mit 
Einzelfunden von Sălctiţa- Gattung erhalten geblieben sei. Im Laufe seiner Grabungen 
hătte er auch zwei Niveaus unterschieden, ohne j edoch eine deutliche Trennung des archăo
logischen Inventars zu erzielen. Er prăzisiert, daB Keramik von besserer Beschaffenheit im 
unteren Niveau erscheine, wăhrend weiterhin eine Entartung zu bemerken sei. Die in Bukarest 
und Craiova vorhandenen Funde waren zuganglich. Das Material i� t fragmentar. Wir haben 
trotzdem versucht, die Formenfolge wiederherzustellen und die Ergebnisse sind auf Abb. 6 37 
zu sehen. Die im Museum von Turnu Severin aufbewahrten Funde wurden von D .  Berciu 38 
veroff entlich t. 

Zwei Keramikbruchstiicke mit aufgesetzten Henkeln (Abb. 6, 100, 101 und wahrscheinlich 
96) und einige Bruchstiicke mit dicht aneinandergelegten Stichen, die sich der Furchenstich
Technik nahern (Abb. 7, 6, 12) , konnen bei erster Sicht mit Sicherheit der Etappe Sălcuţa 
IV zugeschrieben werden. Manch andere Bruchstiicke sind in der Sălcuţa IV-Etappe 
vorhanden (Abb. 2, 50, 56, 58 ; 6, 4 1 (  =8,2) , 43( =8, 7), 67, 74, 86, 89-92, 97-99 ; 7, 6, 12).  
Die stratigraphische Lage dieser Keramikbruchstiicke ist nicht bekannt. Ebenfalls ist es nicht 
ausgeschlossen, daB sich bei Ostrovul Corbului auch eine ăltere Sălcuţa-Etappe vorfande. 
Das gesamte, von uns studierte Material weist j edoch die Merkmale einer spăten Etappe 
vor. Bis auf kiinftige Prăzisierung der Schichtenzugehorigkeit, legen wir dieses Material unter 
angemessenem Vorbehalt vor und werden alle diejenigen Elemente unterstreichen, die uns 
vermuten lassen, daB es sich hier um eine spăt-Sălcuţa-Siedlung handelt. 

Die Keramik ist schwarz, schwarz-grau, grau, kastanienbraun und orangeufarbig. Infolge eines sekundăren 
Brenncns sincl einige Bruchstiicke rot. Die meisten sind aus Ton mit Steinchenzugatc und haben einen ăuJ3eren 
Oberzug. Der ungcniigend dichte Ton verfăllt leicht. Es ist dieselbe Machart, die wir in Herculane wieder antreffen 
lsiehe weiter) . Einigc GefăJ3e weisen zerstoJ3ene Muschelschalen im Tonauf. Diese sind auch bei sorgfăltig gearbeiteten 
GefăJ3Pn mit ăuJ3ercm poliertem Obcrzug vorhanden. Andere grau- oder orangenfarbige Bruchstiicke sind aus 
einem Ton von sehr guter Qualităt hergestellt und auJ3en hat der Oberzug cinen glas�rtigen Glanz. 

Die meisten Formen sind Schiisseln und Năpfe (Abb. 6, 1 - 4 1 ,  43- 45, 49, 66, 89 ; 6, 1 = 8, l i ; 6, 15 = 7, 1 ;  
6,29 = 7,5 ; 6,33 = 7, 1 1  ; 6,43 = 8,7). Hăufig ist der Typ mit nach Innen gezogenem Rand (Abb. 6, 1 - 13, 16- 19) 
vcrtreten, <lann folgen die Schiisseln und Năpfe mit umgestiilptem Rand (Abb. 6, 20 -33) . manchmal mit Schulter ; 
diejenige mit Kegelstumpfform und verdicktem Rand (Abb. 2, 34- 40) kommen sehr selten zum Vorschein. Das ist, 
eine bczeichnende Eigenschaft des Fundbestandes aus Ostrovul Corbului und demnach wiederholt sich die in Sălcuţa, 
in den Niveaus der Etappen Ilc - IV angetroffene Sachlage. 39 Ebenfalls verweisen wir auf zwei Schiisseln mit 
Bandhenkcln (Abb. 6, 4 1 ,  43 = 8, 7) die fiir klassische Sălcuţa-Fundorte ungewohnlich sind. Unserer Meinung nach 
weisen sowohl das Schiisselbruchstiick mit ausgedehntem Rand (Abb. 6, 49), als auch ein GefăJ3bruchst!ick mit 
iibcrrandstăndigem Henkel (Abb. 6,89) andere bezeichnende Elemente. Die Schiisseln und Năpfe sind mit am Unter
teil oder an der Hochstrundung des Korpers angebrachten Osen, manchmal zu zweit gruppiert (Abb. 6,6), oder mit 
Grifflappen versehen. 

Die Topfe mit langem, kegelstumpfformigem oder zylindrischem Hals, rohrenformigen Henkeln, die den Hals 
mit dem Korper vereinigen (Abb. 6,50, 52, 53, 103, 104. 6,50 = 8,5, ; 6,52 = 7,7 ; 6,53 = 7,8) konnen als eine Variante 

35 Siehe « Dacia &,  I, 1924, S. 283 u.folg. 
38 D. Berciu a.a.O., S. 50 u. 72. 

37 Nr. l - 102 = verschiedene Gr6J3en ; 103 - 104 
= 1/4 der natiirl. Gr6J3e ; 105 = 5/6 der natiirl. Gr6J3e. 
Nr. 100- 102, 105 nach D. Berciu wiedergegeben (a.a.O., 
Abb. 103 ; Ders. ,  Catalogul muzeului arheologic din Turnu 
Severin, in « Materiale &, I, 1953, Taf. V A, 1 9 - 20 u .  

V B, 3) . Wir machen darauf aufmerksam, daJ3 unsere 
Wiederherstellungen nach bruchstiickhaftem Material 
erfolgten, so daJ3 die Zeichnungen einen gewissen Annăhe
rungswert aufweisen. 

38 D. Bertiu,  Catalogul Turnu Severin, Taf. IV A ; 
V A und V. B, 3. 

39 Berciu, Contribuţii, S. 1 29 ; Ders„ in SCIV, V, 
1954, s. 539- 548. 
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Abb. 7. - Keramikbruchstiicke aus Ostrovul Corbului. 

der sogenannten Milchtopfe betrachtet werden, welche auch in der typischen Form, mit Halshenkeln (Abb. 6, 6E, 
74 ; 6,65 = 7,6) vorhanden sind. Wir fahren fort, die sich aus den Keramikbruchstticken ergebenden GefăJ3formen 
aufză.hlen : kleine GefaJ3e mit langem, kegelstumpffărmigem Hals, niedrigem Kărper, verdickter und senkrecht 
an zwei Seiten durchlăcherter Schulter (Abb. 6,42 = 8, 10) ; GefăJ3e von kleinen AusmaJ3en

. 
mit niedrigem Kegel

stumpfhals, g gewălbtem Kărper, senkrecht durchlăcherten bsen oder Buckeln auf der Hăchstrundung (Abb. 6,46, 
47 ;6,46=8, l ) ; doppelkegelstumpffărmige kleine GefăBe mit durchlăcherter Schulter (Abb. 6,60) ; hochhalsige Gefă.J.le 
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Abb. 8. - Keramikbruchstticke aus Ostrovul Corbului. 

von kleinen AusmaBen mit stark gewolbtem Korper (Abb. 6,58 = 7, 13) ; GefăBe mit stark gewolbtem Korper und 
Grifflappen ader durchlocherten Buckeln (Abb. 6,6 1 ,  64, 77, 82) ; solche mit sehr kurzem Hals und stark gewolbtem 
Korper (Abb. 6,72) ; etwas groBere Gefii.Be, ebenfalls mit kurzem Hals und gewolbtem Korper (Abb. 6, 69, 7 1 ,  78) ; 
dieselbe Form mit eingezogenem Hals (Abb. 6, 70) ; GefăBe mit umgestiilpter Lippe, abgerundetem Korper und 
spitzen, waagerecht durchlocherten Henkeln, welche auf I nterferenzen mit dem Tiszapolgâr-Bodrogkeresztur-Milieu 
hinweisen (Abb. 6, 75 = 7,2) ; zweihenkelige Gefii.Be (Abb. 6, 54, 63) ; ein Bruchstiick diirfte auf eine zweihenkelige 
Schale deuten (Abb. 6, 57 = 8,4) ; ein anderes weist auf einen zweihenkligen typischen Sălcuţa-Krug (Abb . . 6,73) 
hin, auch in den Kulturmilieus mit aufgesetzten Henkeln von Oprişor, Herculane, Pecica angetroffen ; GefăBe mit 
/\usguBrinne (Abb. 6, 86, 98) ; Becken mit niedrigem Rand, von groBen AusmaBen, mit Grifflappen (Abb. 6, 79) ; 
Gefii.Be mit hohem (Abb. 6, 87) ader ringfOrmigem FuB (Abb. 6, 93) ; hohe Vorratsgefii.Be mit abgerundetem Korper 
(Abb. 6, 90=92, 97, 99) ; Deckel (Abb. 6, 55 -56 ; Abb. 6,55 = 8, 1 3 ; 6,56 = 8,3) . Einwinkeliger Henkel mit breitem 
Band (Abb. 6,76) ist demjenigen aus Oprişor (Abb. 2, 46) verbliiffend ăhnlich. 
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Technik und Verzierungsmotive : Kanneliiren - vcrţiefte oder reliefierte, manchmal zusammengedrăngte. 
ein anderes Mal breite - auf der Schulter (Abb. 6, 5, 1 4, 15) oder auf dem Koper der Gefălle Abb. 6, 48=8,8 
53, 58 ; 2,5 1) ; Rcliefstreifen (Abb. 6, 88) ; polierte Rillen (Abb. 6, 3, 54, 63, 64 = 8, 12, 77 ; 2,52=8,9) ; tiefe Ein
schnitte (Abb. 6,49, 50 ; 2, 57) ; Eindriicke auf dem Gefăfkcrper, mit Vermeidung der sich unter den Henkeln befind
lichen Zonen (Abb. 6, 52) , eine hăufig in Herculane angetroffene Art ; kreisf6rmige Eindriicke, die einen grollen 
Teii des Gefăl3k5rper� bedecken (Abb. 2, 53) ; Eindruckreihen unter dcm Rand de

_
r Gefăllc (Abb. 6,90 - 92 ; 98 - 99) 

oder auf der Trennlinie zwischen Hals und Korper, der Gefă lJunterteil l::arbotiniert (Abb. 6, 97) ; Randeindriicke (Abb. 
6, 67, 80, 86) ; organischc Buckel (Abb. 6, 47, 59 = 7, J O, 8 1 ,  99) ; Reliefleistenabschnitte ; getriebene Buckeln 
(Abb. 6, 83) ; Nachbrennbemalung (Abb 6, 102, 103). Das Gefăll Abb. 6, 103 ist von roter Farbe, jedoch zufolge 
des sekundăren Brandes ; dic bemalten Zonen haben keinen O berzug. Diese Zonen wurden mit roter Farbe getiincht. 
Die Farbe ist entweder mit der Gefăllfarbe verwechselt oder gar nicht erhalten. Auf diesem Grund wurden geome
trische Muster mit Weill bemalt. Bei dem Bruchstiick Abb. 6, 102 wurde dasselbe Verfahren wie im vorherigen 
FalJe angewendet. Das Mustcr ist spiralf6rmig. Rote Bemalungsspuren - nach dem Brande aufgetragen- haben 
sich auch auf dem obcren Teii einiger Schiisseln erhalten. 

Erwăhnenswert ist eine kegelstumpfformige Schale (Abb. 6, 95) , welche durch die 
Verzierungstechnik (feine, schraffierte, mit Wei.13 gefiillte Linien) und durch das Verzierungs
muster eine spăte Tiszapolgar-oder eher eine friihe Bodrogkeresztur-Art klar widerspiegelt. 
Im selben Rahmen reiht sich auch das Schiisselbruchstiick aus Abb. 7, 4 ein, mutma.Blich 
ein Bodrogkereszturer Import. In diesem Sinne erscheinen uns auch die Bruchstiicke Abb. 
6, 90-92, 89 -99 aufschlu13reich. 

Auf einem Milchtopfbruchstiick (Abb. 6,65 = 7,6) trcffen wir dasselbe Verzierungssystem von Băile Herculane 
(s. w. u . )  an. Auf dcm Hals des Gcfăl3es, unterhalb der Henkcl, wird cin Rauin freigelassen in· welchem -
durch dichtc, mittcls einer stumpfen Spitzc erzeugte Eindriicke - zwei Verzierungszonen abgegrenzt und waagerecht 
eingeritzt wurden. Auf diesem Grund sind durch dichte Eindriicke (mit stumpfer Spitze) geometrische Muster ausge
fiihrt worden. Da� Bruchstiick eincs langhalsigen Gefă13es mit gewolbtcm Korper wurde auf der Trennlinie zwischen 
Hals und Kiirper <lurch cine Rcihc von ovalcn, mit dcr Wickclschnur (Falschschnur) crzeugten Eindriicken verziert. 

Eine Kupfcrahlc, mit einem cinzigcn spitzen Endc, von rcchteckigem Querschnitt (Abb. 34, 1 1 ) und eine, 
auf dem Strand dcr Sălcuţa-Siedlung von • Botul Piscului „ 40 aufgclesene Miniaturaxt aus Ton, welche die Kupfer
spitzhacken (Abb. 6, 105) nachahmt, diirften ebenfalls dcr Sălcuţa-Siedlung angehoren. 

Die relative chronologische Eingliederung des Fundbestandes von Ostrovul Corbului 
ist , wie bere".ts betont, aus Mangel stratigraphischer Beobachtungen wesentlich erschwert. 
Wir wissen nur, daB die Sălcuţa-Schicht eine andere Schicht vom Vinea-Turdaş-Charakter 
iiberlagert und ihrerseits von einer der Coţofeni- Kultur 41 angehorenden iiberlagert wird. Dle 
Formengestaltung, so wie die spărliche Erscheinung der. Schiisseln mit verdicktem Rand deuten 
auf einen spăten Zeitabschnitt hin . Fur dieselbe Zeit spricht auch das Fehlen der Graphit
bemalung, so wie die Tat�ache, daB die Formen und die Verzierungsmuster sowohl in der Sălcuţa 
IV- Schicht, als auch in den Ablagerungen mit aufgesetzten Henkeln von Herculane oder 
in den anderen Sălcuţa IV-Fundorten aus Oltenien wieder anzutreffen sind. Im allgemeinen, 
vielleicht mit kleinen Abweichungen, ist die Bewohnung von Ostrovul Corbului von der 
Wohnperiode der Sălcuţa- Niveaus 7-8 aus der Sălcuţa- Siedlung nicht zu weit entfernt. 

8. Ostrovul Banului (Kreis Mehedinţi) . Unter der Diele einer Friih-Hallstatt-Erdhiitte 
wurden zwei GefăBe in Bruchstiicken geborgen. Das eine, ein Topf aus grobem Ton, von 
grauer Farbe, ohne Dberzug, bewahrt noch einen aufgesetzten, an der Basis verbreiterten 
Henkel (Abb. 40, 1 = Taf. XI, 1 ) .  Das zweite, aus Ton mit Sandzusatz hergestellt, schwarz
farbig im Bruch, mit diinnem braunem Dberzug, deutet auf ein kurzhalsiges GefăB mit gewolbter 
Schulter (Abb. 40, 2) hin . Diese GefăBe, und besonders das letzte, das der Periode mit 
welcher wir uns befassen zuzuschreiben ist, betrăgt einen bestimmten UngewiBheitsgrad. 

40 D. Berciu, Catalogul Turnu Severin, S. 593. 41 D. Berciu, A rheologia preistorică a Olteniei, S .  
75 u. 83. 
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9. Izvorul Bîrzei (Kreis Mehedinţi . . Da uns die dortigen Funde nicht zugănglich sind, 
erwăhnen wir folgendes : die Forschungen wurden von V. Perian vom Museum Turnu Severin 
durchgefiihrt. Genau kann man nicht sagen, ob es sich um Siedlungsreste oder um Brandgrăber 
handelt. Das keram1sche Material (aufgesetzte Henkel , Verzierungsmuster, GefăBformen, 
Arbeitstechnik) weist diesen Fundbestand in den Rahmen der zweiten ăneolithischen Etappe 
von Băile Herculane (siehe weiter) . 

* 
„ 

Der gegenwărtige Fundbestand scheint zu belegen, daB die spăte Sălcuţa-Bevolkerung 
die Oltenische Ebene vermied. Deren Siedlungen befinden sich auf Gelănde>tufen, FluBinseln 
oder in Hohlen. In allen Făllen sind die tellartigen Siedlungen, welche eine langwăhrende 
und dichte Bewohnung auf demselben Fleck andeuten, nicht belegt ; so spiegeln die Siedlungs
typen aus den spăten Etappen der Sălcuţa- Kultur cine Unbes�ăndigkeitszeit wider. Nun 
aber steht diese Tatsache in starkem Gegensatz zu den vorangehenden, klassischen Perioden 
der Sălcuţa-Kultur. Um die chronologische Lage der Fundbestănde aus der SchluBetappe 
der Sălcuţa-Kultur im Verhăltnis zu den anderen Etappen oder kulturellen Gruppen aus 
Oltenien festzustellen, verfiigen wir iiber einige stratigraphischen Bemerkungen (Sălcuţa, 
Ostrovul Corbului usw.) aus welchen hervorgeht, daB diese der kla�sischen Periode der 
Sălcuţa-Kultur nachfolgen und der Coţofeni-Kultur vorangehen. Weniger klar ist es, ob 
diese Aufeinanderfolge : klassische Sălcuţa- Sălcuţa IV - Coţofeni ununterbrochen ist. Ohne 
stratigraphische Grundlagen bleibt auch das Verhăltnis zwischen Sălcuţa IV, einerseits, und 
den zur Zeit in der siidlichen Hălfte Olteniens belegten Cernavodă I- und III-Kulturen und 
der Celei- Gruppe, andererseits. In Verbindung mit diesem Gebiet - ein ausgedehnte� 
Flachland - wollen wir folgende Bemerkungen vorlegen : 1 .  Das nachgewiesene Vorhan
densein sowohl einiger klassischer Sălcuţa-, als auch Coţofeni- Siedlungen, sowie der Mangel 
an Funden des Sălcuţa IV-Typs ; 2. Die Dbernahme seitens der Coţofeni-Kul tur einiger 
Elemente vom Cernavodă I II- und Celei-Typ ; das Vorhandensein einiger Keram1kbruchstiicke 
vom Coţofeni-Typ in dem oberen Teil der der Cernavodă III - Kultur oder der Celei- Gruppe 
angehorenden Schicl.t aus den Siedlungen von Celei, Siliştioara, Şimnic, Bălăneşti.42 Diese 
Schichten weisen darauf hin, daB, wenigstens teilweise, die Siedlungen vom Cernavodă III 
und Celei-Typ, chronologisch dem Coţofeni-Horizont vorangehen, so daB sich die Elemente 
Cernavodă 'I, III und Celei, wie die der Sălcuţa IV auch, aus Oltenien, zwischen einer Etappe 
der Sălcuţa- Kultur und einer friihze1tigen Etappe der Coţofeni-Kultur (beide j edoch 

unprăzisiert) einschieben ; 3. In Vădastra und Ostrovul Corbului wurden mehrere Gefal3-
bruchstiicke vom Cernavodă 1-Typ gefunden (1 Bruchstiick in Ostrovul Corbului und 4 in Vădas
tra, mit Wickelschnurverzierung) 43 ; j edoch ist ihrtc stratigraphische Lage in beiden Făllen nicht 
bekannt. In Vădastra, iiber der Vădastra · Kulturschicht, wurden auch Reste vom klassischen 
Sălcuţa- und vom Coţofeni-Typ angetroffen. Die Scherben vom Cerna_vodă 1-Typ konnen 
entweder einer Sălcuţa- Siedlung oder einer dieser nachfolgenden, doch j edenfalls der 
Coţofeni-Kultur vorangehenden Periode zugeschrieben werden. Wenn wir beriicksichtigen, 
daB die Cernavodă I-Funde aus der Walachei und Dobrudscha j edesmal den dortigen 
Gumelniţa-Siedlungen folgende Schichten darstellen (da Fălle vom Zusammenleben mit den 
eingedrungenen Elementen in dem Gumelniţa Verbreitungsgebiet bis heute unbekannt sind, 
wie es im Verbreitungsgebiet der Cucuteni-Kultur geschieht), diirfen wir annehmen, da13 

42 In Şimnic wurden die Grabungen von D. Galbenu , 41 Siehe, Morintz-Roman, A spekte, S. 74. Abb. 23. 
in Bălăneşti \'on E. Popescu durchgefiihrt. 15 ; Nestor-Zaharia, Transilion, Abb. 2. 2, 3 ;  4, 6, 

1 1 - 1 3 u. S .  34, 38. 
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die Scherben aus Vădastra eine Etappe belegen, in welcher die Sălcuţa- Gemeinschaften aus 
dem betreffenden Gebiet mit solchen vom Cemavodă-Typ ersetzt wurden. Bei Ostrovul 
Corbului ist die Lage irgendwie verschieden und derjenigen aus der Sălcuţa- Siedlung ăhnlich. 
In beiden Orten handelt es sich um Keramik, welche nach Aussehen, Form und Verzierung 
typisch von Sălcuţa- Gattung ist (Abb. 7, 1 ) ,  bei deren Herstellung j edoch dem Ton gestoBene 
Muschelschalen beigemischt worden sind, ein vorher in sămtlichen Kulturen auf dem Gebiete 
Rumăniens unbekannter Brauch. Das mit Eindriicken der Wickelschnur verzierte Bruchstiick 
stammt von einer langhalsigen Amphora mit gewolbtem Korper. Vom technische1' Standpunkt 
ist sie in Sălcuţa-Machart erzeugt worden. Demnach sind sowohl in Sălcuţa, als auch 
in Ostrovul Corbului die vorher besprochenen Scherben kein Beweis, daB eine Cernavodă 
1-Bevolkerung dort vorhanden gewe,en ist - wie es in Vădastra (im Siidosten Olteniens) , 
der Fall zu sein scheint - sondern daB sie der Nachbarschaft zu verdankende Einfliisse 
ausdriicken. Den in Sălcuţa gemachten Bemerkungen gemăB, hat es den Anschein, als ob 
diese Einfliisse (Mischung von gestoBenen Muschelschalen im Ton der GefăBe) schon in dem 
Sălcuţa II b Niveau erfaBt worden wăren und daB sie in den Sălcuţa III- und IV-Ablage
rungen 44 zugenommen hătten. 4. Wenn wir die eigentlichen Sălcuţa IV-Reste mit denen der 
Cernavodă- Kulturen vergleichen, stellen wir manche Analogien mit der spăten Cernavodă 
1-Kultur fest (GefăBformen oder Randverzierung durch Kerben oder Eindriicke) . Im allge
meinen besteht jedoch die Abneigung zur Aufnahme von Kulturelementen vom Cernavodă 
1-Typ seitens der Sălcuţa-Kultur, sogar in deren spăten Etappen fort. Vielleicht sind die 
Entartungsstufen des Keramikinhaltes der Sălcuţa -Kultur a uf einen triiberen Zeitabschnitt 
zuriickzufiihren, in welchem die Cernavodă I Stămme nicht fremd waren. Gleichzeitig erfassen 
wir vielP, dem Sălcuţa IV-Fonds 46 entnommene Elemente in dem Inhalt der Renie 11-Etappe 
(Obergangsgruppe von Cernavodă I zu Cernavodă III) ,  wie auch in den Siedlungen von 
fiihzeitigem Cernavodă 11 1-Typ. 5. Bis heute verfiigen wir liber keine Fundbestănde, die eine 
Etappe vom Renie 1 1-Typ in Oltenien belegen. Im Donautal und im Zentrum dieser Provinz 
tauchen hingegen Siedlungen vom Cernavodă III 46-Typ auf. Wenn bis jetzt die Cernavodă 
IIJ-Reste aus dem Donautal auf eine kurze Lebensdauer hinzudeuten scheinen, belegen 
hingegen diejenigen vom Şimnic, mit einer măchtigen Kulturschicht, eine verhăltnismăBig 
lange Zeitperiode (und wir wiirden auch j ene von Bălăneşti, die sich auf dem linken Oltufer, 
in der Walachei, auf derselben Breite wie Şimnic betinden, dazurechnen) . Die gegenwărtigen 
Funde wiirden cine Begrenzung ungefăhr in Mitteloltenien zwischen dcn Cernavodă III- und 
Sălcuţa IV-Kulturen festsetzen. Wir haben aber Grund zu glauben, daB sich die Cernavodă 
111-Kultur in Wirklichkeit noch mehr nach dem Norden zu verbreitet und hier die Sălcuţa 
IV-Kultur ersetzt hat. Anderswie wăren einige Vor-Coţofeni-Elemente aus Mittelsiebenbiirgrn 
(vom Cernavodă 111-Typ aber mit offenkundigen Einfliissen vom Celei-Typ) schwer zu 
erklăren.47 

44 Berciu, Contribuţii, S.  280 - 28 1 ,  305, 3 10-31 1 .  
4� Siehe die Problematik und die Illuotrationen in 

Morintz-Roman, A spekte, die Renie II und Cernavodă 
I I I  betreffenden Kapitcl. 

48 D. Galbenu, Un aspect al perioadei de trecere de 
la neolitic la epoca bronzului descoperit la .)imnic, (Hand
schrift) . Die der Cernavodă. I I I-Kultur zugeh6rigen Funde 
kamen zufolge einer von P. Roman durchgeflihrten Ober
flăchenforschung zum Vorschein (siehe, Morintz-Roman, 
Chronologie, Anm. 9 ;  Morintz-Roman, Vbergangsperiode, 
Anm. 8). 

47 Eine sehr kennzeichnende Keramikgattung ist in 
mehreren Punkten aus Siebenbiirgen (Petreşti, Tărtăria, 

Bratei) erschienen und veranschaulicht einen Aspekt 
und eine Etappe die der Coţofeni-Kultur vorangehen und 
sich nachtrăglich in dieser letzten eingliedern. Vereinzelte 
Funde werden auch im Siidosten Siebenbiirgens ange
troffen. Dieser kulturelle und chronologische Horizont 
ist eines kiinftigen aufmerksamen Studiums wiirdig. Es 
ist uns angenehm, hiermit zu melden, da13 einige dieser 
Funde der Aufmerksamkcit unserer Kollegin V. Ncmej
kova-Pavukova nicht entgangen sind (Zur Entstehung 
und Chronologie der Bolerdz-Gruppe, Symposium iiber 
die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur, 
Nitra-Male Vozokany, 1969, S. 12, Anm. 52) . 
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Was die Celei- Gruppe anbetrifft, mit zahlreichen Analogien in Ezero, hat es den 
Anschein als ob deren Vorhandensein im Siidosten Olteniens der Grund einer Verschiebung 
mancher Cernavodă IU-Stămme dem Norden zu, in Mittel- und wahrscheinlich auch in Nord
oltenien gewesen ist. Wir sehen in diesen Bewegungen, die - wie tieferstehend ausgefiihrt -
auch Siebenbiirgen beriihrten, aufeinanderfolgende Etappen des allmăhlichen « Coţofenisie
rungs » -Vorganges der dortigen ăneolithischen Grundlage. 

Wir mochten noch einige erwăhnungswerte Feststellungen unterstreichen : 1 .  Sălcuţa 
IV stellt eine Entwicklungs-Phase der Sălcuţa- Kultur dar, indem zu dieser Zeit die neuen 
Elemente die Struktur der Sălcuţa-Kultur nicht wesentlich abăndern und <las um so mehr, 
als es mutmaBlich auch andere, bis j etzt noch nicht ausgesonderte Etappen zwischen der 
klassischen und der IV. Sălcuţa-Etappe gibt. Es ist gar nicht sicher, daB z .B.  <las 7. Niveau 
von Sălcuţa dem 6. Niveau aus demselben Ort unvermittelt und gleich nachfolgt .  2. Die Moglich
keit einer Einteilung der Sălcuţa IV-Etappe in mehrere chronologische Horizonte, auch 
wenn sich das nicht auf <las gesamte, von Sălcuţa IV eingenommene Gebiet beziehen wiirde : 
z.B. ist es offenkundig, daB die Fundbestănde von Izvorul Bîrzei (ca. 20 km von Ostrovul 
Corbului entfernt) , eine besondere, spătere Etappe darstellen im Verhăltnis zu den Funden von 
gleicher Sălcuţa IV-Gattung vom Ostrovul Corbului. 3. Das Vorhandensein einiger Elemente 
von Bodrogkereszturer Charakter in Ostrovul Corbului gestattet einen chronologischen Syn
chronismus zwischen der Bodrogkeresturer Kultur und der Sălcuţa-Etappe von Ostrovul Corbului . 
4. Wahrscheinlich diirfte die Aufeinanderfolge der Sălcuţa IV- und Coţofeni- Kulturen keine 
unvermittelte gewesen sein ; mutmaBlich kommt dazwischen eine Etappe vom Cernavodă 
I II- und eventuell Celei-Typ oder eine Mischung mit dieser letzten Gruppe, deren Dauer 
noch unbestimmt ist, vor. 

IL B A N  A T  

10. Băile Herculane - Peştera Hoţilor (Kreis Caraş-Severin, Abb. 9-32 ; 40, 4-5 ; 
4 1 ; Taf. I - XXXIII) .  In der unmittelbaren Nahe und nordlich des Bade- und Kurortes, 
40 m hoch liber dem Cernafluil gelegen, etwa 150 m von den romischen Bădern entfernt, 
von mittlerer Zugănglichkeit, dem Sonnenlicht tăglich mehrere Stunden ausgesetzt, trocken 
und luftzuglos, ist die Hohle fiir die vorgeschichtlichen Gemeinschaften eine begehrte Unter
kunft gewesen. Durch ihre geographische Lage : an der Kreuzung der Pfade die - iiber die 
Gebirgsalmen-Oltenien mit dem Banat verbinden, mit offenem Wege zu den Donau- und 
den siebenbiirgischen Gebieten, konnte es nicht anders sein, als daB die Sachkultur der hier 
angesiedelten Gemeinschaften verschiedene kulturelle Einfliisse widerspiegelt. 

Heute weist <las Gebiet eine groBe, von dessen stark mittelmeerbeeinfluBtem Klima 
bedingte Pflanzen- und Tierweltverschiedenheit auf. Von wirtschaftlichem Standpunkt aus 
hatten die vorgeschichtlichen Gemeinschaften eine reichţ: Jagd- und Weidezone, aber keinen 
zum Ackerbau geeigneten Boden zur Verfiigung, es sei denn weit entfernt. 

AuBer den wegen der aufsteigenden Luftziige unbewohnbaren Zugănglichkeitszo nen, 
hat die Hohle drei fiir menschliche Bewohnung geeignete Răume, unsererseits hier mit A, B, 
C (Abb. 9, 1 ; Taf. II, 1 -2) notiert. Die in 1954, 1955, 1960- 1961 durchgefiihrten Grabungen 
wurden im Raume A (Abb. 9, 1 ;  Taf. I I ,  1) konzentriert. Eine kleine Kontrollgrabung 
wurde im Raum C vorgenommen. Beinahe die ganze Oberflăche des Raumes A - mit Aus
nahme einer beschrănkten, dem Raume B benachbarten Zone - war durch ăltere Grabungen 
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oder von den Schatzsuchern durchwlihlt worden. Zehn nachpalăolithische Niveaus, welche 
aus libereinander gelagerten Herdstellen gebildet waren, wurden 1954 in einer ungestorten 
Zone aus dem Raume A abgegrenzt. 48 Im Jahre 1955 in einer anderen ungestort�n Zone aus 
demselben Raum, ergaben sich auch 14 « Streifen » nachpalăolithischer Bewohnung. · N ach 
den betreffenden Forschern hâtten die zwei ersten nachpalăolithischen « Streifen ». eine Schicht 
gebildet

_
, in welcher Vinea 49- Scherben angetroffen worden wâren. Die zwei darauffolgenden 

hâtten Materialien vom Sălcuţa IV-Typ mit aufgesetzten Henkeln enthalten und liber diesen 

1 0 m  

I 
Abb. 9. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor, 1 ,  Der Plan der Grabungen ; 2, Die Grenzen der ăneolithischen 

Bewohnung. 

hătten sich « Streifen » der Coţofeni-Kultur liberlagert. Infolge der Ende des Jahres 1960 
und Anfang 1961 an der Grenze zwischen den Răumen A und B durchgefiihrten Forschungen, 
wird tieferstehend die nachpalăolithische Aufeinanderfolge angegeben : ein erstes, 0, 1 2-0,20 m 
măchtiges Niveau wurde der Bodrogkeresztur-Kultur zugeschrieben, ein zweites, von 0,30-
0,40 m Măchtigkeit wurde als der Sălcuţa IV-Kultur angehOrend mit Vinea-Einfllissen 
betrachtet . Dieses Niveau enthielt mehrere libereinandergelagerte Herdstellen. Das letzte, 
0,30-0,45 m mâchtige Niveau ·wurde der Coţofeni-Kultur zugewiesen. An der op�ren 
Grenze cier Kulturschicht wurden auch Reste aus der Bronzezeit (Verbicioara- Kultur) 50 

angetroffen. Aus den Veroffentlichungen liber die Grabungen der J ahre 1954-:- 1955, welche 

48 Fiir die Geschichte der Forschungen, siehe C. S .  i 
colăescu-Plopşor und Eugen Comşa, Microlitele de  la 
Băile Herculane, in SCIV, V I I I ,  1957, 1 - 4,  S. 17. 

49 C .  S .  Nicolăescu-Plopşor, Eugen Comşa u .  Al.  
Păunescu, Şantierul arheologic Băile He'l'culane, in « Mate-

riale &, I I I , 1 957, S. 54." 
so C. S.  N icolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, Raport 

preliminar asupra săpăturilor de .za . Băile Herculane 
( 1 960- 1 96 1 ) ,  (Handschrift) . 
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mitdem (unveroffentlichen) Bericht iiber diej enigen aus 1960- 196 1  ergănzt wurden, geht 
klar hervor, daB in Băile Herculane palăolithische, epipalăolithische, Vinea, Theiss ( 1961 
wird auch Bodrogkeresztur erwăhnt) , Sălcuţa IV, Coţofeni, Verbicioara, so wie eisenzeitliche, 
romische, friihmittelalterliche und moderne Wohnschichten vorhanden gewesen seien. Wir 
wollten diese Tatsachen wieder in Erinnerung bringen, da sie - in verschiedenen Varianten 
- auch in andere Fachschriften eingedrungen sind.51 Und das, obwohl in den Grabungs
berichten die Tatsache ausdriicklich unterstrichen wird, daB aus objektiven Griinden keine 
zufriedenstellende Stratigraphierung der nachpalăolithischen Ablagerungen (die Durchwiihlung 
der Kulturschicht, die Erforschung einiger viei zu beschrănkter vorher ungestorter Zonen) 
erfolgen konnte.62 

Als C. S. Nicolăescu-Plopşor uns die Forschungen anvertraute, sprach er seinen 
Wunsch aus, daB die Mikrostratigraphierung der nach-pa.Iăolithischen Ablagerungen aus dem 
Raum B dieser Hohle, parallel mit der Suche nach weiteren Beweisen palăolithischer Bewoh
nung (eventuell aus dem Mousterien) weitergefiihrt werden. 

Zwischen 1965 - 1969 wurde eine Flăche von nur 53 m2 freigelegt (Abb. 9, 1 ) ,  obwohl 
in diesem Zeitraum 132 Tage griindlich gearbeitet wurde. Jede einzelne archăologische Abla
gerung wurde einzig und allein mit dem Spachtel freigelegt. Die nachpalăolithische Schicht 
iiberlagert eine fundleere Ablagerung (unter welcher sich das epipalăolithische Wohnniveau 
befindet) und hat eine Hochstmăchtigkeit von 120 cm (Abb. 10 ; Taf. I, 1 -2) . Ungeachtet 
dessen, konnten nicht weniger als 38 archăologische Ablagerungen (Abb. 10 ; Taf. I ;  II, 3-8) 
abgegrenzt werden, welche sukzessive Wohnetappen von lăngerer Dauer, zwischen denen 
oft ein Zeitabschnitt bestand, oder nur gelegentliche Rastplătze der verschiedenen Menschen
gruppen darstellen. Derart wurde ein wertvolles Material vorgefunden ; j ede einzelne kleine 
Grube und wenn sie noch einen Durchmesser von 2-3 cm hatte, konnte leicht bemerkt und 
freigelegt werden. Die Situation der in Herculane angetroffenen Ablagerungen lăBt einige Fest
stellungen von einem allgemeineren Charakter zu, u.zw. : a. Die Diinnheit der Kulturniveaus, 
sogar im Falie einer dichten Bewohnung ; b. Das Nichtvorhandensein von sterilen Ablagerungen, 
sogar zwischen den Niveaus der zeitlich voneinander entfernten Epochen ; c. Das « Abkehren » 
der Reste aus den tatsăchlich bewohnten Zonen und deren Herauswerfen in die unbewohnbaren 
Stellen, so daB die Moglichkeit besteht, daB die Reste aus den unbewohnten Stellen sich noch 
in der al ten Zeit vermischt hatten ; d. Die bei den verschiedenen Bauten beniitzten Materialien 
sind nicht unbedingt immer dem Bauwerk zeitgleich. Diese konnten leicht von den Stătten, 
wo die unbrauchbaren Reste traditionell weggeworfen waren, aufgesammelt werden und 
demnach ălter als das Bauwerk selbst sein. Praktisch ist diese Tatsache durch die Ver
streuung der Scherben desselben GefăBes în mehreren Wohnniveaus bewiesen. In diesem Falie 
wird der Gegenstand - als ein Ganzes - dem ălteren Niveau, in welchem davon Bruchstiicke 
anzutreffen sind, zugeschrieben, nach dem wir uns iiberzeugt haben, daB sie dorthin nicht auf 
irgendeiner Art und Weise (durch Gruben oder Tiereingănge z.B.) , in einer spăteren Epoche 
geraten sind. Die in Herculane gemachten Feststellungen lassen sehen, daB der Annăherungs
grad der Ergebnisse în den offenen Siedlungen, in welchen die Mischung der Fundreste 
noch ausgesprochener sein muB, viei groBer ist, als im allgemeinen angenommen wird und 
daB die Konsequenzen keineswegs zu iibersehen sind. 

61 Siehe Anm. 5 und Ida Bognâ.r-Kutziâ.n, Probleme 
der mittleren Kupferzeit im J{arpatenbecken. Symposium 
liber dem Lengyel-Komplex und die benachbarten Kul
turen, in « Studijne Zvesti », 17 ,  Nitra, 1969. S. 50 ; (wei
terhin : Kutziâ.n, Probleme), welche das Vorhandensein 
eines Tiszapolgâ.r-Niveaus in Herculane erwăhnt. Nach 

7 - c. 2706 

der Veriiffentlichung unseres Studiums (Roman, Unele 
probleme) wird Ida Bognâ.r-Kutziâ.n Tiszapolgâ.r mit 
Sălcuţa I I I  ersetzen (siehe Kutzian, Relationship, S. 4), 

52 C. S. Nicolăescu-Plopşor u.  Mitarb., in SCIV, VI , 
1955, 1 - 2, S. 145. 
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Die postpalăolithischen Ablagerungen von Herculane gehoren dem Endăneolithikum, 
der Coţofeni-Verbicioara- und Hallstatt-Kulturen, der romischen, friih- und entwickelten 
feudalen Zeit an. Wir wollen j etzt schon prăzisieren, daB keine Wohnungen von Vinfa- und 
TheiB-Typ (einschlieBlich Tiszapolgar oder Bodrogkeresztur) in Peştera Hoţilor von Băile 
Herculane vorhanden sind und diese Tatsache wurde durch die Untersuchung der gesamten 
- stratigraphierten oder unstratigraphierten - archăologischen Fundbestănde und auf Grund 
der wăhrend 5 Forschungskampagnen gemachten Beobachtungen festgestellt. Langlebige 
Wohnungen werden nur im Endăneolithikum und wăhrend der Coţofeni-Kultur festgestellt. 

Nachstehend werden wir uns besonders auf die ăneolithische Schicht beziehen, welche 
sich zwischen einer fundleeren Ablagerung - an der Basis - und der sie iiberlagernden 
Coţofeni-Schicht befindet (Abb. 10) .  Genau konnte nur die Westgrenze der ăneolithischen 
Bewohnung aus dem Inneren der Hohle (Abb. 9, 2) prăzisiert werden. Sie ist ungefăhr in 
der Mitte des Raumes B gelegen. Sonst weiB man nur, daB Funde dieses Types zahlreich 
auch in dem aufgewiihlten Boden des Raumes A angetroffen wurden. Zufolge einer im 
Raume C im Jahre 1955 durchgefiihrten Kontrollgrabung, kann man nicht sagen ob es 
auch dort eine tatsăchliche Bewohnung (mit Feuerstellen) gab, oder ob es sich nur um 
Verstreuung von archăologischen Resten handelt. Wăre die im Raum A enthaltene Kultur
schicht nicht durchwiihlt, hătte man leicht die genaue, von j eder einzelnen Bewohnung einge
nommene Oberflăche und die in j edem Zeitpunkt, in welchem die Hohle bewohnt wurde, 
vorhandene Familienanzahl feststellen konnen. Die Daten aus den ungestorten Zonen (die 
Zahl der Feuerherde im Verhăltnis zu der bewohnbaren Oberflăche) im Raume A lassen 
sehen, daB es sich um Gemeinschaften von geringer Menschenzahl handelt. Ebenfalls geht 
hervor, daB diese Gruppen eine kurze Zeitspanne dort gewohnt haben und daB sie zu nicht 
weit entfernten, j edoch geniigend groBen Zeitabschnitten nacheinanderfolgten, um vernehmbare 
Abănderungen in der Struktur der materiellen Kultur zu hinterlassen. 

Die Hochstmăchtigkeit der ăneolithischen Kulturschicht betrăgt 0,50 m ;  gegen <las 
Innere des Raumes A wird sie immer diinner bis sie ganz verschwindet. Konventionell werden 
deren archăologische Ablagerungen wie folgt notiert : a, b, c1 , c2a ,  c2b ,  d, e1a , elb , e1, , e2 . 
Nicht alle entsprechen eigentlichen oder langdauernden Wohnniveaus, jedoch ist die Aufein
anderfolge der Funde viel genauer als in anderen Făllen. 

Die Ablagerung a (Abb. 10 ; Taf. II ,  8) stellt eigentlich die Einrichtung der kiinftigen 
Wohnzone dar.63 Erstens wurde das Trittniveau in Brand gesteckt, was durch einen Kohlen
streifen belegt wird. Die vorher von den Hohlenwănden abgesprungenen Steine erhielten 
durch den Brand eine weiBe Farbe. Nachher wurde der Boden leicht ausgeglichen und mit 
einer dicken Lehmschicht beworfen. Dadurch entstand eine Plattform, welche zufolge des 
starken Bran des rotfarbig wurde. An manchen Stellen erfolgte ein neuer Lehmbewurf, ebenfalls 
rotgebrannt. Insofern die Bewohnung sich gegen <las Innere des Raumes B ausbreitet, hat 
eine andere Menschengruppe, in einem spăteren Zeitabschnitt, die mit Lehm beworfene 
Zone um weitere 3 m erweitert, jedoch wurde diese nur sehr schwach gebrannt. In dieser 
Weise wurde eine gebrannte Lehmplattform erzielt ,  welche die Bewohner vor Feuchtigkeit 
schutzte. Wir wissen nicht, ob eine solche Plattform auch im Raume A vorhanden war 
und gegebenenfalls, welche deren AusmaBe waren, da - wie bereits erwăhnt - <las Durch
wiihlen der Kulturschicht bis zum „Azilian"-Niveau reichte. Aus den Berichten iiber die 

63 Der beschrankte Charakter der Forschungen erlaubte einfach ein Wohnniveau darstelle (sie he Roman, Unele 
es uns nicht, die Ablagerung a gleich am Anfang derart probleme, S. 7, 29) . 
auszulegen. Diese hatte den Anschein, als ob sie ganz 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



52 

Abb. 1 1  · - Băile Hercula ne - Peştera Hoţilor, Niveau b. 
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Grabungen 1955 scheint hervarzugehen, dal3 die Plattform an der Grenze zwischen den 
Răumen A und B auf einer Breite von ca. 2 m erhalten geblieben war. 

Die Ablagerung b (Abb. 10- 1 1 ) stellt das erste Niveau mit archăalagischen pastpalăali
thischen Funden dar. Dessen Oberflăche ist beschrănkt und die Zeitdauer kurz, abwahl die 
Bauart der Plattform Absichten van gr613erer Stabilităt verrieten. An seiner Basis, direkt 
auf der lehmgebrannten Plattform, wurden bis j etzt 3 Feuerherde freigelegt : zwei wurden auf 
einem Lehmpastament errichtet, nachdem varerst Asche zusammengehăuft wurde, der dritte 
direkt auf der Plattform (Abb. 1 1 ) .  Einer der Herde ist mit Pfostenlochern umringt.  

Die Ablagerung c 1  (Abb. IO ; 12) kannte, als ein abgesandertes Wahnniveau, auf der 
gesamten unsererseits bis jetzt freigelegten Oberflăche abgegrenzt werden. Zahlreiche kleine, 
mittelgro13e und seltener gro13ere Felsenstiicke belegen einen klimatischen Zeitabschnitt, 
welcher das Ablosen der Steine van den Hohlenwănden begiinstigte. Thearetisch hătte dieser 
Vargang in dem Zeitabschnitt zwischen dem Niveau b und c1 stattfinden konnen ; nachher 
wurden die Steine im Niveau c1 zusammengemischt. Ţedenfalls sprechen einige Beabach
tungen fiir diese Auslegung. Andererseits ist es nicht ausgeschlassen, dal3 zahlreiche gro13e 
Pfostenlocher das Varhandensein einiger Schutzdăcher bescheinigen. Dieser Ablagerung gehOren 
mehrere Feuerherde an : manche wurden auf einem Lehmbaden, andere direkt auf dem 
Trittniveau errichtet. Einer dieser Herde zeugt van einer besanderen Bauweise (Abb. 12 x ) : 
erstens wurde durch Steine und Lehmziegel ein rechteckiger Umril3 abgegrenzt. Sawahlin dessen 
Inneren, als auch um die ău13eren Umril3linien herum wurde eine Aschenschicht gelegt. Dariiber, 
j edach nur im Inneren, folgte eine Kieselsteinschicht. An dem der Offnung entgegengesetzten 
Ende befanden sich die Scherben zweier Gefăl3e (Abb. 2 1 ,  1 ,2 = Taf_ XI, 2) . Alles war 
mit einer stark rotgebrannten Lehmschicht bewarfen, iiber welche nach zwei lehmbewarfene 
Kieselsteinschichten, j ede einzelne rotgebrannt , errichtet waren. Die an Ort und Stelle 
gemachten Beabachtungen lassen klar ersehen, dal3 es sich nicht um sukzessive Wiederher
stellungen des Herdes handelt (die Kimme bewahrt die eingeprăgten Reste der verkahlten 
Holzer, die aufeinanderfolgenden Bewurfe sind nicht beschădigt und weisen keine Abnutzungs
spuren auf) , sandern um ein einheitliches Bauwerk, Sachlage, die sich auch in anderen 
Niveaus wiederhalt. Dbrigens sind wir geneigt anzunehmen, dal3 diese Art van Herden fiir 
die kalte Jahreszeit,  wăhrend die auf dem Trittniveau direkt errichteten fiir den hăuslichen 
Gebrauch wăhrend der warmen J ahreszeit bestimmt waren. 

Die Ablagerung c2 (Abb. IO ; 13) ist ein auf kleinen Oberflăchen festgestelltes, in c2a 
und c2b eingeteiltes Wahnniveau. Die diesem Niveau zuzuweisenden Feuerherde wurden direkt 
auf dem Baden, auf einer Lehmschicht ader auf einem mit Lehm bewarfenen Kieselstein
pastament errichtet. In der Năhe der Herde, PfostenlOcher. Fiir zwei archăalagische Reste 
enthaltende Gruben van gr613eren Ausma13en konnen wir bis j etzt keine Erklărung finden. 

Ablagerung d wurde im nardostlichem Sektar des Raumes B, an der Grenze mit 
Raum A, nur auf einer Oberflăche van einigen Quadratmetern abgegrenzt. 

Ablagerung e1" (Abb. 10 ; 14) : Ein klar abgesandertes Wahnniveau, gekennzeichnet 
durch die auf dem Baden errichteten Feuerherde, welche in manchen Făllen auf einer mit 
Kieselsteinen gemischten Lehmschicht ader auf einem zweiseitigen, j edesmal mit Lehm bewar
fenen Kieselsteinpastament sal3en. Leider sind dessen archăalagische Reste gro13tenteils in 
der gleich darauffolgenden Zeit „ausgekehrt" warden. 

Ablagerung elb (Abb. 10) . Auf einer gro13en Oberflăche wurde eine 5 - 10 cm măchtige 
Lehmschicht gelegt, die eine nicht gebrannte Plattform bildete. Offenkundig ist es ein mit 
dem van uns a genannter (siehe aben) identischer Einrichtungsversuch, der i edach nicht 
abgeschlassen wurde. Mit der Plattform wurde gleichzeitig eine der merkwiirdigsten ăneoli-
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thischen Feuerherde gebaut (Abb. 15) .  Zuerst wurde ein trapezformiger UmriB aus Lehm vorge
rissen (mit einer 20 cm hohen Kimme) , welcher stark gebrannt wurde (die Kimme bewahrt 
noch die verkohlten Holzrestelauf) . Im Inneren wurde eine aus Lehm und vorher gebrannten 
Erdklumpen bestehende Schicht hineingegeben. In dieser Weise verringerte sich der urspriing
liche UmriB um 4 cm und nahm eine ovale Form mit schragen Randern an. Auch diese 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



56 PETRE I. ROMAN 

f' 

Abb. 1 4 .  - Băile Herculane - Peştera Hoţilor, Niveau ew - e10 • 

26 

Schicht wurde gebrannt .  Darauf folgte eine weitere, ebenfalls fiir sich gebrannte Lehmschicht .  
Der Bau wurde folgenderweise weitergefiihrt : eine mit Lehm beworfene Steinschicht (groBere 
Steine am Rande und kleinere dem Inneren zu) , dann zwei weitere einfache Lehmschichten. 
Die letzten drei Schichten wurden ebenfalls einzeln gebrannt .  Auch in diesem Falie h.andelt 
es sich um einen Feuerherd, welcher zu dem besonderen 7weck gebaut wurde, so viel Wărme 
wie moglich zu speichern ; die Moglichkeit sukzessiver Wiederherstellungen eines zerstorten 
Feuerherdes ist ausgeschlossen. 

Die Ablagerung e1• (Abb. 10 ; 14) enthălt mehrere direkt auf dem Trittniveau errichtete 
Feuerherde und einen Sonderbau. I m  letzten Fall (Abb. 14 x ) wurde in einer Aschen
ablagerung, in welche Lehm hineingegeben wurde, ein o,valer UmriB aufgerissen. Der UmriB 
ist rechteckig. Er wurde stark rotgebrannt, da die Kimme noch verkohlte Holzreste auf
bewahrt. Im Hintergrund des Herdes wurden drei GefăBhăltten (Taf . XXVI, 1 ,  2, 4) , wovon 
eine bemalte (Abb. 25 = Taf. XXVI, 2) , vorgefunden. Unter dif!sen befanden sich drei Kohlen
hăuflein, Das Ganze war mit einer Lehmschicht iiberzogen und daraus entstand ein Feuer-
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Abb. 1 6. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor, Niveau e2• 

herd, welcher auf einem Seitenteil eine ausgeprăgt muldenf6rmige Rinne aufwies. Auch in 
diesem Fall wurde ein Wărme speichernder Herd erzielt. Die drei GefăBhălften diidten eine  
mit dem Herdkultus verbundene Bedeutung haben. 
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Die Ablagerung e2 (Abb. 10 ; 16 ; Tai. I, 1 -2) entspricht dem letzten aneolithischen 
Wohnniveau. An deren Basis wurden angetroffen : ein Herd, direkt auf dem Boden, zwei 
auf Lehm, einer auf einem mit Lehm beworfenen Steinpostament, ein anderer auf einem Stein
und Scherbenpostament. Die Ablagerung e2 ist die măchtigste (an einigen Stellen erreicht 
sie 0,30 m) und besteht aus einer weiBfarbigen Aschenmasse, in welcher Keramikbruchstiicke, 
Knochen, gebrannte Erdklumpen , Herdstiicke lagen, alles durchgebrannt zufolge einer allge
meinen Feuerbrunst. An der Basis lag auf der gesamten freigelegten Oberflăche eine măchtige 
Kohlenschicht. Es ist offensichtlich, da/3 die âneolithische Bewohnung der Hohle zufolge 
eines Brandes ein Ende nahm, dessen Griinde unbekannt bleiben. Man kann nur sagen, da/3 
die Nivellierung dieser Aschenmasse von den Tragem der Coţofeni-Kultur vollbracht 
wurde. In den eingerichteten Zonen wurden iibrigens auch einige Coţofeni Scherben vor
gefunden ; diese sind leich t zu erkennen - abgesehen von ihren Sondermerkmalen - da sie nicht, 
wie die âneolithischen, sekundâr gebrannt wurden. 

Der Inhalt der Sachkultur. Die âneolithischen Ablagerungen von Herculane bieten genii
gend gut geschichtetes archăologisches Material. Es gibt aber auch eine ansehnlicht,aus dem 
Raum A stammende Materialmenge, welche nicht sicher der einen oder der anderen Wohn
etappe zugeschrieben werden kann. Wir werden diesen Umstand j edes Mal klar angeben. 

GERATE UND SCHM UCK 

A. S t  e i  n 

Trapezformige geschliffene Axt (Abb. 17 , 18 = Taf. III, 2) aus hartem Gestein von schwarzer Farbe ; in der 
Ablagerung c angetroffen (ohne dal3 man prăzisieren konnte, ob es sich um c1 oder c2 handelt) . Eine identische Axt 
(Form, Farbe, Gestein) ist in dem Bericht der Forschungen 1960- 1961 als aus dem zweiten Niveau stammend 
erwăhnt (was unserer Einteilung nach den c - c2 Niveaus entsprechen wiirde) . 

B. F e u e r s t e i 1t 

- Ablagerung c1 : eine Pfeilspitze (Abb. 17, I 7 = Taf. IV, 16) lvon dreieckiger Form, mit gebogenen und beiderseits 
retouschierten Seiten ; leicht konvexe Basis ; linsenformige Sektiou. Das Stiick ist typisch von Sălcuţa-Art, aus einem 
Feuerstein gearbeitet, welcher aus der vorbalkanischen Plattform stammt. 
- Ablagerungen e1a - c : mikrolithischer Absplil3, teilweise retouschiert (Taf. III, 12) ; Klingenkratzer, beim gegen
stăndigen Ende, wo er feine Abnutzungsspuren aufweist, abgestumpft ; der Arbeitsteil ist gerade ; Feuerstein aus der 
vorbalkanischen Plattform (Taf. III, 7) . 
- Ablagerung e1a : konischer Kem {Abb. 40, 4 = Taf. III, I) aus rauchfarbigem grauem Feuerstein, mit zahlreichen 
Spuren der diinnen und schlanken abgeschlagenen Klingen. 
- Ablagerung e2 : Klingenartiger AbspliD (Taf. III, 9), verkohlt, mit feinen Gebrauchsretouschen auf den langen 
Seiten, zum Schaben beniitzt ; Doppels-chaber auf AbspJif3. Bruchstiick (Taf. III, 10) ,  gerade-konvex, aus vor
balkanischem Feuerstein ; diinnes Klingenbruchsttick (Taf. III, 4) unrctouschiert, grauer, matter Feuerstein ; breite Klinge, 
Bruchsto.ck, unretouschiert, Yerkohlungsspuren (Taf. III, 3). 

ln 1960 - 1961 wurde im I. Niveau (unsere b, eventuell c1 Niveaus entsprechend) auch eine mikrolithische 
Klinge aus Obsidian gefunden. 

C. K n o  c h e  n 

- Ablagerung b :  eine aus einem Knochensplitter hergestellte Ahle (Taf. IV, 5). 
- Ablagerung c1 : drei Bruchsto.cke von Knochenahlen (Taf. IV, 6, 7, 9) aus diinnen Knochen bearbeitet ; ein aus 
einem Oberarmknochen bearbeiteter Loffel (Abb. 17, 2 1  = Taf. IV, 1) ; zwei zusammen angetroffene Stficke (eine 
Spitze : Abb. 17, 22 = Taf. IV, 1 1) und eine schneidende Klinge (Abb. 1 7, 20 = Taf. IV, 10) aus Wildschwein
gabelzahn dienten mutma13Iich zur Verzierung bzw. als Glătter der Keramik. 
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- Ablagerung c2 : scharfe Klinge (Messer ? Taf. IV, 2) aus Wildschweinschneidezahn ; dcr Arbeitsteil auf der konvexen 
Scite. 
- Ablagerung d :  Ahle, aus einem Wildschweinschneidezahn bearbeitct (Taf. IV, 15).  
- Ablagerung e1 : Ahlen (2 Stiick), die eine abgebrochen, die andere vollstăndig (Taf. I V, 4, 13) .  
- Ablagerung e2 : Ahle aus eincm Tierschneidezahn (Abb. 17, 1 9  = Taf. IV, 8) . 

Unstratifizicrte Gegcnstănde, die j cdoch mutmaDlich der ăneolithischen Bewohnung angeh6ren : rohrf6rmige 
Perle aus Horn {Abb. 17, 23 = Taf. IV, 12) ; Perle aus Schneckengehăuse (Abb. 17, 24 = Taf. IV, 14).  

In  dem I I . 1960 - 1961 Niveau (fiir uns c - e2) wurde eine Spatei aus Knochen aufgelesen (Abb. 40, 5) . 

D. M e I a l  l 

- Ablagerung b :  Kupfernadel, 17 mm Jang (Abb. 17, 1 1  = Taf. V, 4) ; Kupfernadel, 120 mm Jang, an einem Ende 
spitz und am andcren gebogen, viereckiger Querschnitt mit eincr Seite von 4,5 mm Breite in der Mitte, am Ende 
gebogen ; durch Hămmern erzielt {Abb. 17,7 = Taf. V, 6) . 
- Ablagerung c1 : Kupfernadel (Abb. 17, 13 = Taf. V, 3), 86 mm Jang, an einem Ende spitz, das gegenstăndige gebogen, 
rechteckiger Querschnitt, durch Hămmern crzielt. (Dic von dem Institut fiir chemische Forschungen aus Buka.rest 
ausgcfiihrte spektrographischc Analyse ergab, auller Kupfer : Ag = 0,006 ; Al = 0,03 ; Fe = 0,0 1 .  Andere Elemente 
- Ca, Mg, Si - sind ebenfalls vorhanden, <loch konnte deren Menge nicht geschătzt werden) ; Kupfernadel, 64 m m  
Jang, ein gespitztes Ende, das gegenstăndige gebogen ; viereckiger Querschnitt, durch Hămmern erzielt (Abb. 17, 14 = 

Taf. V, 8) ; Kupferperle, Durchmesser 4 mm (Abb. 17,2 = Taf. V, 9) . 
- Ablagerung c2a• an der Ba.sis : Kupferahle, 59 mm Jang, ein spitzes Ende, das gegenstăndige dick, viereckiger 
Querschnitt, durch Hămmern erzielt (Abb. 17, 10 = Taf. V, 2) . 
- Tiergang an der Sohle der Ablagerung e2, welcher bis zu der Ablagerung b vordringt. Kupferangel {Abb. 17, 15 = 

Taf. V, 7) von rechteckigem Querschnitt, ein Ende seitlich gebogen ; Dolchklinge aus Kupfer (Abb. 17,8 = Ta.f. 
V, 10), Bruchstiick, erha.ltene Lănge 1 04 mm, H6chstbreite 26 mm, platt, 1 mm Stărke. Der im Griff einzusetzende 
Teii von dreieckiger Form, die Spitze schon von alters her gebrochen. 

Tiergang an der Sohle der Ablagerung e1 (das erste Coţofeni-Niveau) . bis zur Ablagerung c1 vertieft : cine 
Kupferahle (Abb. 17, 9), 86 mm Jang, da.s eine Ende gespitzt, <las gegenstăndige gebrochen (es scheint, als ob auch 
dieses Ende spitz gewesen wăre). viereckiger Querschnitt. Eines der Enden war in einem der ăneolithischen Schicht 
zugeh6rigen Lehmziegel befestigt, so dal3 die Zuweisung dieses Gegenstandcs jenen Zeiten uns h6chstwahrscheinlich 
diinkt. In dem B�icht der Grabungen 1960- 1961 sind zwei weitere Ahlen erwăhnt (wovon eine 1 1 0 mm Jang) , im 
II .  Niveau geborgen, was im grol3en unseren Niveaus c - e2 entsprechen wiirde. 

Andere 6 Kupferahlen , unstratifiziert , wovon S im Raum A (Abb. 17, 2-6 = Taf. V, 
1 1 - 13) in 1954 und eine weitere in einer modernen Grube aus dem Raum B (Abb. 17, 1 = 
Taf. V, 1 )  1965 gefunden, konnten ebensogut der ăneolithischen wie auch der Coţofeni-Bewoh
nung angehoren. Aus der Coţofeni- Schicht von Herculane haben wir bis j etzt noch keinen 
Fund dieses Typs. Vergleichen wir jedoch die 5 letzten Ahlen mit denjenigen aus der spăten 
Coţofeni- Siedlung von Moldova Veche, stellen wir einleuchtende typologische Unterschiede 
fest. Die Ahlen von Moldova Veche sind von rhombischer Form, an beiden Enden gespitzt, 
zum Unterschied von denjenigen aus Herculane, welche auf der ganzen Lănge gleich breit 
sind und sich nur an den zwei Enden verschmălern. Demnach scheinen diej enigen von Herculane 
typologisch eher der ăneolithischen Siedlung anzugehoren ; nur eine, von rhombischem 
Lăngs- Querschnitt, konnte der Coţofeni- Siedlung zugeschrieben werden. 

KEHA\llK 

Die ălteste postpalăolithische Ablagerung von Herculane, welche sich zufolge einer tat
săchlichen Bewohnung bildete und unsererseits mit dem Buchstaben b verzeichnet wurde, 
enthielt ein verhăltnismăBig reiches keramisches Material, <las ausreichende Elemente bietet, 
um eine distinkte kulturelle Etappe zu kennzeichnen. Wir wollen schon im vorhinein unter
streichen, daB in dieser Ablagerung ganz bestimmt kein einziges in der Furchenstich-Technik 
verziertes ader von GefăBen mit aufgesetzten Henkeln stammendes Bruchstiick geborgen war. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



31 

. -· 
j 

I 
( .. 

� Ci, I l . „  
,, 1 
� 
/ ( -
l f  I li 

• �„ 
I 

� I( 
I 
j 

-· I 
f.' r{ I I' I I l 
1 I) 

\_, I 
I I I 1,, ( 

; ·t 

: I � o  
„ 

I 
I •  

f. ,, 
, ,  r. 
� I 
1 1  
( r .  
' "  
't i' 
\\ � 

�,  •• I(} 
,, 
.' ,, t >. 
' .. 
I 

I " 
QI 

. J 

ENDÂNEOLITHIKUM IM DONAU-KARPATEN-RAUM 

s 

. . „ 

� . 

- · 

9 

�-
15 

Abb. 1 7. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Kupfergegenstănde ( 1 - 16), Gegenstănde aus 
Feuerstein ( 17) ,  aus Stein ( 18) und aus Knochen ( 1 9 -24) . 
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Vom technischen Standpunkt bemerkt man <las 'Oberwiegen der ziegelroten, kastanienbrauen oder dunkel
grauen Keramik aus Ton mit Sand- und Steinchenzugabe. Schwacher Brand und, aus diesem Grunde, der Ton 
leicht brockelnd. In dieser Machart wurden besonders GefăBe von groBen AusmaBen hergestellt. Eine andere, zahlen-
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32 

măllig geringere Kategorie enthălt die gleichen Magerungsrnittel, ist jedoch besser gebrannt und wird durch den 
dickeren und manchmal polierten Dberzug dauerhafter. Im allgemeinen ist sie schwarz und seltener kastanienbraun. 
Die letzte, zahlenmăllig noch beschrănktere Kategorie ist aus einem Ton mit Zugabe von feinem Sand gearbeitet. 
Ăullerlich ist der Dberzug stark poliert. Schwarzfarbig. 

Obwohl fragmentăr, lăllt der Fundbestand auf folgende f ormen schliellen : 
1. Schiisseln : a. mit nach Innen eingezogenem Rand (Abb. 1 9, 1 8 - 20) ; b. mit hohem, leicht ausladendem Rand 
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(Abb. 18, 3 ;  19, 24a ; Taf. VII, 4) ; c. Kegelstumpfformig, mit leicht abgerundeter Wandung (Abb. 19, 23) ; d. 
halbkugelformig, nach innen schrăg abgeschnittener Rand (Abb. 19, 1 ) .  
2. Năpfe : a1 mit nach innen eingezogenem Rand ; a2• dieselbe Form, mit Grifflappen auf der Hiichstrundung 
(Abb. 19, 1 1 ) ; b. mit leicht ausladendem und verdicktem Rand (Abb. 18, 1 = Taf. VII, 4) ; c. kegelstumpfformig, 
mit leicht abgerundeten Wanden (Abb. 19, 16, 17) ; d. tiefe Napfe, mit leicht ausladendem Rand, mit Bandhenkeln 
versehen (Abb. 19, 4). 

3. Bruchstiicke eines hochhalsigen Milchtopfcs mit zwei Henkeln auf dem Hals (Taf. VI ,  2). 
4 .  Kleines charakteristisches GefaO, verdickte Schulter mit senkrecht durchliicherten 6sen, teilweise durch die Schulter, 
teilweise durch eine leichte Verdickurig der Durchliicherungszone (Abb. 20, 1 = Taf. VII ,  1 ;  29, 14) .  
5 .  GefăO mit AusguOrinne, barbotiniert (Taf. VII ,  5) . 
6. GefaO mit ausladendem, nach I nnen schrăg abgeschnittenem Rand, diinriwandig (Abb. 19, 28) . 
7. VorratsgefaOe mit leicht abgerundeten Wanden (Abb. 19, 1 2 - 14 ; Abb. 19, 12 = Taf. XXII, 2) . 
8. Kurzha.lsige GefaOe, gewiilbter Kiirper (Abb. 19, 27). 
9. GefaOe mit hohem Hals, leicht gewiilhtem Kiirpcr, Henkeln auf der Grenzlinie zwischen Hals und Kiirper 
( Abb. 19, 9) .  

1 0. Langhalsige Kannen, die mutmaO!ich einen niedrigen Kiirper und eine gewolbte Schulter hatten (Abb. 19, 6, 29). 
1 1 . Topfe mit leichter Wandrundung (Abb. 20, 2) . 
12 .  GefăOe mit niedrigem FuO (Abb. 19, 2) . 
13. Kleines GefaO mit Zylinderhals und leicht gewiilbtcm Korper (Abb. 19, 8) . 
14 .  GefaO mit hohem, kegelstumpfformigem Hals, doppelkegelstumpffiirmigem Kiirpcr� dessen Standflache eine 
ausgepragte Wolbung nach Innen weist, wodurch das GefaO sich nur auf deren Randlinie stiitzt („ Umbo") (Abb. 19, 15) . 
15 .  GefaOuntcrlage ( ?) (Abb. 19, 28). 
1 6. GefăO mit 4 FiiOen (Kulttisch ?) (Taf. VII ,  3) . 
1 7. Kleine GefaOe von kleinen AusmaOen : a. mit vier (zu zweien gruppiert) waagerecht durchlocherten Knubben 
(Abb. 29, 9 = Taf. VI, l a-b) b. mit waagerecht durchlocherten, unter dem Rand angeordneten Knubben (Abb. 
19,3 = Taf. XXI, 14) .  

Zwecks Verzierung werden folgende technische Verfahren angewendet : a. Berna.lung nach dem Brand (Abb. 
1 8, l = Taf. VII ,  4 ;  19, 24 - 26) ; b . . Kanneliiren (Abb. 19, 1 1 ) ; c. organische Buckel (Abb. 19, 1 1 ) ;  d. polierte 
Rillen (Abb. 1 9, 29) ; Barbotine (Taf. VII ,  5) ; Eindriicke (Abb. 19, 3, 5, 7, 1 2, 14, 2 1 ; Taf. VI, 3 - 5, 7) ; Relief
bander (Abb. 1 9, 1 5) .  I n  der Technik der nach dem Brande aufgetragenen Bemalung findet man ein breites rotes 
Band, gleich unter dem Rand eines Napfes vom Typ 2 b (Abb. 18, l = Taf. VII, 4) . Das lnnere desselben GefaOes 
wurde in der gleichen Technik verziert, doch haben sich die Muster nicht erhalten. Im I nneren einer Schiissel des 
Types 1 b blieben abwechselnd mit WeiO u nd Rot bemalte Streifen und sogar ein spiralfiirmiges Muster erhalten 
(Abb. 19, 26). Die bemalten Zonen haben cin rauhcs Aussehen, wahrend die unbemalten poliert sind. Durch Giattung 
wurde ein spiralformiges Muster erzeugt, von getiipfelten Zoncn umrahmt, welche ihrerseits durch breite, polierte 
Rillen abgegrenzt wurden (Taf. VI, 8 a-b). Der Rand eines Napfes vom Typ 22a (Abb. 19, 1 1 ) wurde waagerecht 
kanneliert. Ein interessantes, jedoch schwcr wiederherstellbares Verzierungsmuster wurde durch kreisf6rmige Ein
drlicke erzielt (Abb. 19,5 = Taf. VI, 7). Einige GefaOe vom Typ 3 (Taf. VI, 2) . und IO (Abb. 19, 27) sind am Hals 
durch polierte, senk- oder waagerecht în Abstanden verteilte Rillen verziert. Reihen von Eindriicken, mit dem Finger
nagel oder -spitze gezogen, verzieren den Korper oder die Zone unter dem Rand, einiger GefaOe des Typus 7 (Abb. 
1 9, 1 2, 14) .  

Die Funde aus der Ablagerung b von Herculane belegen eine besondere Etappe, die wir, 
um sie von den nachfolgenden zu unterscheiden, Herculane-Ăneolithikum I benennen 
wollen. 

Die manigfaltige und zahlreiche în den Ablagerungen c1 , c20 , c20 von Herculane geborgene 
Keramik kennzeichnet eine neue Wohnetappe. Obwohl klare stratigraphische Differenzierungen 
zwischen diesen Ablagerungen erzielt werden konnten. ist der Inhalt der Sachkultur der 
gleiche. Um diese Etappe zu veranschaulichen, werden wir j edoch die Herkunft j edes 
einzelnen Gegenstandes erwăhnen. Was die Ablagerung d anbetrifft, ist diese an archăolo
gischen Resten viel zu arm, um beriicksichtigt zu werden. Etwas schwieriger ist die Abson
derung der Fundbestănde der Ablagerung ew welche wăhrend der Errichtung der Lehm
plattform e10 gestort, manchmal entfernt wurde. 
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Vom technischen Standpunkt, werden die Keramikgattungen der ersten Etappe beibehalten. Am zahlreichsten 
sind wiederum die Gefalle fiir iiblichen Gebrauch, von grollen Ausmallen, aus einem mit Sand und Steinchen ge• 
magerten Ton, i.m allgemeinen von ziegelroter Farbe. Der Ton ist jedoch viel hă.rter als in der ersten Etappe. 
Die Zahl der Gefalle aus gutem oder sehr gutem Ton wăchst an ; diese sind schwarz, grau, kastanienbraun, orangen· 
gelb oder - zufcilge eines sekuajă.ren Brandes, ziegelrot. Diese haben. einen ă.ulleren Dberzug und sind mechanisch 
poliert. Ganz rieu ist das Erscheinen einer zahlenmă.l3ig sehr beschră.nkten Keramikgattung, bei welcher gestollene 
Muschelschalen . verwendet sind (Taf. VIII, 3 ;  XVI, 9) . 

Formen : 5ehr zahlreich sind die Gefălle der Typen la und 2a (Schiisseln und Nă.pfe mit nach innen gebogenem 
Rand : Abb. 20, 9, 1 1 ; 2 1 ,  9 ;  22, 15,  16 ; 23, 8 ;  29, 1 ;  4 1 ,  1 - 4) . Auch die Formen vom Typ 2a1 (mit zwei oder 
vier Grifflappen : Abb. 2 1 ,9 ; 23,8) sind vertreten. In einigen Făllen sind die Knubben senk- oder waagerecht durch
lOchert (Abb. 29, I ) .  Die Typen 2a1 und 2a2 haben abgerundete oder spitzwinklinge B�grenzungen zwischen Rand 
und Korper (Abb. 4 1,3) . 

Hă.ufig kommen auch die Typen 10 . und 20 mit mehreren Unterabteilungen zum VorsChein : gerader Rand (Abb. 
20,5), verdickter Rand (Abb. 18, 2, 7 - 9; 1 1 - 13 ;  32, 23), spitzwinklige Schulter (Abb. 1 8,�) . Zahlreich sind auch 
die Typen le und 2c (Abb. 18, 23, 27) vertreten. Eine Abweichung des Typus 20 (ein fragmeptă.rer Napf aus der 
1\.blagerung d) hat einen breiten im Inneren verdickten Rand (Abb. 18, 24). Der Typ 10 wird auqh durch ein Exemplar 
(Ablagerung e1) mit verdickter und leicht nach aullen gebogener Lippe (Abb. 18, 19) belegt. · 

Wir mochten betonen, dal3 in Herculane die Typen la,  lb, 2al• 2a2, 2. zum letzten Male, sicher stratifiziert, 
in den Ablagerungen e

1
, e2a, e2b und d auftreten. Kein einziges fiir diese Typen und deren Varia�t.en kennzeichnendes 

Bruchstiick wurde în den Ablagerungen e
1

a -c' e2 geborgen. Wir erachten, dal3 man diese Tatsaclie nicht dem Zufall 
zuschreiben kann, da cs sich um eine reichvertretene Formenka.tegorie ha.ndelt. , 

Mit dcr Ablagerung e1 beginncnd werden neue Varianten der Typcn 1 und 2 hă.ufig, u.z�. : 1 •• halbkugelformig, 
mit leicht ausladendem oder geradem Rand (Abb. 20,7 ; 23, 1 - 3 ;  29, 1 5 = Taf. IX, 2a.-c ; Abb. 23, 2 = Ta.f. X'4I, l i ; 
Taf. XX, 1 ; XIII, I ,  3) ; 11' zweiteilige Form, Oberteil gera.de 6der leicht ausladend, distinkte, leichţ profilierte 
Schulter, mit a.ufgesetzten, entweder senk- ader waagerecht angeordneten Henkeln (Abb. 20,6 = . .Taf. X, 5, 13 = Taf. 
IX, 5a-b ; 22, 22 = Taf. XV, 2a-d ; Taf. XXI, 9). Gewăhnlich sind beide Varia.nten verziert: Dieselben Formen, aber 
von gro13en AusmaOen, werden zu Nă.pfcn, die wir mit 2. und 21 notieren (Abb. 23,4, 10 = Taf. XV, 4). 

Hă.ufig erscheinen Gefă.Oe des Typus 3 (Milchtopfc) mit hohem Hals und gewolbtem Korp_et (Abb. 20, 1 7  ; 
2 1 ,7 ; 22, 1 - 2 ;  23,6 ; 24,5 ; 29, 13 = Taf. XII, I ;  30,6 = Taf. XIII, 5 ;  2 1,7 = XII,2). Zwei Varianten werden ange-

troffen : 3a - mit Henkeln auf dem Hals, unter dem Gefailrand (Abb. 22, l ;  23,6 ; 24,5 ; Taf. XIV) ; 3b - die Henkel 

verbinden dic Halsbasis mit dem Kărperoberteil (Abb. 20, 1 7  = Taf. VIII,  4). 
Typ 4 : 4a - mit verdickter, senkrecht durchlăcherter Schulter (Abb. 2 1 ,8 ; Taf. IX, 12) ; 4b - mit waage-

rccht durchlăchcrten spitzen Buckeln (Taf. IX, 3) . 
· 

Typ 5 : Gcfăile mh Ausgu ilrinnc sind ebenfalls hâufig (Abb. 22,24 ; 29,3 = Taf. XVII,  6 ;  22,24 = XVI I ,  9) . 

Typ 7 : Vorratsgefă.ile : 7 a - mit lcicht abgerundeter Wandung, im Rahmen der groben Keramik h�ufig vorkom
mcnd (Abb. 20, 1 2, 20 ; 22, 7, 13, 14, 18 ; Taf. XXII, 3, 5, 7) ; 7b - mit dem Obcrteil nach innen eingezogen (Abb. 
2 1 ,  6 ;  22, 12) .  

. 

Andere Formen : Aus einem Herd der Ablagerung ci stammen zwei grobe Gefaile (Abb. 2 1 ,  I ,  2 = Taf. XI, 2), 
beide kurzhalsig, mit vorspringender Schulter, kegclstumpffărmigem Unterteil, în eiriem Fa.li mit senkrechten, unter 
der Schulter befindliChen Henkeln und în dem anderen Fall mit einem Henkel aus ilickem Band, welcher den Hals 
mit der Gefă.Llschulter verbindet. Aus der Ablagerung e2 stammt ein Gefă.13 mit kurzem Hals, gewolbtcm Korper und 
zwei waagerechten Henkeln, sowohl auf dem Hals, als auch dem Unterteil des Kărpers (Abb. 2 1 , 5  = Taf. XXII, 6) . 
Dieser Typus kommt auch în Ablagerung c1 in mehreren Exemplaren von verschiedenen AusmaOen vor, <loch sind 
derer Henkel entweder auf der Hăchstrundung des Kărpers (Abb. 30,9 = Taf. X, I) oder an dessen Oberteil 
befestigt (Abb. 20,24 = Taf. XXI, 1 ) .  

Wir erwă.hnen noch : grobe Gefălle, von grollen Ausma.13en (Taf. XVII, 2,  4 ,  5 )  ; solche.mit hohem Ful3, manchmal 
mit Durchlăcherungen (Abb. 20, 2 1  = Taf. XI, 5) ; kleine niedrige Gefă.lle mit schragdn Ră.ndern, Henkeln oder 
Buckeln (Abb. 23, 5, 9) ;  Tăpfe mit ausladendem Mund und aufgesetzten Henkeln (Abb. 22, 19 = Taf. XV, 7) ; 
Gefă.13e mit kurzem, kegelstumpffărmigem I-lals, vorspringender Schulter (Abb. 2 1 ,4 = Taf. XV, 1 ; 23, 7 = Taf. 
XVII, 1 ) .  Sehr interessant finden wir ein Halsbruchstiick, welches au:( eine aus der Ablagerung c1 stammende Amphora 
mit kugelfărmigem Kărper und trompetenfărmigem Mund hinweist (Abb. 20, 8) . Einige Bruchstiicke weisen auf 
zweihenklige Kriige (Abb. 29,4 = Taf. X, 9 ;  Taf. IX, 1 ) ,  andere auf zylindrische oder eckige Gefă.13e l1i11, mit zwei 
oder vier Ecken (Abb. 24, 3 = Taf. XI, 3 ;  24, 4 = Taf. XV, 3) . Die Henkel sind vielerlei ; einfache Durchliicherungen 
(Taf. X, 1 1 ; XI, 4), durchlăcherte Buckel (Taf. IX, 3) , Henkel von ovalem Querschnitt, die noch neolithischen Charakter 
haben (Abb. 20,24 = Taf. XXI, 1 ; 2 1 ,5 = Taf. XXII,  6 ; Taf. X, 1, 4 ;  XV, 3, 1 1 ; XIX, 2 ;  XX, 3, 1 4, 18 ; 
XXI, 2) und auf verschiedene Kărperteile, waage- oder senkrecht aufgesetzte Henkel (Abb. 20, 6, 13 ; 2 1,4 ; 22, 1 2, 
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Abb. 20. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I I .  Herculane Etappe : 1 - 4, 'Ablagerung 
b ;  5 - 24, Ablagerung c1 ; 25, I I I .  Herculane Etappe. 1 ,  6, 8, 19, 22 = I .  Ma13stab ; 2 - 5, 7, 

9- 18, 20 - 2 1 ,  23, 28 = I I. Mal3stab ; 24 = III .  Ma13stab. 
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Abb. 2 1 .  - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I I .  Herculane Etappe : 1 -2, GefaBe aus einem 
Feuerherd, N iveau c1 ; 3 - 5, 7, Ablagerung c2 ; 6, Grube aus der Ablagerung c2 bis în er Abla

gerung a ;  8 - 9, Ablagerungen c. 3, 7 = I . Ma!3stab ; 1 - 2, 4 - 6, 8 - 9  = I I . MaBstab. 
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Abb. 22. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I I .  Herculane Etappe : Funde aus der Ablagerung 
c2• 25, Polierstein. 1 - 1 1 , 13 -23, 25, 26 = I .  MaOstab ; 12, 24 = I I .  MaOstab. 
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19, 2 1 ; 24,3 ; Taf. V I I I ,  1 ,  3 ;  IX, Sa, 8, 9 ;  XI, ·3 ; XV, 1 ,  7, 8 ;  XVI, 5 ; XVII ,  5 ;  XIX, 4 ;  XXI, 5, 9. Abb. 
20,6 = Taf. X, 5), oder breite Henkel (Abb. 22, 1 ;  Taf. X, 1 2, 1 3 ; XIV ; XVII,  3, 4, 6, 7 ; XIX, 3) . Wir treffen 
diesen Henkeltyp bei allen GefăOgattungen an. In einem Fall weist ein Henkel einen Fortsatz vom Buckeltyp auf 
dem Oberteil auf (Taf. V I I I ,  1 ) .  

Sehr kennzeichncnd und verschieden ist die Verzierung. Von dicscm Standpunkt aus zeigt die Herculane 11-
Etappe (Niveaus c1 - c2a _•) die griiOte Mannigfaltigkeit im Verhăltnis zu den anderen Etappen. 

Erstens wollcn wir einige bcmalte Bruchstiicke aufzăhlen : a. Berna.lung vor dem Brand. Auf dcm Bruchstiick 
einer hochrandigcn, orangcfarbigen Schiissel, nach cincr vorangehendcn starkcn Polierung, wurdcn Dreiecke mit nach 
oben gcrichtetcn Spitzen sowohl innen, als auch auOen bemalt (Abb. 18, 1 1 = Taf. X, 2) . Dcn erhalh:nen Resten nach 
diirfte es sich um cine WeiObemalung handeln. Die Malfarbe muO eincn hohen Săuregrad enthaltcn haben, da dcr 
Dberzug an den mit dem Pinscl berllhrtcn Stellen einfach „verbr�nnt" war. An der Grenze zwischen den Ablagerungen 
c2 - e1a (demnach einc verhăltnismăOig ungenaue Stratigraphierung) wurde cin anderes Schiisselbri.Jchstilck aufgelesen, 
auf dessen Rand drei Dreiccke mit n:ach oben geri�hteten Spitzen mit cincr mutmaOlich weiOen Losung bemalt 
waren (Abb. 23,2 = Taf. XVI, 1 1) .  Die Bemalung ist abgefallen und die bemalten Zonen weisen jetzt eine braune 
Schattierung auf. Auch diese Bemalung hatte einen „săuerlichen" Charakter, da dcr Dbcrzug, in den bemalten Zonen, 
„verbrannt" war, wăhrend er in den unbcmalten Zonen, wo er von schwarzer Farbe ist, unversehrt erhalten blieb. 
ln beiden Făllen verleiht es, von einer gewissen Entfernung betrachtet, den Eindruck von Graphit. b. Bemalung 
nach dem Brand. Ein Keramikbruchstiick (Ablagerung c2) aus feinem Ton, mit Dberzug auf beiden Seiten, wurde 
sowohl innen, aJs auch auOcn mit Rot bemalt. Die Muster konnen nicht wiedcrhergestellt werden. Zwei andere Bruch
stiicke wurden ebenfalls mit Rot bemalt, doch sind dic bemalten Zonen im voraus nicht poliert worden (Abb. 20, 19). 
Ein Bruchstiick aus der Ablagcrung cza• von schwarzer Farbe, aus grobem Ton, wurde mit WeiO auf der rauhen 
GefăOoberflăche bemalt (geometrische Muster) , wăhrend die u nbemalten Răume poliert wurden (Abb. 22,5 = Taf. 
XVI, 12). Ein rotfarbiges Band grenzt die Schulter eines GefăOes (Abb. 23,4 = Taf. IX, 4) sowohl beim Ober-, als 
auch beim Unterteil ab. 

Bei den groben GefăJ3cn sind auf dem Rand oder Oberteil nachlăssige Eindriicke (Ritze von dreieckiger u.a. 
Form, mit der Fingerspitze oder mittels eines unregelmăJ3igen Stăbchens ausgefllhrt) hăufig anzutreffen (Abb. 20, 18, 
24 ; 2 1 ,  3 - 6 ; 22, 4, 6 - 8, 12, 18 ; Taf. X, I ;  XV, I, 9, 1 1 ; XVI, 4, 9, 1 0  b ;  XVII, 2, 5 ; .  XX, 15, 1 6 ; XXI, 1 ;  
XXII, 3, 5 - 7) . Schulterkannelierung odcr Kiirperkannelierung - durch polierte Rillen u.a. Formen - wird ebenfalls 
bei einigen GefăOen angetroffcn,. aber selten (Abb. 20, 1 7 ; 23, 4 ;  Taf. IX, 4, 6 ;  X, 3a-c) . Manche GefăJ3e sind barbo
tiniert (Abb. 22, 4 ;  30, 9 ;  Taf. X, I ; XVII, 4). andere sind mit organischen Buckeln verziert (Taf. IX, 1 0 ; X, 
8 ;  XVII ,  8) . l n  einigen Făllen weisen die GefăOe groJ3e Aufbauschungen auf dem Korper auf, durch das Driicken 
der Innenwand nach auOen (Abb. 22, 2) . Reliefstreifen, Leistenabschnitte oder Reliefleisten (Abb. 22, 20 ; Taf. 
XV, 2 ;  XXI, 4), manchmal gcritzt oder getiipft kommen selten zum Vorschein. 

Die reichsten Verzierungsmuster wurden jedoch in der Technik der Einschnitte, Striche oder der Furchenstiche 
(Taf. IX, 2, 5, 7, 1 1 , 1 3 ; X, 7 ;  X I I ,  1 - 3 ;  X I I I - X IV ; XV, 1, 5, 6 ;  XVI, 2, 3, 6 - 8, IO, 13,  15 ; XVIlI, 4, 5, 
9 ;  XIX, 9, 1 2 ; XX, 4, 9, 1 0 ; XXI, 1 0 - 1 3 ; XXIII, t, 4a, 6a, 12, 1 4, 15, 2 l d) erzielt. Diese sind auf Milchtopfen, 
Schiisseln oder Năpfen vom Typ 1 ,_1, 2, _ 1  und auf GefăOen mit kcgelstumpfformigem Hals und vorspringender Schulter 
zu finden. Da die Formen unvollstăndig sind, miissen die Verzierungsmuster leider ebenfalls wiederhergestellt werden, 
was eine gcwisse Unsicherheit zur Folge hat. Im Falie eines Milchtopfes (Taf. XIV) war der Hals erstens durch tiefe, 
waagerechte Linien gestrichen. Auf diesem „Grund" wurden mittels einer abgestumpften Spitze, welche sukzessive 
Stiche zuriicklieO, Winkelmuster ausgefiihrt. Unter den Henkeln wurde der Raum, obwohl gestrichen, freigelassen, 
so daJ3 sich derart zwei Register bildeten. Auf dem Korper desselben GefăOes wurden, ebenfalls durch parallele Ein
schnitte, vi.er mit Tangenten aus breiten Băndern verbundene Spiralen erzielt. Die Spiralen sind mit einer in der 
Furchenstich-Technik ausgefiihrten Linie umrandet. z"";schen den Spiralen wurde der Raum mit Rhomben aus 
kreisf6rmigen Eindriicken ausgefiillt. Wir sind iiberzeugt, daJ3 die gesamte verzierte Oberflăche mit einem weiO
farbigen Stoff bedeckt war, obwohl sich dieser nicht erhalten hat. In diesem Falle waren die Einschnitte dazu da, 
um die Paste aufzuhalten. Nach unserer Ansicht ist diese Verzierungsart von der Einschnittidee ziemlich entfemt und 
diirfte sich eher der Bemalung nach dem Brande annăhem. 

Auf einem anderen Milchtopfhals (Abb. 22, 1) wurden zwei Register ausgefllhrt und der Raum unter den Hen
keln ganz frei gelassen. Die zwei Register, von Furchenstich-Linien abgegrenzt, wurden durch Einschnitte im Netz
muster erzielt und auf diesem Grund wurden durch getllpfte Eindrllcke Dreiecke mit nach oben gerichteter Spitze 
ausgefllhrt. Die Verzierung des Korpers eines anderen Milchtopfes (Abb. 29, 13 = Taf. XII, 1 )  besteht aus durch 
Tangenten verbundenen Spiralen, welche durch parallele, von einer Linie in Furchenstich-Technik umrandete 
Einschnitte erzielt wurde. Auch in diesem Fall diirftc die ganze Oberflăche mit WeiJ3 bedeckt gewesen sein. 

Zwei andere, von zwei Milchtopfen stammende Bruchstiirke (Abb. 2 1 ,  7 = Taf. XII, 2 ;  Taf. XIII,  5 = Abb. 
30, 6) (das eine a.us der Ablagerung c2a, das zweite unstratifiziert : Abb. 30,6 = Taf. XIII, 5, jedoch, den Ton 
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berilcksichtigend, ebenfalls der Herculane I I-Etappe angehiirend) haben einen in vier Register eingeteilten Korper, 
welche entweder durch Linien in Furchem;tich-Technik, oder durch dichte Eindriicke voneinander getrennt sind. Das 
Innere wurde gestrichen und das bildete den Grund auf welchem in einigen Registem in Yurchenstich măanderfiirmige 
und in anderen Registem punktierte, rhombische Ziermuster ausgefilhrt worden sind. Die verzierten Oberflăchen 
waren mit WeiO bedeckt. I n  einem anderen Fall, sind auf einem, wahrscheinlich ebenfalls von einem Mi!chtopf 
stammenden Bruchstilck (Abb. 22, 2) die groOen, durch das Drilcken der Innenwand nach auOen erzielten Buckel 
gcstrichen und auch mit WeiO bedeckt worden. 

Die durch dieselben technischen Mittel erzielten Verzierungsmuste_r wcrden hăufig auch auf ober'wăhnten 
Schilssel- "und Năpfentypcn angetroffen (Abb. 20, 13 = Taf. IX, 5 ;  22, 22 = Taf. XVI, 2 ;  29, 1 5  = Taf. I X, 2 ;  
23, I O  = Taf. XV, 4 ;  Taf. IX, 1 1 ; XI II ,  I ,  3) . Dcren Lippe bleibt frei. Durch eine eingeschnittene oder in Furchen
stich-Tcchnik ausgefilhrte Linie wird der Korpcr vom Oberteil abgcgrenzt. Auf dem GefăOkiirper werden vier von
cinander durch eingeschnittenc Linien, Punkte oder Furchenstţche abgegrenzte Rcgister gcschaffen. Diese wechseln 
mit den freien Răumen ab. Die abgegrenztcn Zonen sind gewohnlich gestrichen und nachher werden auf diesem Grund 
Verzierungsmuster ausgefilhrt : măander-, dreieck-, rautenformige u.a. Spiralen werden nicht angetroffen. Die Ober
flăche wird mit WeiO bedcckt. Der gestrichene Grund bewahrt eine dilnne Schicht auf, wăhrend die mit eincr dicken 
Paste ausgefilllten Verzierungsmuster abstechen. In seltenercn Făllen fehlt der gestrichene Grund und die Verzierungs
muster wcrden direkt auf dem Kiirper des GefăOes ausgefilhrt (Abb. 22, 22 = Taf. XVI, 2) . 

Auf den Bruchstilcken cines kleinen GefăOes, wovon zwei Scherben in der Ablagerung c2 und einer in 
Ablagerung e1a geborgen waren, finden wir ein merkwilrdiges, aus Altemanzen von schrăgen Linienrcihen bestehendes 
Muster (Abb. 22, 26 = Taf. XVI, 3) , welchcs durch mit WeiO inkrustierte Einschnitte erzielt wurde. Die gleichmăBig 
in den Ablagerungcn c - e1a verstreuten Bruchstticke cines andercn GefăOes von kleinen AusmaOcn sind mit Reihen 
von krcisformigcn Eindriicken verzicrt, wclche mittels eines Vogclknochens ausgefilhrt und nachtrăglich mit WeiO 
gefiillt wurden (Abb. 30, 12 = Taf. XVIII ,  ·2a ; XVIII ,  2b-g) . 

Um die letzte Etappe der ăneolithischen Besiedlung von Băile Herculane-Peştera 
Hoţilor zu kennzeichnen, nehmen wir die Ablagerungen e1e - e2 als Grundlage. Wir haben 
schon oben unterstrichen, da13 die Ablagerung e1b im grol3en eine ungebrannte Lehmplattform 
darstell t und da13 die der Ablagerung e1a siche1 zugeschriebenen Materiale zahlenmăl3ig 
beschrankt sind (Abb. 30, 12, 1 4 - 1 5 ; XVIII, 3 ;  XIX, 1 -8, IO ; XXIII, 5, 20) . Auch 
sind deren viele, die sich an denjenigen aus der II .  Etappe verkniipfen. Jedoch ist die 
Tatsache, dal3 in der Ablagerung e1a keine Formen der Typen 1 -2a-d angetroffen wurden 
eine Charakterist1k der II I .  Etappe und das wollen wir wiederholt betonen. Vom Standpunkt 
der technischen Beschaffenheit treffen wir dieselben Gattungen wie in der II .  Etappe an 
(einschliel31ich mehrere Bruchstiicke mit Muschelschalen im Ton, der aber dichter und au13en 
iiberzogen ist, zum Unterschied von denjenigen aus den Niveaus der II .  Etappe, die Porosi
tăten aufwiesen) . Eventuell konnten wir von einer gr613eren Festigkeit des Tons sprechen, 
welche durch ein besseres Brennen ermittelt wurde ; die Farbe bleibt unverăndert ; wir 
unterstreichen j edoch das kastanienbraune, ziegelrote oder orangefarbige Aussehen der aus 
der Ablagerung e2 stammenden Bruchstiicke, welche Schattierungen gegebenenfalls 6fters 
auf eine sekundăre Brennung zuriickzufiihren sind. . 

Eine erste Charakteristik der aus den Ablagerungen der III .  ăneolithischen Etappe von 
Herculane (e1e - e2 und moglicherweise auch e1a) stammenden Fundbestănde ist das Fehlen 
der Schiisseln und Năpfe der Typen la-d • 2a-d ·  

Hingegen sind die Schiisseln und Năpfe mit hohem, ausladendem Rand und eingezogener Schulter vorhanden 
(Abb. 26, 4, 6 ;  27, 15,  1 6 ; 1 8, 20 = Taf. XXV, la-b). Aus einer Herdstelle der Ablagerung e1e stammen auch drei 
unvollstăndige GefăOe (Abb. 25 = XXVI, 2 ;  XXVI, 1 .4).  Nach der Art., in welcher sie lagen, scheinen sie keine 
praktische, sondern eine eventuell mit eincm Herdkult verbundene Rolle gespielt zu haben (obwohl der zwischen 
den Klebstellen freigebliebene Raum auch zur Speicherung der Warme hătte dienen kiinnen). Die Bruchstilcke ergeben 
die Hfilfte eines GefăOes mit kurzem, zylindrischem Hals, hohem, kegelstumpffiirmigem Kiirper und gewolbter Sehullter 
welche knopffiirmige Knubben aufweist (Taf. XXVI, I) ; die Hălfte eines kegelstumpffiirmigen GefăOcs mit leicht 
gerundeter Wandung und organischen senkrechten Henkeln (Taf. XXVI, 4) ; die Hfilfte eines Milchtopfes odcr eines 
GefăOes mit stark gewolbtem Kiirper, mit zwei mit zylindrischen Kniipfen versehenen Buckeln (Abb. 25 = Taf. XXVI, 
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Abb. 23. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I I .  Herculane Etappe : 4,8 aus den Abla
gerungen c ;  mutmal3lich I I .  Herculane Etappe : 1 - 3, 5 - 7, 9 aus den Ablagerungen c2 - e14 ;  

10, aus den Ablagerungen c2 und e2. 1 -9 = I .  Maf3stab ; 10  = I I .  Mallstab. 

7 1  

2 ) .  Kein Halsbruchstiick wurde vorgefunden. Ein kleines Bruchstiick stammt von einer Schiissel mit hohem, geradem 
Rand und ein a.nderes, von einem Gefăf3, dessen Form sich nicht wiederherstellen lăf3t. Die Hălfte eines Milchtopfes 
oder eines Gefăf3es mit gewiilbtem Kiirper, von schwarzer Farbe und mit Dberzug, weist a.uch eine sehr interessante 
Verzierung auf (Abb. 25) . Zwei breite, weit entwickelte, durch Kannelierung a.usgefiihrte Spiralen bilden das Ha.upt
muster. Der uniiberzogene Zwischenra.um, in dessen Mittelpunkt sich je ein orga.nischer Buckel befindet, wurde nach 
dem Brennen mit ·Rot iibertiincht. Auf diesem Grund entfa.lten sich die mit einer weif3en pastosen Farbe bemalten 
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Abb. 24. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I I .  Herculane Etappe : 4, 6, 7 Ablagerung c2 ; mutmal31ich I I .  
Herculane Etappe : 5 ,  Ablagerungen c2 - e1a ; 3 ,  Ablagerung eia ; 1 -2, Grube aus der Ablagerung e10 bis in 

Ablagerung eia. 1 - 3,5 = I I .  Ma13stab ; 4, 6, 7 = I. Ma13stab. 

42 

Verzierungsmuster. Diese bestehen aus schmalen,_ mit dem Pilise! gezogenen Linien, die einerseits die Spiralen abgrenzen 
und andererseits Dreieckmuster bilden. Auf diesen Linien werden mit dem Pinsel kleine zackenf6rmige Abschnitte 
aufgezeichnet. Das Verzierungsmotiv verleilit das Aussehen einer duri::h Inkrustation und Ausschnitt ausgefuhrten Verzie
rungsart aus einem spăterem Zeitabschnitt (z.B. Vucedol) . Der Hals wird vom Korper durch eine abwecbselnde weif3-
rot bemalte Linie getrennţ. Wenn die stratigraphische Lage dieser Gegenstănde auch ganz JJDbestreitbar ist, so bereitet 
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doch deren Zuschreibung irgendeiner der ăneolithischen Etappen von Herculane groLle Schwierigkeiten. Theoretisch 
und praktisch gibt es zwei Moglichkeiten : 

a) D ie Verwendung von Keramikbruchstlicken ader von zerschhigenen Gefăssen, · die aus den Abfăllen 
der mit dem Herdbau zeitgleichen Bewohnung stammem ; 

b) Die Verwendung von Bruchstlicken din einer ălteren Ablagerung angehorte und irgendwo, in den unbewohn
baren Stellen der Hohle weggeworfen wurden, wo manche lăngere Zeit frei herumlagen. Beweisgrilnde filr ader 
gegen jede der zwei Moglichkeiten gibt es in Fulie, vermăgen jedoch nicht die Waage auf die eine ader 
die . andere Seite zu neigen. Endgilltig gelost wird die Frage nur 

.
durch den Fund der anderen Hălften 

der in Frage kommenden GefăLle. Ein vollstăndiges GefăLJ, desselben Typs wie das bemalte oberwăhnte - ein Milch
topf (Abb. 24, 5) - gehărt der Ablagerung c2 ader eia an. Auf dessen Kărper gibt es vier kreisfărmige, leicht relie
fierte und polierte Oberflăchen. Der Kărperunterteil sowie der Hals sind ebenfâlls poliert. Der freigebliebene Zwischen
raum ist rauh und bestimmt, nach dem Brennen - bemalt worden. Ein enges Band - unter dem Rand -
wurde in derselben Art bchandelt. Keine Bemalungsreste sind erhalten geblieben. Wir vermuten, daB es sich um einen 
weiLlen Grund handelt, da das Rot Spuren hinterlassen hătte. 
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Abb. 26. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I I I .  Herculane Etappe : Ablagerung e2. 

Andere Formen lassen sich nur aus Bruchstilcken wiederherstellen u.zw. . GefăBe mit AusguLlrinne ; kleine halb
kugelfărmige GefăCle (Abb. 26, 2 ;  27, 10) ,  sokhe mit aus!a,iendem Rand (Abb. 26, 1 = Taf. XXV, 1 1 ) ; Gefăf3e mit 

10-c. 2706 
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abgerundetem Rand {Abb. 26, 7) und gewolbtem Kărper ; Gefăl3e mit langem, kegelstumpffărmigem Hals und gewolbtem 
Kărper (Abb. 26, 1 1 ) ; Tăpfe mit ausladendem l\'Iund {Abb, 26 1 0  = Taf. XXVII,  9) : GetăBe mi t ausladendem Mund 
und stark gewolbtem Korper {Abb. 26, .5) ; kurzhalsige Vorratsgefălle mit refierierter Schulter und kegelstumpf
fărmigem Korper {Abb. 26, 1 2 ; Taf. ·xxvn, 6 ;  kegelstampfforÎnige Gefălle mit zwei iiberrandstăndigen Henkeln {Abb. 
27,3 = XXV, 5) ; niedrige Gefălle, gew6lbte1 Kouper kurzer Hals, senkrechte Henkel {Abb. 27,6 = Taf. XXV, 7) ; 
SackgefăBe von groBen AusmaBen {Abb. 24, 1 - 2 ; 27, I = Taf. XXV, 7). Einige Bruchstiicke scheinen auf Schnabel-
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Abb. 27. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I I I .  Herculane Etappe : 
Ablagerung e2 . 14, WeiBbemalungsspuren. 1 - 12, 14 - 17 = I . MaBstab ; 

13 = I I .  MaBstab. 

gefăBe hinzudeuten, demjenigen von Pecica-· Sanţul Mare ăhnlich {Abb. 20 25 = Taf. XXVII,  3a-b) . Die Formen 
der bruchstiickweise geborgenen Tassen {Abb. ::lS, 1 1  - 1 5 ; XXV, 10 ; XXXII, 1 - 2) werfen eiue interessante Frage 
auf. Wir sind nicht in der Lage, genau anzugeben, ob diese cinen oder zwei Henkel hatten. Wir haben sorgfăltig alle 
Bruchstilcke aufgelesen, was uns folgende Feststellungen ermăglicht : 
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a) Die Tassen sind sowohl aus feinem, als auch aus grobem Ton hergestellt ; b) 
sicher stratiphiziert sind deren drei - alle buchstiickhaft - und gehoren der Ablagerung 
e1c - e2 an (Abb. 28, 1 1 , 14) ; c) sie haben leicht iiberrandstăndige Bandhenkel (Abb. 28, 
1 1 - 14) oder Henkel von ovalem Querschnitt (Abb. 28, 15) ; d. nichts deutet darauf hin, 
daB sie zwei Henkel gehabt hătten. Das Nichtvorhandensein von Bruchstiicken aus demselben 
GefăB, welche auf noch einen, dem bereits vorhancienen gegenstăndigen Henkel hinweisen 

- -·v-=-- - ?  
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Abb. 28. -'- Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 1 , 14 ,  Ablagerung e2 ( I I I .  Herculane 
Etappe) . 1 - 10, 1 2 - 13 ,  15, unstratiphiziertes Material. 5, Weil3bemalungspuren. 1 - 4, 

' 
9 - 15 = I . Ma.13stab ; 5 - 8  = II .  Ma13stab. 

wiirden1 diirfte fiir einhenklige Tassen sprechen. Die Tatsache, daB in ăhnlichen Verbănden 
(Cheile Turzii, Pecica-Şanţul Mare) , einhenklige Tassen nicht belegt wurden, sondem nur 
zweihenklige, legt fiir das Vorhandensein der zweihenkligen Tassen Zeugnis ab. Ganz gleich 
wie die Frage kiinftighin gel6st werden wird, bestehen beide Tassen-Typen in diesem chro-
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nologischen Horizont, sowohl m den mitteleutopăischen Gruppen,M als auch in denjenigen 
siidlich und ostlich der Karpaten (spăt-Cucuteni B, spăt-Cernavodă I usw.) .06 Die Henkel 
der III. Etappe sind verschiedenartig : bandfOrmig, organisch, aufgesetzt und Ofters uberrand
stăndig. 

Die V crzierung der Keramik aus dcn Nivcaus dcr I I I .  aneolithischcn Etappc von Băile Herculane ist armlichcr 
als diejenige aus elen Ablagcrungcn cler I I .  Etappe. Die bemalte Keramik habcn wir bereits obcn besprochen (siehe 
auch Abb. 27, 14) . In crster Reihc treffen wir Kerbcn o<lcr Eindriickc auf dem Gcfăf3rand oder -schulter (Abb. 26, 
8, 12, 13 ; 27, 1, 7, 9, 13 ; XXV, 8, 13, 15 ; XXVI I ,  3) , organische Buckel (Taf. XX\' II, 6) oder durch <las Driicken 
der Wan<l von lnnen nach Auf3en erzielte (Abb. 26, 5) ; poliertc Rillengruppen die in Alveolen enden (Abb. 18, 20 = 

Taf. XXV, l a-b) ; Kanncliircn (nicht sehr oft) auf dem Gefăf3kiirper (Taf. XXV, 6 ;  X XVIII,  Id,  2a, 2d, 4 - 5). Sel
tener und irgendwie entartet sind auch die auf eincm gestrichenen Grund ausgefiihrten Verzicrun�smuster (Taf. 
XVIII .  1 ,  7 - 8 ; XIX, l i ;  XXIV, 2c, 7) . Die Bliitezeit dieser lctztercn Verzierungsweise liegt gewif3 in der I I .  
aneolithischen Etappe. ·Und diescs um s o  mchr, als die Zuschreibung einiger derart verzierten Keramikbruchstiicke 
der III .  Etappe manchmal nicht ganz sicher ist. 

Ein ziemlich zahlreicher Fundbestand, der keine abweichende Form- und Verzierungs
elemente im Verhăltnis zu denjenigen aus den I.-III .  Etappen ausweist, ist leider nichtstrati
fiziert. Es kann manchmal leicht, ein anderes Mal schwieriger der einen oder der anderen 
ăneolithischen Etappe von Herculane zugewiesen werden. Wir haben j edoch nur j enen 
Fundstiicken, welche Bestandteile der genau stratifizierten GefăBe bildeten, eine sichere 
Eingliederung zugeschrieben. Das restliche Fundmaterial wird mit der Erwăhnung veranscbau
licht : ăneolithisches unstLatifizie1 tes Material. Und dieses stammt beinahe ausschlieBlich aus 
dem Raum A . 

Im Laufe der 1960- 1961 durchgefiihrten Forschungen wurden auch menschliche 
Oberreste entdeckt (siehe Beilage Nr. 1 ) .  Dem Bericht von C .S .  Nicolăescu-Plopşor und 
Alexandru Păunescu entnehmen wir : in einer kleinen, durch groBe, von O, 12 bis 0,40 m lange 
Steine gebildeten Nische aus dem Raume A war ein Frauenschădel ohne Unterkieier geborgen 
und darunter befand sich ein ebenfalls weiblicher Sakralknochen. Der Schădel lag mit dem 
Gesicht gegen Siiden und 0, 1 4  m unter ihm wurde clas Bruchstiick eines Rinder-Obe1beines 
und ein kleines schalenfOrmiges GefăB gefunden (Taf . XXIV, I ) .  

Stratigraphisch wurde die Stătte ausgehend von der unteren Grenze des I .  Niveaus 
(1961  der Bodrogkeresztur-Kultur zugeschrieben) errichtet. Das GefăB wird ebenfalls dem I .  
Niveau zugeschrieben. Nach unserer Numerierung entspricht das I .  Niveau dem Niveau b. 
Was clas GefăB anbetrifft, wurclen solche auch in den Ablagerungen der II. ăneolithischen 
Etappe von Herculane angetroffen, so daB es kein kennzeichnendes Datierungselement darstellt. 

1 1 . Peştera Veterani (Kreis Caraş-Severin) . Die Hohle ist bei Cazanele Mari, westlich 
vom Dorfe Dubova gelegen und hier wurden archăologische Funde aus mehreren Epochen 
angetroffen. Unter diesen erwăhnen wir auch ein Ktramikbruchstiick vom Typ Herculane II ,  
dessen Verzierung aus einer durch Einschnitte und weiBe Inkrustation ausgeffthrten Spirale 
bestand. 

5' Siehe z.B. B. Novotny, Slovensko v mladsej dobe 
Kamenneg, Bratislava, 1958, Taf. LVI I I - LX. 

55 riir Cucuteni B, siche Nestor-Zaharia, Transition, 
Abb. 2, 5, 6 ; fiir Cernavodă T. siehe Morintz ·Roman, 
A spekte, Abb. 16, 4, 8- 10 u. 18, 4 - 5, 7 - 8. 
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Abb. 29. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I .  Herculane Etappe : 9, 1 4 , Ablagerung b ;  
II .  Herculane Etappe : 4, 13, 15, Ablagerung c1 ; 1 -3, 6, 17, Ablagerung c2 ; III .  Herculane 

Etappe : 10, Ablagerung e10 •  5, 7 - 8, 1 1 - 1 2, 1 6, 18- 19 passim. 
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Abb. 30. - Băile Herculane - Peştera Hoţilor, 9, 1 1 , Ablagerung c1 ; 12, 14,  1 5, Ablagerung e1a ; 
1 -8, 10,  13, passim. 
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Abb. 3 1 .  - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 3, Ablagerung cw ; das restliche Material - unstratifiziert. 
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ENDĂNEOLITHIKUM IM DONAU-KARPATEN-RAUM 8i 

DIE RELATIVE CHRONOLOGIE DER ENDĂNEOLITHI SCHEN FUNDBESTĂNDE 

VON HERCULANE 

Die ăneolithische Schicht von Herculane iiberlagert stratigraphisch eine fundleere Abla
gerung und wird von Wohnniveaus aus einer friihen Etappe der Coţofeni-Kultur iiberlagert. 

Die Entwicklung der ăneolithischen Kulturen aus dem siidlichen und siidostlichen Teil 
des Banates nach der, sowohl in der Gegend von Porţile de Fier, als auch in den iibrigen 
Gebieten des Banates belegten Vinea-Turdaş-Kultur, ist uns nicht bekannt. Der Siidosten 
des Banates scheint, wenn wir den lnhalt des Niveau b von Herculane beriicksichtigen, mit 
den Sălcuţa-Wohnschichten aus Oltenien verbunden gewesen zu sein, wăhrend der Norden 
und Nordwesten in dem Verbreitungsgebiet der Tiszapolgar-Kultur einbegriffen war. . Die 
Grenze zwischen den zwei Kulturen- Sălcuţa-Tiszapolgar - ist eine noch nicht gelOste 
Frage. Eine Zeitlang diirfte diese Grenze, zufolge der Reliefbeschaffenheit, von groBerer Bestăn
digkeit gewesen sein, um spăter, zufolge der Stămmebewegungen, immer undeutlicher zu 
werden. Wie schon im vorhinein prăzisiert, bildet das Niveau b, dem auch die Plattform a 

angehort, eine besondere Etappe, die wir als die I .  ăneolithische von Herculane benannten. 
In diesem Niveau ist kein einziges nur die darauffolgenden Etappen kennzeichnendes Element 
erschienen, wie z.B. die reiche Verzierung der GefăBe in der Furchenstich-Technik oder die 
aufgesetzten Henkel . Eine genetische Verbindung mit den Funden der nachfolgenden Abla
gerungen von Herculane ist offensichtlich, aber so offensichtlich ist auch die Tatsache, daB 
zwischen den Niveaus b und c1 (das erste Niveau der Herculane II Etappe) ein wesentlicher 
Zeitabstand besteht, in welchem Zeitraum die Hohle nicht bewohnt gewesen ist. ln diesem 
Zeitabschnitt fand in anderen Siedlungen der Bildungsvorgang einer neuen kulturellen

'
Synthese 

statt, dessen Ergebnis auch die materielle Kultur der Etappen Herculane II und III  ist. 
Die technische Beschaffenheit der Keramik vom Herculane I Typ ist von den Umstănden 
der betreffenden Zone bedingt worden. Was die schwarze, stark polierte Keramik anbetrifft, 
so weist diese Sălcuţa-Merkmale auf. Von Sălcuţa-Art sind sowohl die Formen, als auch 
die Verzierungsmuster oder die Herstellungstechnik. Die Merkmale der Keramik vom Herculane 
I-Typ bescheinigen offensichtlich, daB es sich um eine Periode handelt, �elche der Sălcuţa 
IV vorangeht, j edoch nach den klassischen Etappen dieser Kultur liegt. Es fehlen z .B.  eine 
Menge Elemente, die nur Iiir die von D. Berciu I, II-a und eventuell II-b genannten Etappen 
kennzeichnend sind, wie die Graphitbemalung, oder die Schiisseln mit verdicktem Rand, 
welche Schiisseln so zahlreich in der klassischen Sălcuţa erscheinen. Kennzeichnende ElemP.nte 
der Keramik vom Herculane I-Typ finden wir in den Etappen IIc und III  von Sălcuţa.56 
Zwecks Synchronisierung wiirden wir (eigentlich eher intuitiv) fiir Sălcuţa III  neigen. Die 
Keramik des Herculane I-Typs weist auch Einfliisse vom TheiB-Charakter auf : graue Keramik, 
einige GefăBformen oder Verzierungsmuster (Abb. 19,5 = Taf. VI, 7, 12, 14, 28) . Voran
gehend haben wir die Tatsache betont, daB es in Herculane keine selbstăndige Bewohnung von 
Vinea,- TheiB,- Bodrogkeresztur-Typen gegeben hat. Fiir eine Synchronisierung mit den 
Etappen der Kulturen aus dem TheiBgebiet hat die Keramik vom Herculane I-Typ Analogien 
mit einigen Fundbestănden aus Deva-Ceangăi, eine Besiedlung aus der Dbergangsperiode 
von der Tiszapolgar- zur Bodrogkeresztur-Kultur.57 

56 Berciu, Contribuţii, S. 289- 309. Zum Unterschied 
von der durch zahlreiche Wohnungen gut abgegrenzten 
Etappe ne von Sălcuţa, ist die III .  Etappe an sicher 
stratifiziertem Material viel ărmer. 

1 1 -c. 2700 

57 O. Floca, Staţiunea de la sfîrşitul treptei de jos a 
barbariei din marginea Devei (O civilizaţie neatestată pe 
teritoriul Transilvaniei) , in SCIV, I ,  1950, 2, S. 220- 224 
(weiterhin Floca, Staţiunea) . 
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Die Etappe Herculane I I  (Niveaus c1 -c2) enthălt zahlreiche neue und verschiedene 
Elemente i m  Vergleich zur I. Etappe. Nur durch einen betrăchtlichen, zwischen den beiden 
Etappen verflossenen Zeitabstand konnen wir uns das plotzliche Auftauchen der zahlreichen 
neuen Elemente erklăren. 

I m  Vergleich zu den Funden aus den oltenischen Siedlungen vom Typ Sălcuţa IV, 
weisen diejenigen der Herculane 11-Etappe viele Ăhnlichkeiten, aber wiederum auch viele 
Unterschiede auf. Selbstverstăndlich konnten wir im ersten Falie an ein einheimisches Spezi
fikum denken, das auf die starke Sălcuţa-Grundlage, von welcher sich Sălcuţa IV entwickelt 
und auf die engeren, von der Kultur der Etappe Herculane I I  widerspiegelten Kontakte mit 
der Bodrogkeresztur-Kultur zuriickzufiihren ist. Doch wollen wtr auch die Tatsache nicht 
iibersehen, daB die Sălcuţa-Siedlung aus Ostrovul Corbului, von spătem Sălcuţa-Charakter, 
sich unweit von Herculane (70 km auf normalen Zugangswegen) befindet und daB von der 
ersten nicht weit entfernt, die Fundbestănde aus Izvorul Bîrzei gefunden wurden, welche sich 
von den typischen Sălcuţa IV-Funden aus Sălcuţa selbst oder aus anderen Siedlungen desselben 
Typs unterscheiden, hingegen denjenigen der ăneolithischen Etappe Herculane I I  ăhnlich 
sind. Den heutigen Kenntnissen gemăB, ist die Etappe Herculane I I  spăter als die bis j etzt in 
Oltenien gekannten Siedlungen vom Sălcuţa IV-Typ. Kiinftige Forschungen werden genauer 
feststellen konnen, ob Sălcuţa IV ihre Entwicklung friiher als andere ăhnliche Phănomene 
abschlieBt und durch eine andere Kultur ersetzt wurde, oder ob ihre Entwicklung auch in 
einer Periode, die fortbesteht in uns unbekannten Fo1men, die der Etappe Herculane II zeit
gleich war. 

Die Etappe Herculane II spiegelt offensichtliche Verbindungen mit einer der Cernavodă
Kulturen wider, sowohl durch das Vorhandensein der Keramik mit Muschelschalen, als 
auch durch andere Inventargegenstănde. Die Arbeitstechnik der Keramik, aus einem mit 
gestoBenen Muschelschalen angeriebf'nen Ton, ist grob, mit Porosităten, derjenigen aus 
Cernavodă I, Renie II odtr Cernavodă III verbliiffend ăhnlich.58 Die Formen, sowie die auf 
einem GefăB aufgesetzten Henkel (Taf. VIII, 3) bezeugen jedoch eine einheimische Art. AuBer 
der Tatsache, daB die Keramik offensichtliche Zusammenhănge mit derjenigen vom Cernavodă 
Ty p aufweist, sowie die gegen die Donau zugerichtete Lage des Ortes Herculane (selbst die 
M l scheln konnten nur aus dem Donaugebiet gebracht werden) bieten sich leider keine anderen 
b ezeichnenderen Synchronisierungselemente zwischen Herculane I I  und den Kulturen vom 
C ernavodă-Typ. Ein Gesamtvergleich zwischen den Kulturresten der Etappe Herculane I I  
und denjenigen der Cernavodă- Kulturen lăBt sehen, daB sich diese weder auf die Cernavodă
I-Kultur (welche in ihren friihen und mittleren Etappen mit den der Sălcuţa IV-Phase voran
gehenden Sălcuţa-Etappen zeitgleich ist) , noch auf die Cernavodă III-Kultur beziehen. 
Hingegen finden wir ziemlich viele Ăhnlichkeiten mit der Gruppe Olteniţa-Renie II (die 
zwischenstufige, intermediăre Etappe zwischen den I. und III .  Cernavodă-Kulturen) .  Diese 
betreffen die GefăBformen, die Verzierungsmuster, die iiberrandstăndigen Henkeltypen.69 
Aus der Renie II-Siedlung stammt auch eines der wenigen Metallstiicke der Cernavodă
Kulturen (eine Kupfernadel mit einem gebogenen Ende), dessen Analogien ebenfalls in Hercu
lane, in den Etappen I -I I  zu finden sind ; dessen Fundumstănde sind aber ziemlich ungewiB : 
an der Grenze zwischen den Cernavodă I- und Renie II-Schichten. Das Vorhandensein einer 
friihzeitigen Etappe der Cernavodă IIl-Kultur in der Gegend von Porţile de Fier (vereinzelte 
Funde bei Dubova-Cuina Turcului und Gornea) verstărken die Vermutung, daB die Etappe 
Herculane I I  der Cernavodă III-Kultur vorangeht. Obrigens diirfte die răumliche Năhe zwischen 

5B :Ylorintz-Roman, A spek/e. 59 Ebenda, S. 77. 79 u .  Abb. 24 -26. 
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den Fundbestănden vom Herculane II- und Cernavodă I II-Typ sich in irgendeiner Weise auch 
im Gebiet der Sachkultur widerspiegeln. 

Die III. ăneolithische Etappe von Herculane ist eine Fortsetzung der II .  Etappe, aus 
welcher zahlreiche Elemente fortbestehen. Das plOtzliche Verschwinden mancher Gefăl3-
gattungen (der Schiisseln mit eingezogenem, verdicktem, hohem Rand, der Henkel vom Sălcuţa
Typ) oder einiger Metallstiicke (das Fehlen der Nadeln mit gebogenem Ende aus den Niveaus 
der III .  Etappe erscheint uns nicht zufăllig) , die beredte Abnahme der in der II .  Etappe 
so kennzeichnend verzierten Keramik, scheinen uns zu beweisen, da13 es zwischen der II .  und 
111 .  Etappe von Herculane einen Hiatus gab - ein Zeitraum in welchem die Hohle nicht 
bewohnt gewesen ist . Obwohl die Vergleichselemente noch spărlich sind, glauben wir <loch, 
dal3 die sud.lichen Nachbarn der Trăger der Herculane I II-Etappe Stămme der sich bildenden 
Cernavodă 1 11-Kultur gewesen sind. 

12. Peştera Româneşti (Gemeinde Curtea, Kreis Timiş, Abb. 33, 3- 12) .  
1948 hat M .  Moga60 Grabungen unternommen, die ein reiches Material ergaben, welches 

in den Sammlungen des Museums in Timişoara aufbewahrt wird. Weitere Kontrollgrabungen 
fiihrten FI. Mogoşanu und I .  Stratan 61 in 1960 durch ; der Fundbestand wird im Museum Lugoj 
ambewahrt. Die Fundbestănde wurden der Criş-, Theil3- und Coţofeni-Kulturen 62 zugo
schrieben. Das Studium dieser Fundbestănde veranlal3te uns zu einer Mitteilung,63 in welcher 
wir angaben : a) Obwohl in der Româneşti-Hohle keine zufriedenstellenden stratigraphischen 
Beobachtungen gemacht wurden, ist der Fundbestand zu kennzeichnend um Zweifel aufkommen 
zu lassen ; b) eine Criş-Siedlung ist in keiner Weise nachgewiesen ; c) die Tiszapolgar- Kultur 
ist gut beurkundet ; dif Gefăl3formen und die Verzierungsart deuten mittelbare Verbindungen 
mit den Formen und Verzierungsmotiven der Gefă13e aus dem Friedhof von Decea Mureşului 
an ; d) eine zahlenmă13ig geringe Keramikgruppe, von dem Tiszapolgar-Material verschieden, 
von schwarzer, grauer, ziegelroter Farbe, mit Scherben und Steinchen im Ton, von porosem 
und rauhem Ău13eren, nebst emer anderen, aus femem Ton, mit Oberzug, werden der Etappe 
Herculane I I  zugewiesen. 

Obwohl bruchstlickig, deutet da.s Material auf folgendc Formen hin : GefăOe mit langem, zylindrischem Hals 
(wahrschcinlich Milcht6pfe) (Abb. 33.4). Năpfe (Abb. 33, 1 2) .  GefăOe mit einer nach AuOen gebogenen Lippe und 
gewolbter Schulter (Abb. 33, 1 1 ) ,  solche von groOcn AusmaOen mit kurzem Hals und gcwolbtem Korper (Abb. 33, 
3, 9) , kegelstumpfformige GefăOe (Abb. 33, 8, 10) ,  halbkugelformige GefăOe (Abb. 33, 7) ; aufgesetzte Henkel (Abb. 
33, 3, 5, 8, 10) ,  solche mit ovalem Querschnitt ader bandformig sind ebenfalls vorhandcn. Verzierung : Reliefleisten
abschnittc (Abb. 33, 8) ; măanderf6rmige Muster auf gestrichcnem Grund (Abb. 33, 4) ; Linicn, welchc von ovalen 
mit măanderformigen kombinierten, in der Furchenstich-Technik ausgeflihrten Eindriicken umrandet sind (Abb. 33, 
6) . kreisformige, mit einem Knochen ausgefiihrte EindrUcke, eingeprăgte Kreise, nebst gestrichenen, von Linien 
in Furchenstich-Technik abgegrenzten Zonen (Abb. 33, 7), Kerben und Eindriicke auf der Schulter ader dem Korper 
der Năpfe (Abb. 33, 5, 8, 10) ; 

e) die Coţofeni-Bewohnung ist einer spăten Entwicklungsetappe (Cîlnic) der sieben
biirgischen Variante zugehorig. Sie spiegelt einige Einflfi.sse vom Kostolac-Typ wider. Von 
diesem Standpunkt ist die Hohle Româneşti eine Grenzstation zwischen den siebenbiirgischen 
und den banater Varianten der Coţofeni-Kultur.64 

60 M. Moga, în « Studii *· 2, 1949, I, S. 95 -97 ; 
Ders. ,  in RevMuz, I, 1964, 3, S. 295. 

"1 Siehc SCIV, 17, 1966, 2, S. 235. 82 Ebenda. 
•1 Petre Roman u. I. Stratan, Descoperiri arh�ologice 

privind eneoliticul din Banat, Mitteilung auf der Tagung 
der Museen, Mai 1969. 

64 Wir haben keine Belege, um von einer unabhă.n
gigen Kultur vom Kostola'.:-Typ im Banat zu reden (siehe 

V. Borneanţ, Cultura Kostolac de la Cuina Turcului , 
in SCIV, 17, 1966, 2, S. 345 -353) . In der unebenen Zone 
aus dem rumănischen Banat finden nur Eindringungen
vom Kostolac-Typ in dem Milieu der Coţofeni-Kultur 
statt. Diese Elemente, die eine einheimische Fă.rbung 
der Coţofeni-Kultur aus dem Banat verleihen, sind 
jedesmal in der Minderheit. Obrigens sind die Kostolac
Elemente sogar bei Cuina Turcului in der Coţofeni
Schicht aufgetaucht. Eine gleichc Lage finden wir auch 
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13. Pecica - Şanţul Mare (Kreis Arad, Abb. 34-37) . Im Museum Arad befindet sich 
ein reiches und kennzeichnendes Material,65 <las Ergebnis der zwischen 1898- 1902 von Domotor 
Laszlo und der 192366 von Marton Roska durchgefiihrten Grabungen. Im siidwestlichen Teii 
des schon in der Bronzezeit besiedelten Hiigels hat Marton Roska die alteste Kulturschicht 
freigelegt, die von einer sterilen Anschwemmungsschicht bedeckt war. Die Schicht wird dem 
Endaneolithikum 67 zugeschrieben und darin waren viele Gerate aus Feuerstein, Obsidian, 
Knochen und Kupfer (Nadeln, Ahlen, Angeln, ein Armreifen) 68 geborgen. Unter anderen 
werden auch zwei bemalte Keramikbruchstiicke erwahnt.69 Drei GefaBe und mehrere Kupfer
gegenstande wurden 1942 70 ver6ffentlicht, j edoch ist deren Zeichnung nicht genau. 

Die Tatsache, daB die Bewohnung aus der unteren Schicht sich auf einem niedrigen 
Gelande befindet im Gegensatz zu derjenigen aus der Bronzezeit, die auf einem hoherem 
Gelande liegt, wie auch die Ablagerung von Anschwemmungen, welche die zwei Siedlungen 
voneinander trennt, deutet auf ein trockenes Klima, dem eine regenreiche Periode folgte. 

Das archăologische Inventar der untcren Srhicht von Pecica enthălt Gcrătc aus Feuerstcin und Obsidian 
(Schaber auf Absplissen oder Klingenenden von kleinen Ausma13en ; Kerne mit Absplissen von mikrolithischen Klingen ; 
mikrolithische Kiingen mit oder ohne Retusche ; eine dreieckigc Pfeilspitze (Abb. 34, 5), kleine Meil3el aus Knochen 
(Abb. 34, 6, 7), Klingen aus Wildschweinschneidezăhnen (Abb. 34, 8, 9), Kupferahlen,71 vierkantig, beide Enden 
spitz (Abb. 34, 2) . Messer- oder Dolchklinge 72 (Abb. 34, I ) ,  Kupferarmringe 73 (Abb. 34, 3), Kupferhaken 7' (Abb. 
34, 4) . M. Roska gab noch zwei andere Ahlen,75 eine fragmentărc Klinge 78 und eine Gu13form 77 wieder. 

Die Keramik, <las kennzeichnendeste lnventarelement, obwohl gr613tenteils in Bruchstiicken geborgen, wei3t 
eine grol3e Formenverschiedenheit auf. 
1 .  Am hăufigsten sind die tiefen Năpfe (Abb. 35, 1 1 , 15,  19-22) aus hochwertigem Ton, mit ăul3erem Oberzug, von 
grauer, kastanienbrauner, schwarz-grauer Farbe, manchmal mit Metallglanz ; die Oberseite mehr oder minder nach 
aul3en gebogen, die Schulter gewolbt. Sie sind mit zwei Henkeln versehen, welche den Rand mit der Schulter ver
binden, in welcher Zone sie - beim Aufsetzen - verschiedene Formen annehmen (Abb. 35, 1 1 , 1 5, 20 -22). Ofters 
iiberragen die Henkel den Rand, in anderen Făllen beginnen sie jedoch gleich unter dem Rand. Die Năpfe sind spă.rlich 
und nur auf der Schulter verziert : organische Buckel (Abb. 35, 20) oder solche die durch einen von innen nach 
aul3en ausgeiibten Druck erzielt wurden {Abb. 35, 23), (in diesem Fall sind sie von einer eingeschnittenen Linie 
umrandet) ; senkrechte reliefierte (Abb. 35, 19) oder vertiefte Kanneliiren ; tiefe, durch parallele Schnitte in dem 
weichen Ton des Schulterteils erzielte Rillen ; Reihen von ovalen Eindriicken (Abb. 35, 22) . Ein anderer Napftypus 
(Abb. 35, 9, 23), ebenfalls tief, unterscheidet sich durch den kegelformigen Oberteil von dem ersten. Er ist aus 
gutem Ton, in grauer oder kastanienbraun-grauer Farbe ausgefiihrt. 
2. Die Schttsseln, aus qualitativ gutem Ton, mit Oberzug, mechanisch poliert, von grauer, grau-gelblicher, schwarz
graulicher und orange Farbe weisen mehrere Varianten auf : tief, mit umgestiilptem Oberteil und zwei aufgesetzten 
Henkeln (Abb. 35, 2, 5, 6, 8) ; niedrig, mit leicht nach au13en umgestiilptem oder gebogenem Rand (Abb. 35, 4, 12) ; 
tief, mit nach innen abgerundetem Rand {Abb. 36, 6, 15, 19) ; halbkugelformig, geraderandig (Abb. 36, 2 ;  37, 3) .  
Die spă.rlichen Verzierungselemente bestehen aus : Kanneliiren - durch kleine, vertiefte Rillen erzielt (Abb. 35, 2, 4). 
Buckeln (Abb. 35, 12). 
3. Milchtopfe, aus gutem Ton, von grauer Farbe, mit Oberzug, langem und ei ngezogenem Hals. Auf dem Hals, 
aufgesetzte Henkel (Abb. 36, 5, 1 0) .  

i n  anderen, von V. Boroneanţ angegebenen Fundorten 
(a.a.O., S. 349). Ostrovul Banului und Peştera Româneşti 
sind von dieser Liste zu streichen. 

85 Inventamummem : 5619- 5627, 5636, 5646, 5648, 
565 1 ,  5654- 5656, 5692, 5704, 5834, 5836 -38, 5840 -46, 
5848- 50, 5856, 5858- 59, 5863 -65, 5867 -70, 5872 - 74, 
5876- 77 - fttr die Keramik ; 5470 -5522, 5660 -84 -
fiir die Feuerstein- und Obsidiangeră.te ; 5583 - 5608, 
5650 - fiir Knochen-, 5609 - 18, 5630 - fiir Kupfer
gegenstănde. Unter den Nr. 5884 und 5899a wurden die 
1924 entdeckten Gegenstă.nde verzeichnet. Aus D6m6t6r 
Laszl6s Forschungen : Nr. 4 10, 822, 2107 - 10,  2 1 16- 17, 
2129-30 = Keramik. Ein Gefă.13, Nr. 1032, wurde 19 10  
oder 19 1 1  vorgefunden. Fiir mehrere Kupfergegenstă.nde 
(Nr. 1804 - 1819), 1 9 1 1 freigelegt, wird die stratigraphische 
Lage nicht angegeben. 

88 M. Roska, in AO, I I ,  1 0, S. 466- 469 bezieht 
sich auf diese Funde ; Ders., Erdely regeszteti Repertorium, 
Cluj, 1942, S. 224-255 u. Abb. 273 - 275. 

87 Ders., in AO, I I ,  10, S. 467-468. 
88 Ebenda. 
89 Hinsichtlich dieser sagt M. Roska : • . . .  Mir scheint, 

dal3 <las Gefă.13 nach der Bemalung nicht wieder gebrannt 
wurde t (a.a.O., S. 468) . 

70 M. Roska, Repertorium, Abb. 237 -275. 
71 Ebenda, Abb. 275, 2, 5. 12 Ebenda, Abb. 275, 3. 
73 Ebenda, Abb. 275, l ,  4.  
74  Ebenda, Abb. 275, 10.  
75  Ebenda, Abb. 275, 8, 9.  
78 Ebenda, Abb. 275, 7. 
77 Ebenda, Abb. 275, 1 1 . 
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Abb. 34. - Pecica - Şanţul Mare, untere Schicht ( 1 - 9) ; Sălcuţa (10) ; Ostrovul 
Corbului ( 1 1 ) .  1 - 4, 10 - 1 1 , Gegenstănde aus Kupfer ; 6 -9, Gegenstii.nde aus Knochen ; 

5, Pfeilspitze aus Feuerstein.  
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4. Gcfăl3e aus gutcm Ton, mit Iangcm, kcgelstumpfformigem Hals, reliefiertcr Schulter, aufgcsetzten Henkeln (Abb. 
36, 20). die den Hals mit der Schultcr verbinden. 

5. Vierkantige Gefă13e mit vierlappiger Lippe, aus grauem Ton, mit platter oder in vier Abschnitten aufgeteilter 
Standflăche (Abb. 36, 3, 2 1 ,  23). In einem Fall ist das Gefii.13 mit kleinen Osen versehen, die auf dem terminalen 
Teii der Lappen aufgesetzt wurden (Abb. 36, 3) . 

6. Unvollstăndiges Gefăl3, mit orangefarbigem Oberzug, ovalem Querschnitt und, am Oberteil, aufgesetzten Henkeln 
(Abb. 37, 17) .  

7 .  Rechteckige Gefăl3e (Abb. 36, l a-c, 16, 18'1 aus gutem, grauem oder schwarz-graulichem Ton, von kleinen Aus
ma13en, flach oder vierfiissig (in eincm F:3.il wird die FuOsohle nachgeahmt :  Abb. 36, la-c) ; ein Exemplar ist mit 
aufgesetzten Hcnkeln versehen (Abb. 36, 18). 

8. Deckel aus feinem Ton, graufarbig, mit senkrecht durchlocherten zoomorphen Buckeln (Abb. 37, 6) . 

9. Gefăl3 aus gutem Ton, von grauer Farbe, mit hoheru, kegelstumpffiirmigem Hals, stark gewiilbtem Kiirper und 
zwci iiberrandstăndigen Bandhenkeln, die den Rand mit der Schulter verbinden (Abb. 37, 9). Der in zwci Register 
cingeteilte GefăOhals ist mit eingeschnittenen Linien in Netzmuster verzicrt, derartig schraffiert, dal3 ma:::.nder
formige Muster entstehen. Dic Schulter ist mit Gruppen von ilarallelen Reliefstreifen verziert. 

IO. Schwarzfarbiges Gefăl3, ohne Oberzug, mit kurzem Hals, gewolbtem Korper, aufgesetztem Henkel auf dem Kiirper 
und einem hornformigen Fortsatz auf dem entgegengesetzten Teil (Abb. 37, IO) .  

1 1 . Graufarbiges Gefal3, mit Oberzug, kurzem Hals, gewolbtem Korper und vier senkrecht durchlocherten aufgesetzten 
Henkeln (Abb. 37, 7). 

12. FuOgcfăOe : a) hohe, mit vier Heihen Henkel nachahmenden, aufgesetzten Buckeln (Abb. 36, 17) ; b) niedrigere, 
kegclstumpfformige (Abb. 36, 9) oder abgerundete (Abb. 36, 14) .  

13. Topf aus grau-ka.stanienbraunem Ton, grob bearbeitet, mit kurzem, nach au13en gebogenem Rand, leicht gerun
deten Wănden, eingeritztem Rand ; auf dem Korper, ein Reliefleistenabschnitt, gewellt und eingeritzt (Abb. 37, 2) . 

14 .  Gefăl3 von kastanienbraun-grauer Farbe, grob, mit kurzem Hals, vereinzelten Randeindriicken, organisC'hen Buckeln 
auf dem Korper (Abb. 37, 15).  

15. GefăO von gro13en AusmaJJen, dickwandig, mit Oberzug, ausladendem Rand und Ieicht abgerundeten Wănden 
(Abb. 37, I ) .  
1 6. Kleines halbkugelformiges Gefăl3, kastanienbraunfarbig, mit Oberzug (Abb. 36, 2) . 

17.  Grobe MiniaturgefăUe mit zwci Osen (Abb. 35, 14 ; 36, 12). 

18. Kastanienbraunfarbiges Gefăl3, Dberzug, hoher Hals, gewolbte Schulter (Abb. 36, 13) ; auf dem Hals mit Fisch
grătmustet verziert. Hochstwahrscheinlich hatte _das Gefăl3 zwei Henkel. 

Einige Bruchstiicke weisen auf folgendc Formen hin : a) kurzhalsiges Gefăl3, gcwolbter Korper, mit zwei Henkeln, 
die den Hals mit der Hochstrundung des Ki>rpers verbinden (Abb. 37, 16) ; b) Gcfăl3e von gro13en Ausma13en (Abb. 
35, 13, 18 ; 37, 5, 12), dickwandig, aufgesetzte Henkel auf dem unteren Teii ; c) Gefăl3 mit senkrecht kannelierten 
Henkeln aus breitem Band (Abb. 36, 1 1 ) ; d) Gefăl3e mit runden durch das Driicken der Innenwand nach Au13en 
erzielten Anschwellungen von gro13en Ausma13en (Abb. 37, 8) ; e) kleine Gefăl3e mit organischen Buckcln (Abb. 37, 
1 1 ) ; /) Bruchstiicke eines Gefăl3es von gro13en AusmaOen (\Vanddicke 12 mm) , aus grobem, mit gestoDenen Scherben 
gemischtem Ton. Ober einem diinnen braunen Dberzug wurden, vor dem Brennen, schwarz-braune Streifen bemalt 
(Abb. 37, 13). Das Streifcnmustcr ist leicht erkennbar, dasjenige aus Kurven deduktiv. Demnach ist Roskas Behaup
tung, dal3 die Bemalung nach dem Brand erfolgte 78 zu berichtigen ; g) Gefăl3 mit Ausgu13rinne (Abb. 37, 14) ; kleine 
Gefăl3e mit eingeritzter Randverzierung und kleincn Osen (Abb. 36, 4 ) .  

Ebenfalls aus feinem grauen Ton wurde ein kleiner runder Deckel mit zwei kleinen Durchlocherungen bear
beitet (Abb. 36, 7). 

Zum AbschluB dieser kmzgefaBten Vorlegung der in der unteren Schicht von Pecica
Şanţul Mare geborgenen Kerarnikreste, wollen wir noch einrnal die gute Qualitat des Tones, 
aus welchern diese hergestellt wurden, das Vorwiegen der grauen Farbe, die sparliche <loch 
kennzeichnende Verzierung, das Vorhandensein der sorgfaltig gestalteten aufgesetzten Henkel, 
sowie das totale Fehlen der Furchenstich-Keramik unterstreichen. 

78 Siehe Anm. 69. 
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DIE RELATIVE CHRONOLOGIE D E R  ENDĂNEOLITHI SCHEN FUNDE VON ROMÂNE�TI t.:ND A U S  DER 
UNTEREN SCHICHT VON PECICA 

Zum Unterschied von Herculane oder Sălcuţa IV, befinden sich die letztangefiihrten 
Besiedlungen in einer Zone mit starken Traditionen von Thei.13-Charakter. Zahlreiche Funde 
aus dieser Gegend belegen Tiszapolgar-, Bodrogkeresztur-, Coţofeni- und Baden-Besiedlungen. 
Demnach werden wir versuchen, im Verhaltnis zu diesen Kulturen auch die chronologische 
Lage unserer Funde zu prazisieren. Geographisch befindet sich die Hohle Româneşti in einer 
Gebirgszone, wahrend Pecica in der Banater Tiefebene gelegen ist. Ein Vergleich zwischen den 
Funden von Româneşti und denjenigen von Pecica weist offensichtliche Ăhnlichkeiten (GefaJ3-
formen, aufgesetzte Henkel) , aber ebenso offensichtliche Unterschiede auf. Die Unterschiede 
fiihren wir auf einen Zeitabstand zuriick : indem sich die Funde von Româneşti in den Grenzen 
der Etappe Herculane II einfiigen, finden wir denen von Pecica- Gleichartigkeiten in der 
Etappe Herculane III .  Demnach ergibt sich die Moglichkeit, in der Zukunft auch in der Banater 
Tiefebene eine kulturelle und chronologische Etappe vom Herculane I I- und Româneşti-Typ 
zu entdecken, welche der Bewohnung aus der unteren Schicht von Pecica vorangehen sollte. 

Obwohl die stratigraphischen Beobachtungen von Româneşti keine genauen Daten 
bieten, ist es j edoch klar, daJ3 die Keramikreste mit aufgesetzten Henkeln nur denjenigen der 
Tiszapolgar-Kultur nachfolgen und denjenigen der Coţofeni-Besiedlung vorangehen konnen, 
indem beide Kulturen in derselben Hohle vorhanden sind. Nach unserer Meinung ist diese 
chronologische Lage ebensowohl von dem Tiszapolgar als auch vom Coţofeni-Horizont be
trachtlich entfernt . 

Fiir die Feststellung der relativ-chronologischen Lage des Fundbestandes aus der unteren 
Schicht von Pecica, waren die nachstgelegenen Funde aus dieser Gegend, die in Frage kommen 
konnten, diej enigen von Sînpetru German, einer auf dem linken Mureşufer gelegenen Ortschaft. 
Bei Sînpetru German hat Egon Dorner 79 Kontrollgrabungen in dem « Fîntîna Vacilor » genann
ten Punkt durchgefiihrt, bei welcher Gelegenheit er mehrere GefaJ3e von Bodrogkeresztur
Charakter freilegte. Diese stehen mit Bestattungen in Verbindung und wurden sowohl durch 
die Badener-Besiedlung, welche sie iiberlagert, als auch von den sarmatischen Grabstatten 
gestort. In einem anderen, « Hotarul Rech » genannten Punkt, brachte eine zufallige Ent
deckung eine kreuzschneidige K upferaxt zum Vorschein, die Egon Dorner der J aszladany-Serie 
zuweist und der er perfekte Analogien bei Decea Mureşului findet. 80 Die GefaJ3e von Sînpetru 
German : Milchtopfe, blumentoptformige Gefaf3e, solche mit hohem, mit Lochern verziertem 
Fuf3, Napfe (als Form mit denjenigen aus Tîrgu Mureş identisch) 81 ; die mit organi::.chen Buckeln 
verzierten VorratsgefaJ3e fiigen sich der friihzeitigen Bodrogkeresztur Etappe ein. Der 1968 
entdeckte Milchtopf weist auf dem Korper zwei blasenformige Ausbuchtungen auf. Dieser 
Milchtopf, wie auch manch andere GefaJ3formen (Milchtopfe, Vorratsgefaf3e) oder Verzierungs
motive (organische Buckeln) finden Analogien in den Funden von Pecica, jedoch ist der 
typologische und chronologische Abstand zwischen den zwei Fundorten offensichtlich. 

Zufolge den Oberflacheforschungen in dem, ebenfalls auf dem Gebiet der Ortschaft 
Sînpetru German gelegenen Punkt « Malul Înalt » hat Egon Dorner ein interessantes, <loch 
beschranktes Keramikmaterial aufgelesen,82 welches, durch seine Verzierungsmu!;ter, den kenn-

79 E. Dorner, Cercetări şi sipături arheolol(ice în 
judeţul A rad, in « Materiale », IX, 1970, S. 45 1 ,  455. 

80 Ebenda, S. 456. 81 Kovacs Istvan, Station prehistorique de Marosvdsar
hely ; cimetiere de l' epoque scythe et de la mirgation des 

peuples, in « Dolgozatok », VI, Cluj, 1915, Abb. 16 a-c 
(weiterhin : Kovacs, }Jarosvdsarhely) . 

82 Das im Museum aus Arad aufbewahrte :\faterial 
konnte unsererseits dank der freundlichen Hilfsbercitschaft 
des Kollegen E. Dorner studiert werden. 
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zeichnenden Typen der Bodrogkeresztur- Kultur entspricht. Und zwar handelt es sich um 
Keramikbruchstiicke, welche mit schraffierten und mit weiB iibertiinchten Băndern in Netz
muster {măanderformige Muster) verziert sind. Die ausgesparten Răume sind mit weiB inkru
stierten Punkteindriicken verziert. Ein Bruchstiick mit blasenformiger Ausbuchtung findet 
seinesgleichen in Pecica, Herculane, Pusztaistvanhaza,83 Szarvas,84 Mezogyan- Sz616skert,85 
Sălcuţa und stammt wahrscheinlich von einem Milchtopf her, welcher demjenigen in dem 
Friedhof von « Fîntîna Vacilor » gefundenen gleich ist. Merkwiirdig sind auch zwei in der 
Furchenstich-Technik verzierte Bruchstiicke, doch hindert uns ihre Kleinheit, wie auch die 
Tatsache, daB ihre stratigraphische Lage nicht bekannt ist, sie mit Bestimmtheit demselben 
kulturellen Zusammenhang zuzuschreiben. Die Spărlichkeit des geborgenen Materials gestattet 
uns nicht, die Funde von « Malul Înalt » genauer in die Bodrogkeresztur-Entwicklung einzu
gliedern, auBer einiger allgemeinen Hinweise auf die Bodrogkeresztur- (Phase A)-Verzie
rungsart. DaB die GefăBe vom Bodrogkeresztur-Typ atis dem F1iedhof von « Fîntîna Vacilor » 
keine ăhnliche Verzierung wie diej enigen von « Malul Înalt » aufweisen, ist kein Hindernis,um 
sie mit den letzten zeitgleich zu betrachten. Uns sind die Bodrogkeresztur- Siedlungen nicht 
so vertraut, um deren materielle Kulturreste mit denjenigen aus den Friedhi:ifen zu vergleichen, 
wo iibrigens die Beigaben auch einen selektiven Charakter gehabt haben diirften. 

Die Funde von <c Malul Înalt » und « Fîntîna Vacilor » weisen geniigend abgesonderte 
Elemente auf, um sie als eine chronologisch von denjenigen aus Pecica entfernte Erschei nung 
zu betrachten. Da sie als eine Erklărung fiir die Verzierungsart der ăneolithischen Ablagerungen 
c1 - c2 aus Herculane (II) bieten, schreiben wir ihnen ein gr6Beres Alter zu, als der Herculane 
Il-Etappe, wie auch selbstverstăndlich den Funden von Pecica. 

Die Gefăl3e von Beba Veche,86 auBer deren Bodrogkeresztur-Charakter, geben uns 
nicht zu viele Vergleichselemente von chronologischem Wert. Hingegen finden die zwei GefăBe 
von Curtici,87 wovon das eine mit măanderformigen Mustern in Furchenstich·Technik 88 
und das andere mit schraffierten Linien 89 verziert sind, Analogien mit den von uns behan
delten Funden (das letzte, z .B. erinnert uns an die Verzierungsart eines GefăBes von Pecica : 
Abb. 37, 9 und eines anderen, vom selben Typus, von Cheile Turzii) und verstărken unsere 
Oberzeugung, dal3 ein ăneolithischer Kulturhorizont in der Flachlandzone des rumănischen 
Banates best.anden hătte und daB dieser demjenigen, durch die untere Schicht von Pecica (in 
welcher auch Furchen:>tichkeram1k geborgen war) vertretenen Horizont voranging. Die 
Beschaffenheit der GefăBe von Curtici schreibt diese in dem Zeitabstand zwischen Sînpetru 
German und Pecica ein, eine dem Friedhof von Pustaistvanhaza 90 nahestehende Zeit. 

Da kein all zu groBer kultureller Unterschied zwischen den Funden aus dem Flach
gebiet des rumănischen Banates und denjenigen aus dem Siidosten Ungarns bestehen kann, 
diirfte ein Vergleich der Tatsachen nicht uninteressant sein. Die bedeutendsten Funde stammen 
von H6dmezovasarhely. Von dort, auBer einigen der Tiszapolgar 91 oder Bodrogkeresztur 
Kulturen 92 zugehorenden Restt.n, sind es die Keramikbruchstiicke von Szakalhat 93 und 
Hunyadihalom, denen wir unsere ganz besondere Aufmerksamkeit schenken. Die Keramik 

83 Jeno Hillebrand, Das Jyahk upferzeitliche Griiberfeld 
von Pusztaistvdnhdza, in A H, IV, 1929, Abb. 5, 3, Grab 4.  

84 Kutzian, Probleme, Abb. 7. 
85 Ebenda, Abb. 5, 1 a-b. 
86 Patay Pal, A bodrogkeresztur kultura temetăi, in 

RegFiiz, 1 1 - 10, 1961 ,  Taf. XXXIV (weiterhin : Patay, 
Bodrogkeresztur).  Das Gefăf3 aus Taf. XXXIV, l scheint 
uns• verdăchtig, ein richtiges „Rucksack";Gefăf3. 

87 Posta Bela, Kurticsi ăstelepek, in AE, XIX, 1899, 
S. 18 u.f .  

88 Ebenda, Abb. V I I c .  
89 Ebenda, Abb. I I I ,  4 .  
90 Siehe Amu. 83 
91 Banner J anos, A h6dmezăvdsdrhely mozeum 6satdsai 

1 935-ben, in « Dolgozatok •>, Szeged, XIII ,  1937, Taf. 
IV, I ,  9 u. VI,  1 - 6. 

92 Patay Pal, a.a.O. ,  Taf. XXXIII .  I .  
9 3  Banner J anos - Balint Alajos, A zakdlhdt ăskori 

telep, in « Dolgozatok •>, Szeged, XI, 1935, S. 88 -96, 
Taf. IV. 
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von Szakalhat weist eine măanderformige, fiir die Bodrogkeresztur-Arbeitstechnik kenn
zeichnende Verzierungsart auf, durch in N etzmuster eingeschnittene Bănder e4 ausgefiihrt, Fisch
grătmuster 96 und, unserer Meinung nach, ein spiralformiges Motiv vom Typ der durch Tan
genten verbundenen und mit nahestehenden Punkten abgegrenzten Kreise,9G die von der 
Furchenstich-Technik nicht so entfernt sind. Die şpiralformigen Motive finden gute Analogien 
in Herculane und kamen auch in verschiedenen Fundorten mit Bodrogkeresztur-Funden aus dem 
Gebiete Ungarns 97 zum Vorschein. MutmaBlich bild�n sie einen kulturellen und chronolo
gischen Horizont, der zu gewissen Zeitpunkten mit der Furchenstichkeramik und den aufge
setzten Henkeln in Beriihrung kommt, j edoch dem durch die Funde von Pecica und Hunyadi
halom veranschaulichten, derartige Verzierungsmotive nicht enthalttnden Horizont vorangeht. 

Die Funde von H6dmez6vasarhely- Hunyadihalom bildeten den Gegenstand mehrerer 
Studien. Jiingst wurde die Frage von I .  Bognar-Kutzian wieder aufgenommen.98 Um diese 
Funde mit denjenigen von Pecica zu vergleichen, stehen uns die von T6r6k Gyula 99 und J anos 
Banner 100 veroffentlichen Abbildungen, sowie die Beschreibungen von Ida Bognar- Kutzian101 
zur Verfiigung. Im allgemeinen sind ei11ige GefăBformen (kurzhalsige GefăBe mit gewolbtem 
Korper, Schiisseln und Năpfe, Deckel, vierkantige GefăBe, FuBgefă/3e, moglicherweise Gefă/3e 
mit vier Lappen 102) denjenigen von Pecica gleich. Andere j edoch (Milchtopfe, Zweihenkel
gefăBe) fehlen in Hunyadihalom, aber der beschrănkte Charakter der Forschungen konnte diese 
Tatsache erklăren . Die aufgesetzten Henkel sind denjenigen von Pecica verbhiffend ăhnlich, 
doch haben diese eine lange Entwicklungsperiode und vermogen kein strenges chronologisches 
Kriterium fiir die Einteilung der dem Endăneolithikum zugehorenden Etappen bilden. Die 
S părlichkeit der Verzierungsart ist ein Kennzeichen, sowohl fiir die Funde von Hunyadihalom, 
als auch fiir diej enigen von Pecica. Parallele Rillen 103 konnten als eine Nachahmung der Kan
neliiren gelten. Auch in Hunyadihalom kommt keine Furchenstichkeramik zum Vorschein. 
Zusammen mit der spărlichen Verzierung ist wahrscheinlich diese Abwesenheit auf die Tatsache 
zuriickzufiihren, da/3 sowohl Pecica, als auch Hunyadihalom den Zeitpunkt, in welchem die 
Furchenstichkeramik und die reiche Verzierung der Gefă/3e eine wichtige Rolle spielten (wie 
z.B. in Herculane II) iiberschreiten. Da/3 in derselben Gegend Verbănde bestehen, welche das 
Vorhandensein der Etappe mit Furchenstich verraten (Curtici, Szakalhat) unterstiitzt diese 
Hypothese. Vorausgesetzt, da/3 die Flachlandzonen des Banates und des Siidostens Ungarns 
eine solche Etappe nicht gekannt hătten, wăre auch <las Vorhandensein der Furchenstich
Keramik in Româneşti und Herculane schwer zu erklărcn. Gleichzeitig konnen wir nur schwer 
annehmen, da/3 die Etappe mit aufgesetzten Henkeln in den erwăhnten Gebieten einzig und 
allein von Pecica und Hunyadihalom vertreten wurde und da/3 keine anderen Etappen, die 
ein derartiges Element enthalten hătten, diesen vorangegangen wăren. 

84 Ebenda, Taf. IV, 1 0, 12, 18-20. 
85 Ebenda, Taf. IV, 8. 
86 Ebenda, Taf. IV , 4 - 7. 
87 Kalicz Nandor, Rezkori telep Tarnabodon, în AE, 

93, 1966, Abb. 2, 1 6, 24 (weîterhîn : Kalicz : Tarnabodon) ; 
Patay Pal, A bodrogkereszturi kultura em/ekei a nyiregy
hdzi muzeum ban, în AE, 1950, 2, Taf. XXXI, 4 - 5. 
Dort erscheînen auch dîe aufgesetzten Henkel (Ebenda, 
Taf. XXXI, la - lb) .  Dîeselben spîralformîgen Muster 
în Sarozsadany (Patay, Bodrogkeresztur, Taf. XXVII,  
1 I )  ; Tîszasas (Ebenda, Taf. XXXIII 14 ; Hampei în 
]/A , V, S. II ,  Abb. 1 5  oder Hoernes,-:Menghîn, Urge
schichte der bildenden Kunst in Europa, Wien, 1925, S. 
4 15,  2) . 

88 I. Bognar-Kutzian, a.a.O. 

99 Tărok Gyula, Bronzkori telep a Hunyadi halom
ban, in « Dolgozatok », Szeged, 1935, S. 153- 158, Taf. 
XXVIII-XXIX. 

1oo Banner Janos, Egy bronzkori lelet revizi6za, in 
AE, 194 1 ,  S. 22 -23, Taf. VII.  

101 I .  Bognar-Kutzian, a.a.O. Obwohl die in diescm 
Studium bcniitzten Illustrationen uns erst im letzten 
Augenblick, nach der Obersetzung des Textes zugă.ng
Iich waren, haben sie uns keîne Oberraschung bereitet, 
da die Beschreîbungen der I. Bognar-Kutzian sehr 
klar waren. 

102 Torok Gyula, a.a.O„ Taf. XXVIII ,  3. 
1oa Ebenda, Taf. XXVI l I ,  7 ;  Janos Banner, a.a.O„ 

Taf. VII, 3, 6. 
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Wenn wir die stratigraphischen Beobachtungen von Herculane oder diejenigen aus der 
Ostslowakei beriicksichtigen, so stellen Pecica und Hunyadihalom nebst Herculane I I I  und der 
La.Znany- Gruppe eine Ausgangsetappe des Ăneolithikums dar, die den Funden von Tisza
polgar-Basatanya 104 folgt. Dann ist es fiir uns offensichtlich, dall die Bodrogkeresztur
Kultur sich wohl fiir eine weitere Einteilung eignet . Angaben in diesem Sinne konnen uns 
j edoch nur Siedlungen dieser Kultur bieten. Es hat den Anschein, als ob die obere Grenze 
der Funde vom Pecica-Hunyadi-Typ ÎI). der Ebene des rumă.nischen Banates und im Siidosten 
Ungarns von Badener Siedlungsresten konturiert wă.re. Wir werden j etzt nicht lă.nger bei dieser 
Frage verweilen und mochten nur einige Tatsachen erwă.hnen. Die Badener Siedlung von 
Sînpetru German 105 (Fîntîna Vacilor) bot eine mit punktformigen Mustern reich verzierte 
Keramik an. Hingegen fehlt die kannelierte Keramik. Zwischen den Formen bemerken wir 
die Milchtopfe (eine ungewohnliche Erscheinung in Fundorten von Badener Typ aus anderen 
Zonen) ,  welche nebst einigen Verzierungsmotiven auf einen engen Kontakt mit der friihzei
tigen Coţoteni- Gruppe hindeuten. Ebenfalls aus der Flachlandzone des rumă.nischen Banates100 
sind uns auch kannelierte Badener GefăBe bekannt, wie auch einige Funde, welche auf eine 
spăte Periode mit Vucedol 1°7 Elementen hinweist. Die Badener Funde von H6dmezovasarhel y1oe 
ergănzen <las Bild einer normalen Entwicklung der Badener Kultur in diesen Gebieten aus 
dem Siidosten Ungarns und aus dem Westen Rumăniens. Der typologische Vergleich Z\\ ischen 
den Funden vom Pecica-Hunyadihalom-Typ und denjenigen vom Badener-Typ lăBt sehen, 
daB eine unvermittelte Fiihlungnahme zwischen ihnen nicht in Frage kommt. 

Die von G. Gazdapusztai in der Umgebung der Stadt Szeged 109 getă.tigten Forschungen 
fiihrten zur Freilegung einer Siedlung von friihzeitigem Cernavodă 111-Boleraz-Typus (Ke1 amik 
mit einer einzigen Reliefleiste, inwendig kannelierte Schiisseln) . Diese, nebst der Vermehrung 
der Funde von Cernavodă 111-Typus in Oltenien und in der Porţile de Fier-Zone (Dubova, 
Gornea) , wie auch vereinzelte Erscheinungen aus Banat no trachten danach, die allmăhliche 
Verbindung mit der gleicht-n Gruppe aus dem ungarischen Donaugebiet m und aus der 
Slowakei 112 zu machen. ln dieser Weise kommt zwischen dem Horizont von Pecica-Hunyadi
halom-Typus und dem Badener Horizont, ein anderer, vom Cernavodă 111-Bolerâz-Typus 
dazwischen. 

I I I .  SIEDE:\'BnRGE:\' 

14. Nanclru (Kreis Hunedoara, Abb. 33, 18-31 ) .  Aus einer Grube in der « Peştera 
Spurcată » wurden verhăltnismăBig zahlreiche Keramikbruchstiicke herausgeholt, die von 
den Entdeckern der Criş-Kul tur 113 zugeschrieben wurden. In Wirklichkeit ist <las Mattrial 
fiir die Tiszapolgar-Kultur kennzeichnend. Aus derselben Hohle stammt auch ein reiches 
Coţofeni-Material (spăte Etappe mit Furchenstichkeramik) . 

1�4 Bognir - Kutziin, The Copper Age Cem�tery of 
Tiszapo!gdr-Basalanya, in A H, X LI I, 1963, Taf. C X I I I ,  
13- 1 4 ; c xxr. I ;  CX X I I ,  1 - 4.  

los Die Forschungen wurden von Egon Diirner durch
geftihrt. 106 Die Funde aus elen Museen Arad unei Timişoara 
stammen von Nerău und Sinnicolaul Mare. 107 Ein typisches Gefă.O (flach�. innen verzierte Schiis
scl) wurde bei Periam freigelegt und ist im Museum Arad 
aufbewahrt ( Inventarnummer 14473). 

lOB I. Banner, Die Peceler Kultur, in AH. XXX\', 
1956, Taf . LVI. 

no Siehe Morintz-Homan, Obergangsperiode, S. 8 u.  
Anm.  9.  

llo Von Temeşeşti stammen einige mit  Relieflcisten 
verzierte Bruchstiicke (:\Iuseum aus Arad) . 

111 Torma Istvan, Die Bolerdz-Gruppe in Ungam, 
Symposium iiber die Entstehung unei Chr onologie dcr 
Badener Kultur, Nitra-Male Vozokany, 1969. 

lU Viera Nemejcovi··Pavukovi, Siedlung der Bolerdz
Gruppe in Nitriansky Hrddok, in SlovArch, XI I - I ,  
1964, S .  163 u.f. ua C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu und Al. 
Ilolomey, in « Materiale », ! l i ,  1957, S. 36 u .  Abb. 8. 
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Aus einer anderen, ca. 200 m von der ersten entfrrnten Hohle - « Peştera Curată » -
wurden reiche Criş- und Coţofeni-Reste 114 geborgen. Da die 1955er Grabungen auch kein 
einziges in der Furchenstichtechnik verziertes Keramikbruchstiick vom Coţofen;· Typ ans 
Licht brachten, darf man annehmen, daB die in der Furchenstich-Technik verzierten Funde 
aus der Torma Sammlung, die von M. Roska 115 verOffentlicht wurden, mit der Angabe, daB 
sie in der Peştera Curată entdeckt wurden, tatsăchlich aus der Peştera Spurcată stammen. 
Zufolge der 1955er Grabungen, wurden auch einige Tiszapolgar-Bruchstiicke und manche 
andere vom Herculane 11-Typus in der Peştera Curată angetroffen. 

Es handelt sich um einc kastanienfarbige Keramik aus eincm mit Sami und Steinchen gemischten Ton und 
um eine andere, von brauner und schwarzer Farbe, mit Dberzug und mcchanischer Polierung. Man bemerkt zwei 
Schiisseln mit spitzer Schulter (Abb. 33, 27, 28). wovon die eine mit schrăgen Kerben verziert ist (Abb. 33, 27) ; ein 
GefăObruchstiick mit senkrecht kannelierter Schulter (Abb. 33, 25) ; zwei Bruchstiicke von zwei Milchtopfen (Abb. 
33, 1 9 - 20) . Nandru - ohne Angabe der Hohle - wird ebenfalls als Fundort des Milchtopfbruchsttickes aus der Torma
Sammlung mit einem in dcr Furchenstich-Technik verzierten Hals angefiihrt. Auf cinem Keramikbruchstiick 
(Abb. 33, 30) scheint ein Motiv von konzentrischen Kreisen oder Spiralen, durch cingeschnittenc, von Punkten 
umrandete Linien ausgefiihrt, vorhanden zu sein. 

Die Funde von Nandru sind nicht zahlreich und auch nicht von den bezeichnendsten. 
Sie beweisen j edoch unbestreitbar, daB auch diese Gegend - ein Zutritt zu dem Inntren 
Siebenbiirgens - eine ăhnliche kulturelle Entwicklung wie Herculane und Româneşti gekannt 
hat. Die Fundt in sich �ind auch dadurch wichtig, weil sie sich in der unmittelbaren Năhe 
der in dieser Zone liegenden westlichen Grenze des Verbreitungsgebietes der Petreşti-K ul tur 
befinden. Um die chronologische Lage der Funde von Nandru zu prăzisieren, verfiigen wir 
iiber einer Reihe von aufschluBreichen Daten. Erstens ist es offensichtlich, daB sie der friihzei
tigen Coţofeni-Kultur vorausgehen, die selb! t in der Peştera Curată, in welcher auch die von 
uns oben besprochenen Reste geborgen waren, durch ein ăuBerst charakteristisches Material 
belegt ist. Ebenso offensichtlich ist, unserer Meinung nach, die Tatsache, daB sie den klas
sischen Tiszapolgar-Siedlungen nachfolgen, sowohl denjenigen aus den zwei erwăhnten Hohlen, 
falls auch derj enigen aus der Umgebung der Stadt Deva, wo, zufolge einiger Oberflăche
lorschungen, auf dem Gelănde der Baumschule des Forstbezirkes erneut klassische Tiszapolgar
Reste aufgetaucht sind. 116 Diese Funde veranschaulichen, daB die erwăhnte Zone gan z 
bestimmt der Verbreitungszone der Tiszapolgar-Kultur und nicht derjenigen der Petreşti
Kultur angehort. Andere merkenswerte Funde sind diej enigen von Deva-Ciangăi, von 
O. Floca 117 veroffentlicht , welcher ganz richtig die Tatsache erfaBte, daB der Fundbestand 
sich « in der Richtung der Bodrogkeresztur-Keramik entwickelt » und gleichzeitig Hinweise 
auf die « engen Beziehungen » zu Tiszaug-Kisreti part gibt. Zwischen den von O. Floca 
vorgelegten Formen bemerken wir z.B„ daB <las (Taf. IV, 1) GefăBbruchstiick (siehe unsere 
Rekonstitution : Abb. 33, 16) auf dem erhaltenen Teil einen iiberrandstăndigen Henkel hat. 
Ganz gleich ob dieses GefăB ein- oder zweihenklig gewesen ist, tritt es offensichtlich aus 
dem Rahmen der Tiszapolgar-Kultur heraus und ist eher der Bodrogkeresztur-Etappe 
zuzuweisrn. Ein fortgeschrittener Henkel (Abb. 33, 13) ,  iibrigens auch von O. Floca 118 
bemerkt und auf der Abb. IV/ 14 veranschaulicht, weist auf eine noch entwickeltere Etappe. 
Das Vorhandensein dieser Henkeltypen zwischen den Funden aus Deva-Ceangăi konnte 
auch auf die mittelbaren Verbindungen mit der Sălcuţa-Kultur zuriickgefiihrt werden, 
j edoch <las ăndert in keiner Weise, sondern ergănzt nur unsere Vo;aussetzung, daB der Umwand-

m Ebenda, S. 33. 
115 M. Roska, Die Sammlung Zsofia von Torma, Cluj, 

194 1 ,  Abb. 13. 
11& Das 1944 freigelegte Material wird im Museum Deva 

aufbewahrt. 
117 a.a.O. 
118 Ebenda, S. 222 . 
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lungsvorgang der Tiszapolgar-Kultur in einer neuen Kultur (Bodrogkeresztur) eine direkte, 
unvermittelte Fiihlungnahme mit dem Sălcuţa-Verbreitungsgebiet voraussetzt. Die Verzie
rung der Keramik von Deva-Ciangăi ist ebenfalls bezeichnend. 119 Die schraffierten Linien, 
zu denen mit weiB ausge1iillte punktformige Elemente dazukommen oder nicht, haben vollkom
mene Analogien zu den diesmal bemalten Motiven aus einigen Petreşti-Verbănden 120 und sie 
scheinen eine Umsetzung in einer anderen Technik der dem siebenbiirgischen Milieu mit 
bemalter Keramik entnommenen Verzierungsart darzustellen. Daraus ergibt sich, daB das 
zweite Element in der Abănderung der Tiszapolgar-Kultur in der Bodrogkeresztur- Kultur 
auf die enge Verbindung der ersteren mit der siebenbiirgischen bemalten Keramik zuriickzu
fiihren sei. Demnach bestehen geniigend Voraussetzungen, daB die ălteren Vtabănde vom 
Bodrogkeresztur-Typus womoglich im Inneren Siebenbiirgens und nicht in der TheiBebene 
entdeckt werden. 

Eine andere bedeutende Gruppe endăneolithischer Funde vom Herculane I I -111-Typus 
befindet sich in Mittelsiebenbiirgen, im Verbreitungsgebiet der Petreşti-Kultur. 

15. Petreşti (Kreis Alba) . In der Patensiedlung wird - auBer der bemalten Keramik 
vom Petreşti Typ, im Rahmen derselben Schicht - eine Keramikgruppe erwăhnt (die 
B- Gruppe, nach D. Berciu und I .  Berciu) , von grauer Farbe, aus feinem Ton, mit diinnen 
und schallenden Wănden. 121 Diese Keramikgattung, wie auch andere, in der Sammlung des 
Museums aus Sebeş Alba aufbewahrten Funde, wird der Tiszapolgar-Kultur zugeschrieben. 

Die Forscher erwăhnen noch eine Keramikgruppe - die C- Gruppe 122 - von schwarzer 
Farbe und in einer besseren Technik hergestellt, mit stark poliertem Dberzug. Der Cai Unter
gruppe werden die Bruchstiicke mit aufgesetzten Henkeln zugeschrieben « welche in allen 
Siedlungen mit westdazischer bemalter Keramik erscheinen ».123 Der schwarzfarbige Ton ist 
nicht so fein wie bei den Untergruppen C1 und C2 • Er weist Unreinheiten, ziegelrote oberflăch
liche Schichten oder einen kastanienbraunen, orangefarbigen, grau- oder kastanienbraun
schattierten Dberzug. Mehrere Exemplare von dieser Gattung werden veranschaulicht.124 
Etwas spăter wird D .  Berciu betonen, daB ein Horizont mit schwarzer graphitbemalter 
Keramik, deren Formen und aufgesetzte Henkel denjenigen aus der Sălcuţa IV-Schicht 
gleichen,125 in den oberen Niveaus von Petreşti identifiziert wurde. Dieser Horizont wăre von 
der Coţofeni-Schicht iiberlagert. Jiingst erwăhnt D .  Berciu 126 die  Verbreitung der Graphit
bemalung auf schwarzgebrannten Schusseln mit kielformiger Schulter und mit zwei oder vier 
aufgesetzten Henkeln versehen, was er j edoch durch denselben, vorher veroffentlichen Scherben 
veranschaulich t. 

Aus obigem Bericht, sowie aufgrund unserer direkten Besichtigung ergibt sich, daB 
Tiszapolgar-Keramikreste in Petreşti in erster Reihe vorhanden sind (selbstverstăndlich 
sind hier nicht die aus der Fachliteratur wohlbekannten Kulturniveaus gemeint) . Eine andere 
Keramikgattung aus Petreşti spiegelt starke Tiszapolgar-Einfliisse wider. Nach unserer 
Meinung durfte in Petreşti auch ein unabhăngiger Horizont der Keramik mit aufgeseszten 

119 Ebenda, Taf. II , 4 ;  III ,  1 ; VI -VII. 
12o Iuliu Paul, Un complex de cult, descoperit în 

aşezarea neolitică de la Pianul de jos, in « Studii şi comu
nicări &, 1 2, Sibiu, 1965, S. 1 1 - 14, Taf. I, II . Da.s auf 
der in diesem Verband angetroffenen Schtissel bemalte 
Muster scheint die Entwicklungsrichtung der Bodrog
keresztur-Kultur genau anzuweisen. 

121 D. Berciu und I. Berciu, Cercetări şi săpături 
arheologice în judeţele Turda şi Alba, in « Apulum », II ,  
1943 - 1 945, S. 54 - 55 u.  Abb. 44, 1 5, 1 6, 1 8 - 20. 

122 Ebenda, S. 57. 

123 Ebenda. 
m Ebenda, Abb. 44, 2, 6, 1 0 - 12 ; 48, 1 - 5. 
125 Berciu, Contribuţii, S. 87. 
128 D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, 

Bukarest, 1966, S. 1 23. D. Berciu will jedoch zur Sttitze 
seiner Behauptung ein Bruchsttick aus Cheile Turzii 
(Contribuţii, Abb. 16) veranschaulichen, das unserer 
Ansicht nach nicht mit Graphit bemalt wurde. 
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Henkeln bestehen, welcher angesichts der in anderen Fundorten gemachten Bemerkungen 
nicht unvermittelt der Petreşti-Kultur nachfolgt. Bemerkenswert ist, daB keine in der 
Furchenstichtechnik verzierten Keramikbruchstiicke erwăhnt werden, die dem Horizont mit 
aufgesetzten Henkeln aus Petreşti zugeschrieben werden sollen. Weiterhin wissen wir nicht, 
ob D. Bercius Hinweise betreffs der graphitbernalten Kerarnik die Funde von Petreşti oder 
eher diejenigtn von Cheile Turzii beriicksichtigen, aus welchen er iibrigens ein Schiisselbruch
stiick wiedergibt.127 

16. Pianul de Jos (Kreis Alba) . Gelegentlich den 1967 von Iuliu Paul durchgefiihrten 
Grabungen bei der « Podei »- Siedlung, welche mehrere Kulturniveaus aufweist, sind auch 
einige Keramikbruchstiicke vom Herculane-Typus 128 zum Vorschein gekommen, u.zw. 
zwis.::hen der spăten Petreşti- und der Coţ01eni- Kulturschichten (die spăte Phase mit 
Furchenstich) . Es handelt sich um Schiisselbruchstiicke die mit măanderformigen, in der 
Furchenstich-Technik mittels einer abgestumpften Spitze ausgefiihrten Mustern verziert 
sind.m Ein hochfiissiges GefăBbruchstiick ist mit einer Knubbe verziert.130 Ebenfalls von dort 
stammt auch eine zerbrochene Steinaxt, mit Schaftloch und zylindrischem Nacken.131 Wir 
betonen, daB die Siedlung von Pianul de Jos sich ungefăhr 5 km westlich von Petreşti 

' befindet und daB diese Năhe - nebst dem unterschiedlichem Charakter der dem Herculane 
Horizont angehorenden Keramik aus den zwei Siedlungen, auch auf chronologisch verschiedene 
Etappen hinweisen diirfte.132 

17. Bogatul Român (Kreis Sibiu) . An dem « La Doguri » genannten Punkt wurde von 
I .  Paul Keramik mit aufgesetzten Henkeln angetroffen, von einem Schneckenberg-Horizont 
ii berlagert.133 

18. Cheile Turzii (Kreis Cluj, Abb. 38-39) . Ăltere und jiingere Forschungen (Orosz, 
D. Berciu, N. Vlassa) wurden in mehreren Hohlen von Cheile Turzii (Binder, Balica Mare, 
Romboidală, Morarilor, Călăştur) durchgefiihrt, denen zufolge ein sehr reichhaltiges und 
kennzeichnendes archăologisches Fundgut geborgen wurde. Direkt vermochten wir die im 
Museum aus Alba Iulia aufbewahrten archăologischen Reste aus der Orosz-Sammlung und die 
zufolge der von N. Vlassa134 ausgefiihrten Ausgrabungen studieren. Einige GefăBbruchstiicke 
aus der Orosz-Sammlung scheinen zu den anderen, von N. Vlassa gefundenen zu gehoren, was · 
den Fundort der ersten andeutet. Wir geben Zeichnungen nach den unsererseits im Museum 
aus Alba Iulia entworfenen Skizzen wieder und denken <labei daran' deren nachtrăgliche 
Veroffentlichung unter normalen Bedingungen anzuregen. 

Die GefăOe von kleincn AusmaOen sind sorgfăltig bearbeitet, die GroOeren weisen Unreinheiten auf. Sie sind 
grau, schwarz, kastanienbraun und seltener zicgelrot oder orangefarbig. Zwischen den Formen sind die Schiisseln 
(Abb. 38, 1 - 13, 1 5 - l 'l, 24, 26, 27, 30 - 32 ; 39, 12) und Napfe (Abb. 38, 19, 20 ; 39, 2 -3) iiberwiegend. Im allge
meinen bemerken wir bei diesen den stark ausladenden Mund. Schiisseln mit nach innen eingezogenem Rand oder solche 
mit verdicktem Rand sind auOergewohnliche Erscheinungen. Andere Keramikbruchstiicke weisen auf S-fOrmig profi-

127 Berciu, Contribuţii, Abb. 16.  
128 I .  Paul, A şezarea neo-eneolitică de la Pianul de 

jos (Podei), in • Studii şi comunicări �. 14,  1969, Sibiu, 
S. 73 - 80 (weiterhin : Paul, Pianul) . 

129 Ebenda, Taf. XIII, 3 - 5. 
110 Ebenda, Taf. X I I I, 1 .  
131 Ebenda, Taf. XIII ,  2. 
132 Paul, (Pianul, S. 77 u. 80) gliedert die Funde aus 

Podei zwischen dem Ausgang der Petreşti-Kultur und 

13 - c. 2706 

der Coţofeni-Kultur ein. Er schlieOt jedoch einen teil
weisen Synchronismus mit dcr letzten Phase der Petreşti
Kultur und einer friihen Phase der Bodrogkeresztur
Kultur nicht aus. 

133 Ebenda, S. 80. 
11' Das Material, welches sich in dem Institut fiir 

Geschichte und Archăologie in Cluj befindet, konnte 
dank der freundlichen Hilfsbereitschaft des Kollegen 
N. Vlassa eingehend studiert werden. 

· 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



98 

o 

26 

FlETRE 1. ROMAN 

I \ \ 1 I \ " 
1 \ \ 1 1 \\\\ \ 1 \i ttl�\ 

16 . 

22 

� � 

Abb. 38 - Cheile Turzii, Orosz Sammlung. 

68 

l ierte GefăBe hin (Abb. 38, 18, 2 1 ,  22) ; auf solche mit ausladendem Rand und winkelfiirmiger Schulter (Abb. 38, 
23) ; auf Milchtiipfe (Abb. 38, 28 ; 39, 1 ) ,  birnenfiirmige GefăBprofile (Abb. 38, 29), auf ein GefăB mit dickem 
ausladendem Hals und weiter Offnung (Abb. 38, 1 4) ,  auf rechteckige GefăBe mit vier FuBen (Abb. 39, 9), zylinder
halsige GefăBe von groBen AusmaBen (Abb. 39, 4, 10), viereckige GefăBe mit vierlappiger Lippe (Abb. 39, 7).  
N. Vlassa hat einem doppelten Bestattungsgrab auch 5 Gefă.Be entnommen, darunter zwei mit zwei Band4enkeln 
versehen waren. Die aufgesetzten Henkel haben sowohl eine praktische, als auch eine Verzierungsrolle. Sie verbinden 
den Rand mit dem Korper des GefăBes, sind waagerecht auf deren Schulter oder Korper befestigt oder, im Falie 
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Abb. 39 - Cheile Turzii, Orosz Sammlung ( 1 - 14) ; Ostrovul Corbului (15) .  
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der Gefli.Be von groBen Ausma.Ben, (Abb. 39, 6) auf deren unteren Hli.lfte aufgesetzt. Dies, wenn sie einem praktischen 
Zweck dienen. Wenn sie aber auch eine Verzierungsrolle haben, werden gruppierte, Henkel nachahmende, Buckel 
aufgesetzt. Manchmal sind sie auch durchliichert, des iifteren nicht. Ein aufgesetzter Henkel (Abb. 38, 10) mit einem 
zylindrischen Ende und ein anderer, bei welchem der Gefli.Brand sich im Wfokel iiber den oberen Henkelteil hinaus
zieht (Abb. 38, 5) erscheinen uns nicht belanglos. Die Verzierung ist nicht reich, doch kennzeichnend. Erstens zeichnet 
sich die bemalte Keramik ab (Abb. 38, 19, 27, 32), welche mit einem « săuerlichen $ Stoff - vor dem Brand - aus
geflihrt wurde, riach dem Verfahren, das wir auch in Herculane angetroffen und auf welches wir weiterhin zuriick
kommen werden. Wir bemerkcn dann organische Buckel (Abb. 39, 1 1 ) ;  Kanneliiren ader .Reliefstreifen (Abb. 38, 
24, 27 ; 39, 1 4) ; Einritzungen (sehr selten) ader Randauf driicke (Abb. 39, 4) ; Reliefleisten (Abschnitte oder Leisten, 
welche die Ka.nte der Winkelgefăl3e begrenzen (Abb. 39, 7) ; măanderfiirmige Muster ader Alternanzen von schrăgen 
Linienreihen, in .der Furchenstir,h-Technik ader durch einfache, weil3 '1nkrustierte Einschnitte (Abb. 39, 1 - 2) . Ein 
vollstli.ndigeres Bild dieses Fumlbestandes hătten die von N. Vlassa freigelegten Funde gewăhrt, <loch leider mO.ssen 
wir deren Veroffentlichung abwarten. 

19. Cuci (Kreis Mureş) . N. Vlassa berichtet,135 daB er eine Kulturschicht freigelegt hat, 
welche aufgesetzte Henkel enthălt und die eine Erdhiitte iiberlagert, in welcher er ausschlieB
lich· einer entwickelten Phase der Petreşti-Kultur zugehoriges Material geborgen hătte. 
In der Schicht mit aufgesetzten Henkeln wurde auch eine Werkstatt vorgefunden, fUr die 
Bearbeitung der groBen und langen, den Klingen aus Decea Mureşului, aus den Friedhofen der 
Bodrogkeresztur-Kultur oder aus den Sălcuţa-Milieus identischen Messer aus rauchfarbe
nem Feuerstein. Nach N .  Vlassa hat die Keramik aus der Petreşti-Erdhiitte Verzierungs
muster, die denjenigen aus der Cucuteni· B-Phase, (die B3 Etappeder Periodeneinteilung 
von Vl. Dumitrescu gemă.fi) ăhnlich sind. Weiterhin berichtet N. Vlassa, da13 in einem anderen 
Punkt, ebenfalls bei Cuci, die Schicht in welcher die Keramik mit aufgesetzten Henkeln 
geborgen war, von einer Schicht aus der friihen Bronzezeit iiberlagert war, in welcher eine 
mit Streifen verzierte Keramik und ein reiches Material mit Analogien in Schneckenberg 
angetroffen wurde. Demnach ist N .  Vlassa geneigt; den Horizont · mit aufgesetzten Henkeln 
in eine der Petreşti-Kultur folgende und der Schneckenberg vorausgehende Etappe zu datieren, 
auf eine Dauer die dem Zeitraum entsprăche, in welchem sich in Siebenbiirgen die friihen 
Etappen der Coţofeni-Kultur offenbaren.136 

20. Bando de Cîmpie (Kreis Mureş) . Gelegentlich der Grabungen in dem friihmittelal
terlichen Friedhof hat Istvan Kovacs 137 auch einige vorgeschichtlichc Gruben freigelegt. Die 
Keramikfunde aus der Grube Nr. 2 scheinen uns dem Zeitabschnitt,  mit welchem wir uns 
befassen, anzugehoren. Allem Anschein nach weisen drei Keratnikbruchstiicke eine in der 
Furchenstichtechnik 138 ausgef.iihrte Verzierung auf und <las vierte scheint den unteren Teil 
eines aufgesetzten Henkcls beibehaltert zu haben.1�9 

Dk Vorlegung der endăneolithischen Funde âus Mittelsiebenbiirgen abschlieBend, konnen 
wir erstens feststellen, daB auch in dem Verbreiturtgsgebiet der Petreşti-Kultur ein ăhnliches 
Phănomen, wie das vorangehende ·fiir die Verbreitungsgebiete der Sălcuţa-Kultur (in 
Olttnien) und fiir dasjenige von TheiB-Charakt�.r (im Banat) skizzierte stattgefunden hat. 
Wenn wir die archăologischen Funde aus Mittelsiebenbiirgen mit denjenigen aus Oltenien 
und dem Banat vergleichen, konnen sowohl gemeinsame Elemente, als auch mp.nche abson
dernde Nuancen aufgezăhlt werden, welche den ersteren ein' Sondermerkmal einprăgen. Die 
Schiissel- und Napfformen aus Mittelsiebe�biirgen werden z .B'. in Herculane (seltener in der 

1:5 N .  Vlassa, a. a.O. Die Handschrift des Aufsatzes, 
aus welchem nur einige Zeilen veriiffentlicht wurden 
(siehe Anm . 3) , wurde uns von Kollegen Vlassa zur Ver
fiigung gestellt. 

139 Ebenda. 

, 137 A mezobandi âsdtdsok, în « Dolgozatok � Cluj, 
19 13, S. 39 1 .  

138 Ebenda, Abb. 3, 1 - 2, 4 .  
139 Ebenda, Abb. 3, 3.  
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II .  und hăufiger in  der I I I .  Etappe) und besonders in  Pecica-Şanţul Mare angetroffen. 
Diese Typen sind j edoch sehr seltene Erscheinungen in Sălcuţa IV, ebenso wie die Schiisseln 
mit eingezogenem oder verdicktem Rand eine Ausnahme in den siebenbiirgischen Ablage
rungen bilden. Diese Tatsache konnte auch auf einen chronologischen Abstand zuriickgeffthrt 
werden, der - im Verhăltnis zu Herculane - einen Teil der siebenbiirgischen Funde (ein
schlieBlich Cheile Turzii) mit der Etappe Herculane III, bzw. mit der unteren Schicht von 
Pecica-Şanţul Mare synchronisieren wiirde. Andere Elemente widersetzten sich j edoch dieser 
Synchronisierung. Nun ist es nicht minder wahr, da/3 die Schiisseln mit kielformiger Schulter 
aus den siebenbiirgischen Verbănden ein Fortbestand der Petreşti-Formen darstellen und 
da/3 diese selbst urspriinglich aus dem Gumelniţa- Sălcuţa- Milieu stammen. Die Funde 
von Cheile Turzii zeichnen sich durch die gro/3e Anzahl von bemalten Schiisseln und durch 
einige Verzierungsmuster aus, die seltener in Herculane oder in Sălcuţa IV anzutreffen sind. 
Die in Herculane so hăufigen spiralformigen Muster sind selten in Mittelsiebenbiirgen vertreten 
und nur durch Spiralen aus einer einzigen eingeschnittenen Linie. Auch andere Elemente 
konnten erortert werden, <loch allgemein gesprochen, verfiigen wir nicht iiber sichere Daten 
um die Funde aus dem Petreşti- Gebiet im Verhăltnis zu den Etappen von Băile Herculane 
genau einzugliedern. Einige indirekte Elemente werden wir weiterhin besprechen. 

Die chronologische Lage der Funde vom Herculane-Typus, im Rahmen der kulturellen 
Entwicklung aus Mittelsiebenbiirgen, ist eine heikle Frage. Erstens verfiigen wir liber einige 
klare stratigraphische Beobachtungen, die beweisen, da/3 dieser Horizont die spăte Etappe 
der Petreşti-Kultur iiberlagert und von einer friihen Etappe der Coţofeni-Kultur iiberlagert 
wird (Peştera Binder aus Cheile Turzii) . In Cuci iiberlagert die Schicht mit aufgesetzten Henkeln 
eine Petreşti-Erdhiitte ; in Pianul de Jos iiberlagern die Funde vom Herculane-Typ die 
spăte Petreşti-Schicht und werden von einer spăten Coţofeni- Schicht iiberlagert. 

In derselben geographischen Zone, welche sich im allgemeinen mit dem Verbreitungs
gebiet der Petreşti- Kultur deckt , gibt es noch eine ganze Reihe anderer Funde, die von dem 
Horizont mit aufgesetzten Henkeln verschieden sind und die ebenfalls unten an der Petreşti
und oben an der Coţofeni-Kultur grenzen. Es handelt sich nămlich um die fiir die Bodrog
keresztur-Kultur kennzeichnenden Funde,140 um diejenigen von Decea Mureşului141 und um 
die mit der Cernavodă III-Kultur verwandten Keramikreste.142 

Obwohl der Druck der Tiszapolgar-Stămme nach Siebenbiirgen offensichtlich erscheint 
(und <labei diirfte der Wunsch, die kupfertragenden Zonen zu beherrschen, keine geringe Rolle 
gespielt haben) , gestattet uns die gegenwărtige Fundlage nicht, von einem Eindringen der 
Tiszapolgar-Kultur, in einer klassischen Etappe ihrer Entwicklung ins Petreşti- Gebiet 
zu sprechen. Hingegen belegen die vorhandenen Daten eine parallele Entwicklung der klas
sischen Tiszapolgar-Kultur und der Ausgangsetappe der Petreşti-Kultur.143 Aufschlu/3reich 
sind in diesem Sinne : die Tiszapolgar-Reste aus der Petreşti-Siedlung ; die sogenannten 
Einfliisse der spăten Stichbandkeramik (wir glauben, da/3 es sich im Gegenteil um Tiszapolgar
Einfliisse handelt) , die I. Paul auf der spăten Petreşti-Keramik und besonders auf der 

uo Fur die Bodrogkeresztur-Kultur in Siebenbiirgen, 
siehe N. Vlassa, Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrog
keresztul' în Transilvania, in SCIV, XV, 1964, 3, S. 351 -
367 und. Z. Szekely, Descoperiri din neoliticul tîrziu în 
aşezarea de la Reci, in SCIV, 1, 1964, S. 1_2 1 - 1 26 (wei
terhin : Szekely, Reci) . 

Ul I . Kovacs, Cimitirul eneolitic de la Decea Muresului, 
in AISC Cluj, I, 1928 - 1932, S. 89 - 10 1 ; Ders., A �aros
decsei rezkori temeiă, in « Kozlemenyek », Cluj, IV, 1 - 2, 
1944, s. 3 - 2 1 .  

u2 Siehe Anm. 47. 
u3 Auller den im :N"ordwesten Rumăniens gelegenen 

Gebieten, beginnt die Tiszapolgăr-Kultur auch in der 
Flachlandzone des Banates inhaltreich belegt zu werden 
(z.B. Parţa, Forschungen M. Moga) . Die Petreşti-Kultur 
wurde vom Nor<lwcsten, durch das Someş-Gebiet, 
von dcr Tiszapolgâr-Ku• ·; ·ir fortwăhrend bedrăngt 
und letztere brach sich - durch das Mureş-Tal - noch 
einen Weg, um nach Siebenblirgen einzudringen. 
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Plastik aus der Siedlung von Pianul de Jos 144 erfaBt zu haben glaubt ; der Mischungsaspekt 
Tiszapolgar-Petreşti, den N. Vlassa beziiglich der Funde aus der Siedlung von Vultureni,146 
Kreis Cluj , meldet. 

Eine etwaige Dberlagerung des Petreşti- Gebietes seitens der Stămme der Tiszapolgar
Ausgangsetappe ist keineswegs ausgeschlossen. Die Funde vom Bodrogkeresztur-Typus aus 
Mittelsiebenbiirgen sind zu beschrănkt, um ein Bild iiber dessen siebenbiirgische Sonder
merkmale zu gewăhren. Zu den von N. Vlassa146 und Z. Szekely147 angefiihrten Funden, kommen 
noch ein bei Sebeş (Kreis Alba)148 geborgenes Keramikbruchstiick, wie auch andere Siedlungs
sreste von Cristuru! Secuiesc m hinzu. Obwohl manche Bodrogkeresztur- GefăBformen aus 
Mittelsiebenbiirgen Gleichartigkeiten in dem Horizont mit aufgesetzten Henkeln finden, 
ist es zur gleichen Zeit offenbar, daB diese doch zwei chronologisch verschiedene Horizonte 
bilden. Dasselbe kann auch von den Resten aus dem Friedhof von Decea Mureşului gesagt 
werden. Demnach, eine erste Frage die uns gestellt wird : welcher dieser Horizonte folgt 
der Petreşti-Kultur oder eventuell einer hypothetischen spăten Tiszapolgar-Etappe unver
mittelt nach ? Wir werden versuchen, diese Frage zu beantworten, aber erst nachdem wir 
auch andere Fundverbănde vorgelegt haben, welche sich dieses Mal auf dem Gebiet der 
Ariuşd- Kultur aus dem Osten Siebenbftrgens befinden. 

21 .  Mereşti (Kreis Harghita) . 

Im Museum Braşov sind zwei Keramikbruchstlicke unter Nr. 5743a und 1 639 und die Klinge eines Kupfer
dolches unter Nr. 7060 verzeichnet. Sie stammen aus der Sammlung Teutsch und Mereşti ist deren Fundort. Zusammen 
mit za.hlreichen anderen Gegenstanden aus verschiedenen Zeiten (einschlieBlich Ariuşd und Coţofeni mit Furchen
stich) sind sic wahrscheinlich das Ergebnis ciner Kontrollgrabung in der Hohle Alma.ş. Das Bruchstlick einer Schi1ssel 
(Abb. 33, I) b�wahrt einen aufgesetzten Henkel, welcher den Rand mit der Schulter des Gefalles verbindet. Ein zweites 
Bruchstilck riihrt von einem Gefallhals (Milchtopf ?) her, der mit einigen Mustern verziert ist, welche in der Furchen
stich-Tcchnik mittels einer abgestumpften Spitze auf einem urspri1nglich mit parallelen Einschnitten gestrichenem 
Grund ausgdiih rt sind. Die in der Furchenstich-Technik ausgefilhrten Muster bewahren weille lnkrustationsspuren 
auf (Abb. 33, 2) . Die Dolchklinge (Abb. 40, 3) . 15 cm Jang, hat abgerundete Spitze, das entgegengesetzte Ende 
dreieckig, ohne Befestigungslocher, flachen Querschnitt ·und ist einem in Herculane gefundenen Exemplar analog 
(Abb. 17,8 = Taf. V, 10) . 

22. Sf. Gheorghe - Epresteto (Kreis Covasna) . 

Im Museum Sfîntu Gheorghe, untcr der Nr. 439/190 1  verzcichnct, befindet sich das Bruchstiick eines Gefalles 
von grollen Ausmallen, welches den unteren Teii eines aufgesetzten, derart modellierten Henkels, das er einc Schnur
bartform aufweist, beibehalten hat. 

23. Feldioara (Kreis Braşov) .  Gelegentlich der im Mai 1970 von I .  Costea vom Museum 
Braşov getătigten Kontrollgrabungen in der feudalen Burg von Feldioara, wurden zwischen 
anderen auch einige Keramikbruchstiicke mit aufgesetzten Henkeln angetroffen. Die ălteste 
Siedlung aus diesem Ort gehOrt der Boian-Kultur (Giuleşti-Phase) an. Dann folgt eine 
reiche und măchtige Ariuşd-Kulturschicht . Die ungefăhr in 1 m Tiefe geborgenen Keramik-

144 Paul, Pianul, S. 70. Urspriinglich kănnen diese 
Einfliisse eventuell der spaten Stichbandkeramik zu 
verdanken sein, doch direkt vermochten sie die Petreşti
Kultur nicht beeinflussen. ln diesem Vorgang wird die 
Tiszapolgăr-Kultur (eventuell die Tiszaug - Etappe ; 
fiir Tiszaug kisreti part, siehe Kălmăn Szab6, A Kecske
meti Muzeum dsatdsai, in AE, XLVII, 1 934) eine Ver
mittlerrolle gespielt haben. 

us N. Vlassa, Olmwvaţii privind unele probleme ale 

neoliticului Transilvaniei ; Mitteilung Tagung der Museen, 
1966. 

us Siehe Anm. 140. 
u7 Ebenda. 
ue K. Horedt, I. Berciu, Al. Popa, I. Paul, I. Raica, 

Săpăturile arheologice de la Rahău şi Sebeş, in • Apulum �.  
VI, 1967, Abb. 9, 1 0  u. S. 23. 

ue Siehe Anm. 2. 
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bruchstlicke mit aufgesetzten Henkeln befanden sich - stratigraphisch - liber der Ariuşd
Siedlung. 

Die von hier vorgelegten, wenigen aber durchaus kennzeichnenden Funde lassen sehen, 
daB auch das Gebiet der Ariuşd- Kultqr einen ăhnlichen Vorgang wie derjenige aus dem 
Petreşti- Sălcuţa- oder Bodrogkeresztur- Gebieten gekannt hat . Das Vorhandensein ăhnlicher 

2. 
J 

�� I I I 6 I 

Abb. 40. - Ostrovul Banului ( 1 - 2) ; Mereşti (3, Dolch aus Kupfer) ; Tîrgu Mureş (6) ; Herculane - Pejtera Hoţilor 
(4 - 5) .  1 ..:... 2 = I I.  Mal3stab ;'�3 - 5 = I . MaGstab. 

Funde auch ostlich der Karpaten, in Tra.ian,150 in dem Milieu der Cucuteni-Kultur, verstărkt 
unsere Dberzeugung, daB dieses Phănomen im Ariuşd- Gebiet -von nicht geringer Tragweite 
gewesen sein dlirfte. Auch im Falie der Funde aus dem Ariuşd- Gebiete ist deren chrono
logische Aufeinanderfolge in der kulturellen Entwicklung aus dieser geographischen Zone 
festzustellen. DaB sie der Ariuşd-Kultur nachfolgen ist offensichtig. Obwohl wir liber keine 
stratigraphischen Beobachtungen in dieser letzten Zone verfligen, ist fiir uns ebenso offensichtig, 
daB sie einer friihen Phase der im Slidosten Siebenblirgens belegten Coţofeni-Kultur voran
gehen. Den restlichen Gebieten aus dem Nordosten dieser Provinz ist die gesamte Entwicklung 
der Coţofeni- Kultur bekannt. Es tret_en aber auch dort, wie auch im Petreşti- Gebiet, 
eine Reihe von Funden ein, welche das. Vorhandensein der _Bodrogkeresztur belegen.151 Auch 
werden uns in demselben Ariuşd-Verbreitungsgebiet Elemente vom CucuteniC-Typus 
gemeldet, die denjenigen der CucuteniB-Etappe entsprechen.152 Diese letzteren, nebst 
Elementen von ostlichem Charakter, die uns vom Friedhof _aus_ Decea Mureşului enthftllt 
werden, dftrften selbstverstăndlich ebenfalls einen chronologischen Horizont gebildet haben, 

150 H. Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian, in 
• Materiale t, V, 1 959, S. 1 90, 197 u . . Abb. 7 u. 8. 

u1 Szekely, Reci. 
152.Nestor-Zaharia, Transition, S. 27 u. Anm. 32. 
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auf welchen die Funde mit aufgesetzten Henkeln, wie auch die Bodrogkeresztur-Funde zu 
beziehen sind. Die neuen in Zăbala 153 von Z. Szekely gemachten Entdeckungen aus dem 
Siidosten Siebenbiirgens haben mutma131ich eine j iingere Datierung. 

In unserem Versuch, die oben gestellte Frage zu lOsen, konnten wir uns selbstverstănd
lich auf die Beobachtungen au� Ungarn berufen, deren gemăl3 der Horizont mit aufgesetzten 

IJ 

Abb. 4 1 .  - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. l i .  Herculane Etappc : 

1 - 4, aus der Ablagerung c1 ; l i , aus der Ablagerung Cw . 5 - 1 0 ,  1 2 - 1 4 ,  

u nstratifiziertes Material. 

Henkeln eine j iingere Erscheinung in der Entwicklung der Bodrogkeresztur-Kultur sei.154 
Wir wollen diese Bemerkungen nicht bestreiten und wăren iibrigens auch nicht in der Lage 
dazu, aber - theoretisch gesprochen- hindert uns nichts zu behaupten, dal3 z .B.  die 
aufgesetzten Henkel in Siebenbiirgen friiher als in der Gegend der mittleren Thei13 erscheinen 
und daB die ăltesten Bodrogkeresztur-Erscheinungen in Siebenbiirgen belegt sind. Ebensogut 
konnten wir uns auf einige Funde von Traian berufen, welche auf einen Synchronismus Cucu
teni A- B-Bodrogkeresztur II-Sălcuţa IV 155 hinzuweisen scheinen. 

153 Siehe Anm. 2. 

H4 Kutzian, Probleme, S, 36, ŞS - 56 ; Dei;s. ,  Rela
_Nonship, S . .  3 - 4 , 

155. VI. D umitrescu ,  Consideraţii cu privi·re la poziţia 
cronologică a culturii Cucuteni în raport cu culturile vecine, 
in « Apq\t1m •, V l I . _  1 968, Anm. 28 u. S .  47.  
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Tieferstehend werden wir versuchen, erstens die Lage der Horizontes mit aufgesetzten 
Henkeln aus Siebenbiirgen im Verhăltnis zu den endăneolithischen Kulturen aus dem Osten 
und Siidosten der Karpaten zu prăzisieren. Einen Ausgangspunkt bieten uns die Importe vom 
Petreşti-Typus aus den Gumelniţa A2a-Ablagerungen von Gumelniţa.156 Aus Gumelniţa
Siedlungen stammen ebenfalls Cucuteni A3- lmporte.157 Nach Vladimir Dumitrescu wăren 
diese letzteren in Gumelniţa A�-angehenden B1-Ablagerungen entdeckt worden.158 Dazu 
j edoch einige Bemerkungen : 

1 .  Zufolge seiner Funde unterscheidet Kollege I .  Paul mehrere aufeinanderfolgende Phasen 
im Rahmen der Petreşti- Kultur (A, A -B, B),  die er mit den entsprechenden Etappen 
der Cucuteni- Kultur folgendermaBen synchronisiert : Petreşti A =  Cucuteni A ;  Petreşti 
A - B  = Cucuteni A - B  und Petreşti B = Cucuteni B.150 In der Siedlung von Pianul de Jos 
(Podei) ,160 belegt I. Paul die Petreşti A - B-und B-Phase (letztere in zwei Unterstufen einge
teilt : B1 und B2, die er ebenfalls mit Cucuteni B1 und B2 synchronisiert) . In dem IIa-und 
sogar in dem Ilb-Niveau (den Phasen Petreşti A - B  und teilweise B entsprechend) von Pianul 
de Jos wurden auch einige Keramikbruchstiicke vom Herpaly-Typus gefunden, zu denen, 
nach I. Pauls Meinung, auch die bemalten Bruchstiicke von Reci, die dort den Cucuteni 
A - B- und B-Phasen zugeschrieben wurden, hinzukommen. Und aus dieser Feststellung 
(Herpaly Material in cler bemalten Petreşti A - B- und B- und Cucuteni A -B- und 
B-Keramik) wird die SchluBfolgerung einer parallelen Entwicklung Petreşti-Cucuteni 
gezogen. Von besonderer Bedeutung betrachtet I. Paul auch Z. Szekely's Behauptung, gemăB 
derer zwei evolutive Etappen bei Reci vorhanden wăren : die eine - Tiszapolgar - im Niveau 
der vorletzten oder der letzten Ariuşd-Phase und eine andere - Bodrogkeresztur.161 

In dem II .  Niveau von Pianul de Jos und besonders in seinem oberen Teil wurden auch 
Keramikbruchstiicke mit Analogien in cler Gumelniţa-Kultur, sowie ein graphitbemaltes 
Bruchstiick 162 angetroffen. Gumelniţa-Einfliisse sind auch im Niveau Il2 wahmehmbar. 
Im allgemeinen schreibt I. Paul die Gumelniţa-Reste cler Gumelniţa A2 Phase zu. Dem 
Niveau Ilb wird auch cler Kultkomplex von einer merkwiirdigen Verzierungsart 163 zugewiesen. 
Die anthropomorphen Figurinen aus cler Petreşti B-Phase von Caşolţ und Pianul de Jos, 
welche, wie auch einige Keramikbruchstftcke, mit dreieckigen oder rhombischen, mit Punkten 
ausgefiillten Mustern verziert sind - welche Verzierung I. Paul in Verbindung mit einer 
spăten Stichbandkeramik 164 bringt - werden ebenfalls erortert.  

In cler Tabelle der Synchronismen 165 setzt I .  Paul eine parallele Entwicklung zwischen 
Petreşti A - B  und B (Pianul de Jos, Niveaus Ila, 1Ib1 ) und Gumelniţa A2 - Herpaly und 
zwischen Petreşti B (Pianul de Jos - Ilb2) und Gumelniţa B - Sălcuţa III- IV - Tiszapolgar 
voraus. Dieser letzte Synchronismus wird vom Autor selbst unter Fragezeichen gestellt .  Dann 
folgen, in derselben chronologischen Skizze, cler friihe Bodrogkeresztur-Horizont, mit dem 
alten F urchens tich vom Pian ul de Jos-Typus parallel. 

Die auf Grund cler Beobachtungen an Ort und Stelle und des Studiums cler Entwick
lung des bemalten Stils vom Kollegen I. Paul aufgestellte Periodeneinteilung wollen wir 

168 Ders„ Peut-on admettre - du point de vue chrono
logique - une participation des tribus de la civilisation 
a ceramique peinte ouest-transylvaine a la (( migration 
Dimini », in « Swiatowit », XXIII,  1960, S. 189- 200. 

167 Ders., Considerations et donnees nouvelles sur le 
probleme du synchronisme des civilisations de Cucuteni 
et de Gumelniţa, in « Dacia », N.S. ,  VIII, S. 53. u.f. 

158 Ebenda ; Ders., in « Apulum 1>, VII, 1968, S. 40. 
168 Paul, Pianul, S. 56-57. 
180 Ebenda, S. 5 1 .  u.f. 

14 - c. 2706 

161 Szekely, Reci, S. 124.  
162 Paul, Pianul, S.  62 u .  Taf. 7, I .  Die graphit

bemalte Keramik aus den Petreşti-Wohnniveaus, von der
jenigen aus dem Horizont mit aufgesetzten Henkeln 
verschieden, beweist einen Synchronismus der Petreşti
Kultur mit einer klassischen Gumelniţa-Periode und 
nicht mit einer spăteren. 

163 Ebenda, S. 63, 65. lH Ebenda, S. 70. 
185 Ebenda, S. 82. 
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hier nicht erortern und haben auch keine Elemente dazu. Auch hat uns die Ernsthaftigkeit 
und das Sachverstăndnis von I. Paul stets Achtung eingeflol3t. Was j edoch seine Synchro
nisierung zwischen Petreşti und Cucuteni anbetrifft, werden diese auf uniiberwindbare Schwie
rigkeiten treffen. Hier erwăhnen wir nur den chronologischen Impal3 : Petreşti A-B und teil
weise B1 mit Gumelniţa A2 und, gleichzeitig, mit Cucuteni A-B und B1 . Auf Grund der 
Importe 166 sind aber Petreşti A-B und B mit Gumelniţa A2a und Cucuteni A3 mit Gumelniţa 
A2c zeitgleich . Auch der Synchronismus zwischen friihem Bodrogkeresztur und Cucuteni A - B  
scheint begriindet z u  sein. Selbstverstăndlich fiihrt die stilistische Analyse z u  Ăhnlichkei ten 
im Cucuteni- Gebiet, doch, so wie wir uns gestattet haben, es I. Paul auch iniindlich anzu
deuten, wăre es angezeigt zu erwăgen, ob dieser Vergleich eigentlich nicht auf die Gumelniţa
Sălcuţa-Verzierungsentwicklung zu beziehen sei, der beide Kulturen, sowohl Petreşti, als 
auch Cucuteni tributăr sind und wo wir friihzeitiger bedeutende Ănderungen in der Verzie
rungsentwicklung verzeichnen. Und auch die westlichen Einfllisse diirften nicht ubersehen 
werden. Andere Tatsachen, die sich einer parallelen Entwicklung der Petreşti- Kultur und 
der Cucuteni A - B- und B-Phasen entgegenstellen, werden wir weiter aufzăhlen. 

2. Eine zweite Bemerkung betrifft die Periodeneinteilung der Gumelniţa- Kultur und 
die Anwendung von Begriffen ohne einen genauen Inhalt. Es ist fiir die ganze Welt offen
kundig, daB z.Z. keine annehmbare Periodeneinteilung der Gumelniţa - Sălcuţa-Kulturen und 
besonders der ersten beste�t .  Nach den ersten Grabungen in Gumelniţa trennte Vladimir 
Dumitrescu die dortigen archăologischen Ablagerungen in zwei Schichten (A und B) und 
wies der letzteren eine Măchtigkeit von 1 ,20 m zu.187 Zufolge der Kontrollgrabungen in 1960 
wurde die Măchtigkeit der B-Schicht wesentlich, auf 0,50-0,75 m herabgesetzt.188 Wir 
sind aber der Ansicht, daB auch diese Măchtigkeit um etwas zu verringern sei und daB die 
Differenz der Ablagerung vom Cernavodă-Folteşti-11 Typus 169 zuzuschreiben ist. Ungeachtet 
der Măchtigkeit oder der Diinnheit dieser Schicht ist es offensichtlich, dal3 der dort geborgene 
Fundbestand sich nicht von demjenigen des letzten Gumelniţa A�c genannten Niveau unter
scheidet. Dies wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, der Vl . Dumitrescu veran
lal3te, gelegentlich der Archăologischen Landeskonferenz in Iaşi (Dezember 1967) die Behaup
tung z� ăul3ern, dal3 in der Gumelniţa- Siedlung eigentlich keine Ablagerung besteht, die 
einer anderen Etappe als der Gumelniţa A zugeschrieben werden kann.170 Eine ăhnliche 
Sachlagefinden wir in sămtlichen Gumt>lniţa- Siedlungen aus der Dobrudscha und der Ost
walachei, deren Dasein gleichzeitig mit dem dortigen Auftauchen der Cernavodă-1-Stămme 
aufhOrt.171 Spătere Gumelniţa-Siedlungen, welche einer j iingeren Etappe (B) zugeschrieben 
werden konnen, treffen wir nur in den etwas abseits liegenden, von dem Druck der nord
pontischen Stămme unangegriffenen Gegenden aus der Mittel- und Westwalachei. Leider sind 
aber die Ergebnisse der in einigen dieser Siedlungen durchgefiihrten Grabungen noch nicht 
veroffentlicht worden.172 

Demnach deuten die Petreşti- und Cucuteni-Importe in Gumelniţa-Siedlungen , im 
grol3en, auf einen Synchronismus Gumelniţa A2 - Cucuteni A - Petreşti hin. Ebenfalls 
unter Beriicksichtigung einiger Importe haben wir ehemals173 den Synchronismus spăt-Pre-

186 Ebenda, S. 62. Siche obige Anm. 1 57. 
167 Dumitrescu VI. ,  Fouilles de Gumelni/a, in « Dacia », 

I I , 1925, S.  39. 
168 Ders„ in SCIV, 17,  1966, 1, S .  51 u. Abb. 2. 
169 Ebenda, S.  88, 9 1 - 92. 
170 Siehe Nestor - Zaharia Transition, Anm. 77.  \'I .  

Dumitrescu sprach von einem evcntuellen Gumelniţa 
A3 - Niveau. 

171 Siehe die Frage bei Morintz-Roman (A spekte, 
Chronologie, Obergangsperiode) . 

172 Es hande1t sich um die Grabungen von Teiu (von 
Sebastian Morintz ausgefuhrt) und von Geangoieşti 
(Forschungen G. Mihăiescu) . 

173 P. Roman, Ceramica precucuteniană din aria cultu
rilor Boian-Gumelniţa şi semnificaţia ei, in SCIV, XIV, 
1963, 1, S .  33 -50. 
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cucuteni - Gumelniţa A1 folgerichtig bewiesen. In dieser Weise ist die untere Grenze der 
Horizontes mit aufgesetzten Henkeln ganz gewiB chronologisch dem Horizont Cucuteni 
A - Gumelniţa A2 nachfolgend und theoretisch sind ihre Parallelen nur in den Verbii.nden 
von Cucuteni A-B und B (und sogar spăter) oder in Verbănden anderer Art, diesen j edoch 
zeitgleich, zu suchen. 

Wir wollen erstens die bemalte Keramik aus Siebenbiirgen, die den Petreşti- und 
Ariuşd-Kulturen nachfolgt, besprechen. 

D .  Berciu hat bereits die Idee eingewurzelt, dal3 die Graphitbemalung in den spăten 
Petreşti-Verbănden belegt sei.174 Nach seiner Anschauung, bildeten diese spăten Ablagerungen 
die mit der Sălcuţa IV-Etappe zeitgleiche IV-Phase der Petreşti-Kultur.175 Wir haben aber, 
mit Beziehung auf die ăhnlichen Keramikbruchstucke von Băile Herculane unterstrichen, 
dal3 diese Bemalung nur anscheinend den Eindruck von Graphit erregen.176 In dem deutschen 
Auszug wurde j edoch irrtiimlicherweise <� Graphitmalerei » iibersetzt .177 

Tatsăchlich sind die durch Bemalung erzielten Verzierungsmuster von Herculane und 
Cheile Turzii (die von D. Berciu fiir Petreşti erwăhnten sind uns nicht bekannt) fiir die 
Gumelniţa - Sălcuţa- Keramik kennzeichnend und machen, bei erster Sicht, den Eindruck 
des Graphites. Doch, wie wir auch vorher betonten, handelt es sich in Wirklichkeit um Bema
lung mit einem weil3en Stoff oder von grauer und brauner Schattierung. Meistens ist die 
Bemalung nicht erhalten geblieben. Zum Unterschied von der restlichen Gefăl3oberflăche, 
weisen die bemalten Zonen Rauheiten, haben keinen Dberzug und geben dadurch den 
Anschein, dal3 sie absichtlich nicht geglăttet wurden, um die Farbe besser aufzuhalten. Obwohl 
der Ton der bemalten Gefăl3e von sehr guter Qualităt ist ,  blăttern d�e bemalten Zonen leicht 
ab und der Ton ist brockelig. Dasselbe trug sich auch in den Zonen zu, auf welche 
<c Tropfen » des zum Bemalen beniitzten Stoffes zufăllig fielen ; demnach war dieser Stoff von 
korrosivem, săuerlichem Charakter. Eine aufmerksame und eingehende Untersuchung der 
bemalten Zonen lăl3t sehen, dal3 urspriinglich auch diese - demnach die gesamte Gefii.13-
oberflăche - erstens iiberzogen und geglăttet wurden. Der Abfall des Dberzuges und deren 
brockeliges Aussehen ist auf die vernichtende Wirkung der zum Bemalen beniitzten Losung 
zuriickzufohren. Die vor dem Brand ausgefiihrte Bemalung ist matt, von brockeligem Aus
sehen, so wie die Nachbrennbemalung. Die iiblichsten Verzierungsmuster sind die Dreiecke 
mit nach oben gerichteten Spitzen (Abb. 38, 27, 32) , die sich auf beiden oder nur aut eintr 
Seite des Randes befinden. Manchmal umringt das Muster den Gefăl3rand vollstăndig, andere 
Male werden nur einige, durch unbemalte Răume voneinander getrennte Dreieckgruppen 
bemalt. Kleine J?reiecke mit nach unten gerichteter Spitze entsprechen manchmal der Basis 
dieser Gruppen. In einigen Făllen wird die Bemalung auf der Schiisselschulter weitergefiihrt 
und bedeckt die Buckelgruppen oder die Reliefstreifen. Der Fortbestand dieses Verfahrens 
in der Coţofeni-Kultur ist bemerkenswert. Einige Schiisseln aus Cheile Turzii 178 sind 
inwendig auf der ganzen Oberflăche mit netz- oder măanderformigen Mustern bemalt worden. 
Abwechselnde kreuzformige Muster bedecken im gleichen Mal3e die beiden Oberflăchen einer 
Schiissel. Der innere und ăul3ere Rand einer Schiissel ist mit Gruppen von kurzen Linien 
bemalt worden. 

1" D. Berciu, Zorile istoriei . . .  , S .  123. Diese Fest
stellung scheint sich auf I. Pauls Forschungen zu stiitzen 
(Siehe, Anrn. 1 62).  Die Tatsachen beziehen sich aber auf 
einen typischen Petreşti-Horizont und nicht auf den
jenigen mit aufgesetzen Henkeln, mit welchern D. Berciu 
die Graphitbemalung in Verbindung bringt. 

175 Berciu, Contribuţii, Abb. I ; 16 u. S. 87. 
176 Roman, Unele probleme, S. 8. 
177 Ebenda, S. 29. 
178 Die weiterhin beschriebenen Funde starnmen aus 

N. Vlassas Forschungen în Cheile Turzii. 
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Aus Cheile Turzii stammt auch ein merkwiirdiger Napf von schwarzer Farbe mit kastanien
braunen Schattierungen, Henkeln auf dem ausladenden Rand, senkrecht durchl6cherten 
Buckeln auf dem Korper ; Hals und Schulter sind waagerecht kanneliert. Der Hals ist von 
der Schulter und vom Korper durch zwei rote, nach dem Brande bemalte Streifen getrennt. 
Die Buckeln wurden mit Schwarz bemalt und die Rănder dieser Bemalung sind gezackt 
(Sonnenmotiv ? ) .  Im Falle der schwarzen Bemalung besteht keine GewiBheit,  ob diese vor 
oder nach dem Brennen des GefăBes aufgetragen wurde. 

Bei einem anderen unvollstăndigen GefăB mit gewolbtem und in derselben Weise wie 
das obige kanneliertem Korper ist der Hals ebenfalls vom Korper durch einen roten, nach 
dem Brennen aufgetragenen Streifen getrennt. Um eine kannelierte Ellipse hervorzuheben, 
wurde vor dem Brennen eine sehr verdiinnte weiBe Bemalung auf den Korper aufgetragen. 
Auf der Schulter eines kugelformigen GefăBes befinden sich Streifen von roter, nach dem Brand 
aufgetragener Farbe, die mit schwarzen, polierten Streifen abwechseln. 

Es ist schwierig im Inneren Siebenbiirgens nach Analogien fiir die in den Hohlen Von 
Cheile Turzii freigelegte Keramik zu suchen. Wenn wir auch einige Entstehungsauslegungen 
fiir manche bemalten GefăBformen oder fiir die Schwarzbemalung auf der obig beschriebenen 
Schiissel in der Petreşti Grundlage zu finden vermogen, so kann diese weder die schwarze 
oder graue Keramik, noch die in den Fundverbănden mit aufgesetzten Henkeln auftretende 
Bemalungsmanier erklăren. 

Andere Fundbestănde aus dem Inneren Siebenbiirgens die in Betracht kommen konnten 
sind diejenigen von Tîrgu Mureş, Reci und Mugeni, alle aus dem Ariuşd-Kulturmilieu. 

In Tîrgu Mureş wurden in zwei von Kovacs Istvan 170 freigelegten Gruben auch bemalte 
Keramikbruchstiicke angetroffen. Der Grube « C » entstammen : drei Bruchstiicke von schwarzer 
Farbe, mit schwarzem, poliertem Oberzug, mit weiBen Mustern bemalt 180 ; ein mit kreis
f6rmigen Eindriicken verziertes Bruchstiick,181 ein Krughals 182 ; ein GefăBfuB 183 ; eine Schiis
sel 184 ;  ein Deckel mit zwei waagerecht durchli:icherten Osen 185 und ein unvollstăndiges GefăB, 
welches - nach Form und Verzierung - fiir die « Bodrogkeresztur-Kultur » typisch ist . 186 
Etliche andere Reste scheinen uns nicht geniigend aufschluBreich zu sein.187 Ein dreifarbig 
bemaltes Loffelbruchstiick war in der Grube <c B » geborgen.188 Die Moglichkeit einer Gleich
zeitigkeit zwischen den Resten aus der Grube « C » und dem Bodrogkeresztur-GefăB wurde 
ofters bestritten,189 weil man annimmt, mit Beziehung auf die Entwicklung der Cucuteni
Kultur, daB die WeiBbemalung auf schwarzem, poliertem Grund Analogien in dem Cucuteni 
A1-Horizont fănde, wăhren der bemalte Loffelteil hochstens in Cucuteni A2 zu finden wăre, 
Etappen die keine Synchronisierung mit Bodrogkeresztur gestatten. 

Wir hatten keine Moglichkeit diese Keramikbruchstiicke direkt zu studieren, <loch 
glauben wir in der Lage zu sein, einige Bemerkungen zu ăuBern : a) Wir sind mit der Ent
wicklung der Ariuşd-Gruppe der Cucuteni-Kultur nicht so vertraut,  um die bemalten 
Bruchstiicke von Tîrgu Mureş genau einzugliedern ; b) Die WeiBbemalung auf schwarzem 

· Grund ist nicht nur in Cucuteni A1-Siedlungen, sondern auch im spăten Cucuteni B von Sărata 
Monteoru,190 Podei-191 usw. Typus kennzeichnend. Dasselbe ist auch fur den Loffelstiel aus 

179 Kovacs, Marosvdsdrhely, S. 300- 308. 
18o Ebenda, Abb. 1 0, 2 - 4. 
m Ebenda, Abb. 1 1 ,  1 .  
m Ebenda, Abb. 1 1 , 4 = 3,7 . 
183 Ebenda, Abb. 1 1 , 6. 
H4 Ebenda, Abb. 13. 
185 Ebenda, Abb. 14 .  
186 Ebenda, Abb. 1 5 - 16, 20 - 2 1 .  
187 Ebenda, Abb. 5 ,  5 ,  7 ,  8 ;  1 1 ,  2 ,  3 ,  5 ;  12.  
1S8 Ebenda, Abb. 1 0, 1 ,  l a. 

189 Vi. Dumitrescu, in « Apulum •. VII ,  1968, S. 38° 
190 E. Zaharia, Al. Alexandrescu, Săpăturile arheologice 

de la Sărata Monteoru în campania anului 1 950, in SCIV, 
li, 195 1 ,  1, S .  1 59 ; I. Nestor, E .  Zaharia, Şantierul arhec
logic Sărata Monteoru ( 1 954) , in SCIV, VI ,  1955, 3 - 4, 
S. 499, 501 u. Abb. 3. 

191 C. Mătasă, A sezarea eneolitică Cucuteni B de la 
Tf?. Ocna-Podei, in 

'
ArhMold, 1 1 - 11 1 ,  S. 45 u. Abb. 

28, 1 1  fiir die Bemalung und Abb. 32, 1, 3 - 5, 7 ;  3, 1 1  
fiir die Formen. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



79 '.ENDĂNEOLITHIKUM iM DONAU-KARPATEN-RAUM 109 

der Grube « B » gUltig. Desgleichen haben wir gesehen, daB auch Cheile Turzii eine weiB
bemalte Keramik aufweist ; c) Der Krughals 192 kann ebensogut in Wirklichkeit von einer 
Kragenflasche (Abb. 40, 6) stammen und, nach unserer Meinung, ein natiirliches Synchroni 
sierungselement mit den Trichterbecher- Gruppen aus Mitteleuropa (dem Jevifovice C2-
Horizont) 193 bieten ; d. Die Schiissel,194 der I)eckel 196 und das mit kreisformigen Eindriicken 
verzierte GefaBbruchstiick 196 konnen Analogien in den End-Tiszapolgar-oder Bodrogkeresz
tur-Milieus finden. In Zusammenhang mit dem letzten Bruchstiick fălit uns ein anderes 
Bruchstiick aus Cheile Turzii auf,197 von einer ăhnlichen Verzierungsart und besonders die 
von I. Paul festgestellte Sachlage im Falie der Plastik oder einiger Keramikbruchstiicke,. 
die der spăten Petreşti-Phase angehoren und in deren Verzierung er Einflii�se der spăten 
Stichbandkeramik sieht.198 Wenn noch das auf der Petreşti B-Schiissel aus dem Kultkomplex 
von Pianul de Jos 199 bemalte Motiv dazukommt - Motiv das wir leicht in einer anderen 
Technik in der Bodrogkeresztur-Verzierung wieder antreffen -konnen wir nicht umhin, als den 
gesamten Fundbestand aus der Grube « C » von Tîrgu Mureş zwischen spăt-Petreşti und Cheile 
Turzii zu datieren. Unserer Meinung nach, sind die Funde von Tîrgu Mureş demnach zeitgleich 
und stellen eine einheimische Etappe dar, von einigen spa t-Petreşti-ĂuBerungen erlăutert und 
nachfolgenden ĂuBerungen, wie diejenigen von Cheile Turzii,erlăuternd ; e) Die Fundumstănde 
des Bodrogkeresztur- GefăBes200 (in 130 cm Tiefe, 30 cm hoher als der Grubenboden ; die Tatsache, 
da.13 es zerbrochen und auf einer grolleren Oberflăche zerstreut angetroffen wurde ; daB andere 
Keramikreste, einschlieBlich die bemalten, sich auch in einem hOheren Niveau befanden als 
derjenige in welchem das Bodrogkeresztur-GefăB geborgen war) sprechen ebenfalls nicht fiir zwei 
verschiedene Wohnabschnitte. Hier sind geniigend Elt>mente, die Kovacs Istvan recht geben 
und nicht denjenigen, welche die an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen bezweifeln. 

Zoltan Szekely legte uns den bei Reci (Siidosten Siebenbiirgens) in drei Wohnungen 2o1 
geborgenen Fundbestand vor : eine der Wohnungen mit einer Plattform vom Cucuteni-Typ, 
zwei ohne Plattform. Leider wird das der Wohnung mit Plattform zugehorige Material nicht 
getrennt angefiihrt. Da zufolge der Feldarbeiten zwei W ohnungen gestOrt wurden, besteht 
die Moglichkeit einer Mischung der Funde, um so mehr als vollstăndige oder wiederherstellbare 
GefăBe nur in einer Wohnung angetroffen wurden. Aus der Wohnung Nr. 1 werden Keramik
bruchstiicke veranschaulicht .  Das eine ist schwarz bemalt.202 Es wird nicht prazisiert auf 
welchem Grund. Vorbehaltlich wird es als Cucuteni B betrachtet . Das zweite, durch Linien
streifen im Netzmuster verzierte Bruchstiick 203 ist fiir Bodrogkeresztur kennzeichnend. Aus 
der zweiten Wohnung wird ein schwarz auf weiBem oder rotem Grund 204 bemaltes GefăBbruch
stiick erwăhnt und man nimmt an, daB es <i sichere Merkmale fiir seine Eingliederung in 
die Cucuteni B-Phase » Wtist. 205 In der Wohnung Nr. 3 waren die vollstăndigen GefăBe 206 
und zwei Bruchstiicke 207 geborgen. Auf einem von diesen GefăBen, von schwarzkastanien
brauner Farbe, das die Form eines <i schwedischen Helmes » aufweist,208 sind weiBbemalte 
Reste eines schraffierten Musters erhalten geblieben. Ein anderes Bruchstiick, welches als 
einem rechteckigen GefăB zugehorig angesehen wird, ist schwarz auf rotem Grund 209 bemalt 

192 Siehe Anm. 182. v 
193 Emilie, Pleslova-Stikova, Eneolitcke ldhve s Limcem 

v Cechdch a na Morave, in PamArch, LII, 196 1 ,  S. 105 -
1 16. 

194 Siehe Anm. 18-!. 
195 Siehe Anm. 185. 
196 Siehe Anm. 1 9 1 .  
197 Das Material stammt aus den Forschungen von 

Ylassa. 
198 Siehe Anm. 164. 
199 Siehe Anm. 120. 

200 I. Kovacs, a.a.O. ,  S. 303 u .  Abb. 15 .  
201 Szekely, Reci, S. 1 2 1 .  
202 Ebenda, Abb. 4,  2 .  
2oa Ebenda, Abb. 3, 5 .  
204 Ebenda, Abb. 3, 2 = 4, ·1.  
2os Ebenda, S. 1 23. 
206 Ebenda, Abb. 2, 1 - 8. 
201 Ebenda, Abb. 3, l = 4, 4 ;  3, 4. 
208 Ebenda, Abb. 2, 6 u .S .  1 23. 
209 Ebenda, Abb. 3, 1 = 4,4 u.S. 1 23 - 12:4. 
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worden. Nach unserer Meinung, stammt es von einem viereckigen GefăB mit vierlappiger Lippe, 
derer es so viele in Siebenbiirgen gibt . Aus derselben Wohnung, Nr. 3, stammt auch ein mit 
eingeschnittenen Linien verziertes Bruchstiick,210 das ein măanderformiges, fUr Bodrogkeresztur 
typisches Motiv wiedergibt. AuBerhalb der Wohnungen wird der Hals eines Milchtopfes 211 
mit fiir Bodrogkeresztur kennzeichnender Verzierung abgebildet. 

Die Funde von Reci werfen mehrere Fragen auf : 1 .  Gibt es dort zwei verschiedene 
Wohnungen (die eine Cucuteni, die andere Tiszapolgar oder Bodrogkeresztur) oder nicht ? 
2. Sind es zwei Wohnetappen vom TheiB-Charakter (die eine Tiszapolgar, die andere Bodrog-

. keresztur) mit Cucuteni-Importen, wie Szekely Zoltan zu verstehen gibt, als er sagt, daB 
in einer der Wohnungen (die er nicht nennt) mehr fiir Bodrogkeresztur kennzeichnendes Material 
vorliegt ? 212 Auf Grund der Veroffentlichung kann nur behauptet werden, daB einige Bodrog
keresztur-Elemente vorhanden sind, was die Moglichkeit einer Tiszapolgar-Bewohnung 
ausschlieBt, da wir nicht annehmen, daB în einer der drei Wohnungen nur Tiszapolgar
Material enthalten war, das noch nicht veroffentlicht wurde. Relativ chronologisch scheint 
der Horizont der Funde von Reci nicht aus dem Rahmen der Phase A - B  der Cucuteni
Kultur herauszutreten. Wir haben keine Beweggriinde, um eine bejahende Antwort auf 
irgendeine der Fragen, die wir uns vorher gestellt haben, zu geben, da sich bei Reci das Bestehen 
einer selbstăndigen Kultur nicht zu behaupten vermag, sondern das Vorhandensein einer Misch
kultur, die weder als Bodrogkeresztur, noch als rein Cucuteni-Ariuşd anzusehen ist. Im 
gegebenen Fall handelt es sich - ebenso wie in Tîrgu Mureş - um eine Entwicklungsetappe, 
das Ergebnis der neuen siebenbiirgischen Gegebenheiten, welche chronologisch dem bemalten 
Petreşti-Ariuşd-Horizont unvermittelt folgt. Demnach spiegelt sie kein Eindringen der Bodrog
keresztur-Kultur in Siebenbiirgen und auch keine Fiihlungnahme mit dieser wider, wie 
wir ehemals zu glauben geneigt waren, sondern einen .sich aus der vorher erfolgten Mischung 
zwischen Ariuşd-Petreşti-Tiszapolgar-Sălcuţa ergebenden Vorgang. 

Vergleiche zwischen der bemalten Keramik aus Cheile Turzii und Reci konnten sich auf 
die WeiBbemalung des « schwedenhelmfOrmigen » GefăBes und, in einem kleinen MaB, auf 
die schwerzbemalte Keramik beziehen. I .  Bognar- Kutzians 213 Hinweis auf die Pseudo
Scheibenhenkel des rechteckigen GefăBes von Reci kann nicht beriicksichtigt werden, da es 
sich um zoomorphe Darstellunge� handelt, welche die Ecken des GefăBes verzieren, und 
nicht um Nachahmungen von aufgesetzten Henkeln. Zwischen Cheile Turzii und Reci besteht 
ein sichtbarer chronologischer Unterschied, im Sinne eines hoheren Alters der Reci-Funde. 
Dafilr sprechen : a) Der Charakter der bemalten Keramik aus Cheile Turzii deutet auf einem 
viei groBeren Abstand von der Petreşti- Grundlage als derjenige der Reci-Funde, welche 
einen noch nahestehenden Kontakt mit der Petreşti-Ariuşd- Grundlage widerspiegeln . b) 
Im Verhăltnis zu der Cucuteni- Kultur hat es den Anschein, als ob die Reci-Funde die 
A-B- Grenze nicht iiberschreiten wiirden, wăhrend diejenigen des Cheile Turzii-Typs Analogien 
in einer spăten Cucuteni B-Etappe finden, wie aus dem weiterhin Dargelegten ersichtlich. 
c) Im Siidosten Siebenbiirgens kommt auch der Horizont mit aufgesetzten Henkeln vor, welcher 
die Ariuşd-Kultur stratigraphisch iiberlagert, doch keinen unvermittelten Kontakt mit 
dieser widerspiegelt. 

Ştefan Ferenczi 214 erwăhnt die bei Mugeni (Kreis Harghita) freigelegten Funde mit 
der Bemerkung, daB diese eine Interferrenz der Cucuteni-Ariuşd-Kultur (Phasen B2 -B3 ? )  

210 Ebenda, Abb. 3, 4 .  
211 Ebenda, Abb. 3, 3.  
212 Ebenda, S. 124. 

213 Kutziăn, Probleme, S. 48. 
214 Siehe « Revista Muzeelor », II, 1 965, Sonder

nummer, S. 4 1 .  
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mit der sich i n  die Richtung der Bodrogkeresztur-Kultur entwickelnden Tiszapolgar
Kultur widerspiegeln. Das Material ist nicht veroffentlicht worden und wir waren auch nicht 
in der Lage, es direkt zu studieren, doch lassen uns die Umstănde an der Richtigkeit dieser 
Behauptung zweifeln, da die Bemalung auf der Keramik nicht erhalten blieb um diese genau 
eingliedern zu konnen und besonders da zahlreiche andere Tatsachen die Behauptung widerlegen. 

Die Karpaten nach Osten und Siidosten iiberschreitend, lassen eine Reihe von auffal
lenden Analogien sehen und bieten demnach Synchronisierungsbeweise zwischen den Verbănden 
mit aufgesetzten Henkeln aus Siebenbiirgen und denjenigen der Cucuteni- und Cernavodă-
1-Kulturen. 

Derart lăBt sich eine Beziehung zwischen der schwarz-grauen mit weiB und rot bemalten 
Keramik aus der Endcucuteni B-Siedlung von Sărata Monteoru 215 und derjenigen aus Cheile 
Turzii herstellen. Eine ăhnlich Keramik ist in der Siedlung von Tîrgu Ocna-Podei 21 - eben
falls spăt-Cucuteni B - wie auch in anderen Siedlungen aus der siidlichen Zone des Cucuteni
Verbreitungsgebietes, erschienen. Die WeiBbemalung, vor dem Brand aufgetragen, ist matt, 
derjenigen aus Cheile Turzii gleich, mit dem Unterschied, daB sie nicht die « săuerliche » 
Eigenart dieser letzteren hat .  Bis kiirzlich wurde diese bemalte Gattung als ein ausschlieB
liches Merkmal der Siedlung von Sărata Monteoru angesehen und die Autoren der dortigen 
Forschungen betrachten es als von siidlicher Herkunft, j edoch ohne liber deren Eindringungsweg 
und Entwicklung in oberwăhnter Siedlung 217 im Klaren zu sein. Das Vorhandensein einer 
Keramik mit reliefierten oder vertieften Mustern in Sărata Monteoru 218 und Cheile Turzii 
scheint uns ebenfalls aufschluBreich. Diese Gattung treffen wir in der durch zahlreiche 
bemalte Cucuteni B-Keramik gekennzeichneten Cernavodă 1-Siedlung von Rîmnicelu wieder 
an, wo N. Harţuche Forschungen unternommen hat. ln Rîmnicelu erscheinen auch andere, 
denjenigen aus Cheile Turzii auffallend ăhnliche Elemente (Henkel aus breitem Band) . Das 
Vorhandensein der schwarz-grauen Keramik in endăneolithischen Verbănden (Cucuteni B,  
Cernavodă I ,  Cheile Turzii, Herculane u.a . )  stellt nach unserer Meinung eine Dbernahme aus 
dem Gumelniţa-Sălcuţa-Milieu dar. Fiir die feine graue Keramik sind auch die Beitrăge 
vom TheiB-Charakter (Tiszapolgar und Bodrogkeresztur) nicht ausgeschlossen. 

Nahe Analogien fiir die bemalte Keramik aus Cheile Turzii und Herculane bietet uns 
auch ein in einer der spăten Cernavodă 1-Kultur angehorenden Wohnung aus der Siedlung 
von Ulmeni-Tăuşanca 219 gefundenes GefaB. Die GefăBform (hoher, kegelstumpfformiger 
Hals, gewolbter Korper mit vier durch Driicken von innen nach auBen erzielten Buckeln) 
ist in den Verbănden mit aufgesetzten Henkeln iiblich. Dieses GefăB wurde sekundăr gebrannt 
und war urspriinglich von schwarzgrauer Farbe. Die Bemalung besteht aus Streifen von 
brauner Farbe, doch kann die Schattierung auch von dem sekundăren Brennen herriihren. 
Konzentrische Kreise um die Buckeln herum, miteinander durch Zickzacklinien verbunden, 
bilden das Verzierungsmotiv. Aus derselben Siedlung und Wohnung stammen auch andere 
GefăBe (iiber 20) 22o und Keramikbruchstiicke.221 Unter diesen finden wir zwei mit feinen, 
waagerecht geordneten Kanneliiren verzierte GefăBe,222 denjenigen aus Cheile Turzii verbliif
fend ăhnlich. Ein Bruchstiick mit echter Wickelschnur-Verzierung 223 weist ein identisches, 
in Cheile Turzii angetroffenes Musterauf, wo es aber mittels Einschnitten ausgefiihrt wurde. Ein 
kugelformiges, langhalsiges Gef ăB aus Cheile Turzii findet ebenfalls iiberraschende Analogien 
in der Cernavodă 1-Kultur.224 Die Cernavodă 1-Siedlung von Ulmeni, aus welcher wir die 

Hi Siehe Anm. 190 . 
21a C. Matasă, a.a.O., S. 45. 
217 Ne itor-Zaharia, Transition, S. 22 - 23. 
218 Ebenda, Abb, 4, 2 - 4 . 
218 Morintz-Roman, A spekte, Abb. 18, 2 ;  19. 

220 Ebenda, S. 62 - 70 u. Abb. 1 4 - 19. 
221 Ebenda, Abb. 1 1 - 13.  
222 Ebenda, Abb. 15,  2 - 3  = 18,  l ,  6. 
223 Ebenda, Abb. 13,7 = 7,2. 
22' Ebenda, Abb. 17, 3, 5 u .  22, 1 - 2. 
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Analogien anfiihrten, ist dem Inhalt der Sachkultur nach (die Schnurkeramik, die einhenkligen 
Kănnchen und Tassen) mit den spăten Cucuteni B-Siedlungen von Sărata Monteoru und 
Tîrgu Ocna-Podei zeitgleich. 

Wir haben eine Reihe von Analogien aufgezăhlt, zu denen noch andere hinzugegeben 
werden konnen (Henkel mit Buckeln, zylindrische Schultern,226 Schiisseln mit verdicktem 
und schrăg abgeschnittenem Rand) , um <las Bestehen von Kontakten zwischen den endăneo
lithischen Verbănden aus Siebenbiirgen und denjenigen aus dem Osten und Siidosten der 
Karpaten hervorzuheben. Wir nehmen an, dal3 es einleuchtend hervorgeht, dal3 ein derartiger 
Kont1kt sich auch in einer sehr spăten Cucuteni B-Etappe noch kraftvoll ăul3ert . Daraus 
ergibt sich auch ein Synchronismus zwischen den Funden vom « Bodrogkeresztur-Typus » 
und Cucuteni A-B einerseits und ein anderer zwischen den Verbănden vom Cheile Turzii-Typus 
und Cucuteni B andererseits. Wir wissen nicht, wo die genaue Grenze zwischen den Funden 
von ausschliel3lichem « Bodrogkeresztur »-Charakter und denjenigen mit aufgesetzten Henkeln 
liegt. Die Funde von Traian (Nr. 24 auf unserer Karte - Abb. 1) wăren geeignet, uns dariiber 
Auskiinfte zu geben. Dort wurde in der Siedlung von (( Dealul Fîntînilor », im V. Abschnitt, 
ein Verband von 3 Wohnungen und einem Nebengebăude 226 freigelegt, welche die iibliche 
Plattform von Cucuteni-Art nicht aufweisen. Die Ausgrăber behaupten, in den erwăhnten 
Wohnungen eine grol3e Anzahl von Gefăl3en vorgefunden zu haben: Veroffentlicht wurden 
nur drei,227 die sich unmittelbar auf dem Erdboden, unter dem Haufen von ungebrannten, 
grol3en Ziegelsteinen befanden. Dber einige wird gesagt, dal3 sie <( neu und unbekannt » im 
Rahmen der Cucuteni-Kultur wăren, iiber andere, dal3 sie <( in deren Gesamtheit Aspekte, 
die einer etwas j iingeren chronologischen Etappe entsprechen konnten, aufweisen. Dicse Sachlage 
wirft eine Frage auf, die eines aufmerksamen Studiums wiirdig ist ». 228 Ad litteram genommen, 
scheint der letzte Satz zu deuten, dal3 die in Frage stehenden Gefăl3e jiinger als die Siedlung 
von Traian wăren, welche Siedlung der letzten Etappe der Cucuteni A -B-Phase entspricht. 
VI . Dumitrescu sieht bei zwei der Gefăl3e, <( klare Ăhnlichkeiten mit der Keramik der Bodrog
keresztur- Kultur ». 229 Er hat jedoch Bedenken, sie als Importware anzusehen. Deren Vorhan
densein în Traian wăre <las Ergebnis von Bodrogkeresztur-Einfliissen im Verbreitungsgebiet 
der Cucuteni A-B-Kultur. Dal3 aufgesetzte Henkel in Sălcuţa IV auftauchen, fiihrt den vorste
hend zitierten Autor zum Parallelismus Cucuteni A- B-Sălcuţa IV-Bodrogkeresztur 11 .230 
ln Verbindung mit den Funden aus Traian wollen wir mehrere Feststellungen aufzăhlen : 
a) Die Fundumstănde sind sogar fiir die Ausgraber 231 fraglich. b) Die in Frage kommenden 
Gefăf3e konnen keine sicheren Beweise fiir Bodrogkeresztur-Einfliisse oder -Kontakte sein. 
Eines von diesen Gefăf3en, mit vier aufgesetzten Henkeln versehen,232 wird sogar in der 
Bodrogkeresztur- Kultur als ein fremdartiges Element vom Sălcuţa-Typus angesehen. Ein 
zweites (vierkantiges Gefăf3 mit vierlappiger Lippe 233) ist sowohl in Bodrogkeresztur, als 
auch in den Verbănden mit aufgesetzten Henkeln vorhanden, so daf3 es nicht als ein sicheres 
Bodrogkeresztur-Element gelten und auch nicht fiir eine solche Synchronisierung beniitzt 
werden kann. c) Das Doppelgefăf3 mit schwarzen Bemalungsspuren findet nahe Analogien in 
der spăten Cucuteni B-Siedlung aus Tîrgu Ocna-Podei.234 d) Es ist nicht unbedingt notig, 
dal3 die aufgesetzten Henkel in der Moldau, im Siidosten Siebenbiirgens und în dem Gebiete 

226 Nestor-Zaharia, Transition, Abb. 4, 8. 226 H. Dumitrescu, a.a.O. ,  S. 190. 
227 Ebenda, Abb. 7 - 8. 22s Ebenda, S. 197. 22e VI. Dumitrescu, a.a.O„ Anm. 28. 

230 Ebenda, S. 47. 
231 Siehe obige Anm. 228. 
232 H. Dumitrescu, a.a.O„ Abb. 7, 2. 
233 Ebenda, Abb. 8. 
234 C .  Matasă, a.a.O„ Abb. 1 6, 10. 
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der Mittel- und Unter-TheiB zur selben Zeit erscheinen. e) Das goldene Idol von Traian 235 
kann kein chronologischer Beweis sein, solange die Periodeneinteilung der Bodrogkeresztur
Kultur noch nicht zufriedenstellend festgelegt ist . 

Infolgedessen sind die Gefă.Oe von Traian keine Beweise fiir die Synchronisierung zwischen 
der Cucuteni A -B-Phase und Bodrogkeresztur. Sie konnten hochstens auf einen Synchro
nismus zwischen einer Schlu.Oetappe der Cucuteni A-B-Phase und einer der Etappen der 
Verbănde mit aufgesetzten Henkeln hindeuten. Um die Sachlage von Traian mit Sachkenntnis 
zu beurteilen, miissen wir j edoch die vollstăndige Veroffentlichung der Funde aus dem Wohn
verband Nr� V abwarten. 

Der Friedhof von Decea Mureşului ist Ofters in der Fachliteraturerwăhnt oder erortert 
worden. Die letzte ausfiihrliche Erorterung verdanken wir I. Bognar- Kutzian,239 so daB es 
nicht notig ist, uns lănger dariiber aufzuhalten. Gegebenenfal interessiert uns erstens dessen 
chronologische Lage im siebenbiirgischen Ăneolithikum. Der ostliche Typ der in Decea 
Mureşului Bestatteten ist durch Analogien mit Mariupol unterstiitzt. Das Bestehen mancher 
Keramikbruchstiicke vom Cucuteni C-Typus im Ariuşd-Gebiet trăgt gleichfalls zur Verstărkung 
der Dberzeugung bei, da.O auch Siebenbii.rgen von den Bewegungen der Stămme aus den 
nord�pontischen Steppen beriihrt wurde. Und zwar zu welcher Zeit fand dieses Eindringen 
der Steppenelemente in Siebenbiirgen statt ? I. Nestor und E. Zaharia, welche uns auf die Ele
mente vom (( C » Typus aus dem Ariuşd- Gebiet aufmerksam machten, erklăren, daB sie 
gleichzeitig mit denjenigen aus Cucuteni B sind.237 Das Verhăltnis zwischen Mariupol und 
Usatovo, einerseits, und zwischen Decea Mureşului und Mariupol, andererseits, deutet gleich
falls auf einen dem Usatovo-Horizont aus Rumănien (Folteşti I) vorangehenden Zeitabschnitt 
fiir das Eindringen der ostlichen Elemente in Siebenbiirgen. Wenn wir uns streng auf den 
gro.Oten Teii des Materials der Grabstătten aus Decea Mureşului beziehen, bemerken wir, 
da.O es einheimische Merkmale aufweist und nur diese konnen eine chronologische Einglie
derung in das einheimische ăneolithische Milieu gestatten. Dieses Inventar ist von demjenigen 
des Petreşti-Typus oder aus den Verbănden mit aufgesetzten Henkeln total verschieden. 
Die Keramik findet die besten Analogien in der Tiszapolgar-Topferware, was auch von 
I. Bognar-Kutzian unterstrichen wurde.238 In diesem Sinne geniigt es, die GefăBe von Decea 
Mureşului mit denjenigen von Româneşti zu vergleichen. Die GefăBe von Decea Mureşului 
sind keine Tiszapolgar-Importe, sondern das eigene Werk der bestattenden Gruppe, welche 
Tiszapolgar- und nicht Bodrogkeresztur-Formgestaltung und-Verzierungsmuster iibernommen 
hat. Diesem Kriterium nach, ist der Friedhof von Decea Mureşului eine ăltere Erscheinung 
in Siebenbiirgen als die Heranbildung der fiir (( Bodrogkeresztur » kennzeichnenden Typen. 
Fiir eines der Gefă.Oe sucht I. Bognar- Kutzian in der Gumelniţa-Welt Analogien.239 Es 
wăre j edoch ganz moglich, daB diese Elemente wăhrend der Verschiebung der ostlichen Gruppen 
durch die Gumelniţa-Zone wie auch in Siebenbiirgen selbst, wo kein Mangel an Gumelniţa
Sălcuţa-Elementen besteht, iibernommen worden wăren. 

Die Gruppe aus Decea Mureşului hat manche Analogien in dem Friedhof von Brăiliţa.240 
Die ălteste Etappe der Bestattungen aus diesem Friedhof umfaBt ungefăhr 180 Grăber in 
einfachen Gruben, die Gerippe auf dem Riicken ausgestreckt, hăufig mit zusammengezogenen 
Beinen. Die Toten sind mit Ocker iiberstreut. Eine Eigenart dieser Grăber ist das Fehlen der 
Keramik in dem Begrăbnisinventar und, hingegen, das Vorhandensein der Halsbănder, Feuer-

235 H. Dumitrescu, in • Dacia •. N.S. ,  V, 1961 ,  S. 69 
u .ff. 

238 Kutzian, Tiszapo!gdr-Basatanya, S. 442 - 453. 
237 Nestor-Zaharia, Transition, S. 27 u. Anm. 32. 

1 5 - c .  2706 

ue Bognar-Kutzian, a.a.O„ S. 444. ne Ebenda, S. 445. 
Ho A. N. Harţuche u.  F. Anastasiu, Brăiliţa, BrăUa, 

1968, s. 1 8 - 24. 
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steinklingen und anderer Schmucksachen.241 Die Grabstătten gehoren wahrscheinlich der 
friihen Cernavodă 1-Kultur an, welche im Osten Rumăniens in einer der Cucuteni A - B  
entsprechenden Phase eingedrungen ist . Ostliche Gruppen werden wohl auch i n  Inneren 
Siebenbiirgens vorgedrungen sein, wo sie - im Kontakt mit den einheimischen Gegeben
heiten - ein Teil der dort angetroffenen Sitten iibernehmen konnten. Die Tatsache, daB sie 
wenige GefăBe dem Begrăbnisinventar beilegen, im Vergleich zu den Tiszapolgar, und Bodrog
keresztur Bestattungsgrăbern, konnte durch eine langsame Anpassung erlăutert werden. 
Obrigens enthalten auch die neueren (ca. 100) Grabstătten von Brăiliţa j e  ein GefăB nebst 
anderen Gegenstănden . 

Wir glauben also, daB sich die Gruppe Decea Mureşului - vom chronologischen Stand
punkt - in einen der Cucuteni A-B-Anfangsphase entsprechenden Zeitabschnitt einfiigt, 
als noch Elemente der Tiszapolgar-Kultur bestanden. Hătte der Zeitpunkt der Toten
bestattung von Decea Mureşului chronologisch den Petreşti-, Bodrogkeresztur-, Coţofeni
Kulturen oder der Etappe mit aufgesetzten Henkeln entsprochen, wăre es normal gewesen, 
daB die Keramik aus dem Begrăbnisinventar derartige und nicht Tiszapolgar-Merkmale 
auswiese. Der groBe Mangel an Ariuşd-Elementen vom Cucuteni A -B-und B-Typus und 
die Tatsache, daB die gegenwărtigen Daten das Hinausziehen der Petreşti-Kultur auch 
wăhrend der Dauer der Cucuteni A -B-Phase doch nicht gestatten, konnten einerseits auf 
die Rolle der ostlichen Elementen und andererseits auf den Druck von TheiB-Charakter 
zuriickgefiihrt werden, welche die Entwicklung der Kulturen mit bemalter Keramik aus Sie
benbiirgen aufgehalten haben. 

Man kann selbstverstăndlich einwenden, da/3 die Kreuzschneidenăxte (die auch in Decea 
Mureşului vorhanden sind) , sicher in Fundbestănden von Bodrogkeresztur- und nicht Tisza
polgar-Charakter belegt werden. Aber deren Erscheinen auch in Cucuteni A - B-und B
Verbănden,242 die hochst wahrscheinliche Fortdauer der Tiszapolgar-Kultur auch in de� 
Anfangsabschnitt der Cucuteni A - B-Phase-die, Tatsache, da13 Siebenbiirgen die beste Aussicht 
hat, als das Herkunfts- und Herstellungsland dieser Exemplare erklărt zu werden,243 all <las 
setzt sich der Zuweisung solcher Ă x te auch einer spăten Tiszapolgar-Etappe nicht entgegen. 

Zum Abschlul3 sehen wir folgende chronologische Aufeinanderfolge der kulturellen 
Entwickung aus dem Inne1·en des Karpatenbogens : a) Petreşti -Ariuşd -Tiszapolgar ; b) 
spăt-Tiszapolgar -Decea Mureşului ; c) Bodrogkeresztur ; d) der Horizont mit aufgesetzten 
Henkeln ; e) ein mit Cernavodă III-Celei verwandter Horizont ; f) Coţofeni. 

IV. CRIŞANA. ( KREISt:HGEBIET) 

Aus dieser Provinz ist uns nur ein Fundbestand bekannt, u.zw. derjenige aus der 
Hohle <• Dâmbul Colibii II » in dem Sigiştelul-Tal (Gemeinde Cîmpani, Kreis Bihor - Nr. 25 
auf der Karte Abb. I ) ,  den wir, wie manch anderen auch, dem Kollegen N. Vlassa ver-

2u Ebenda, Taf. 4 1 - 45. 
212 A. Vulpe, Cu privire la cronologia topoarelor de 

aramă cu braţele « în cruce •. in SCIV, XV, 1964, S, 457 -
466. 

2'3 Es ist wahr, daO das ausgedehnte Verbreitungs
gebiet dieser Kupferstilcke theoretisch auch ein anderes 
Herstellungszentrum voraussetzen konnte. Uns scheint 
jedoch cine Tatsache aufschlui3reich : solange die sie
benbiirgischen kupferfiihrenden Zonen sich in dem Tisza
polgar und Bodrogkereszhir Verbreitungsgebiet befan-

den, wur<lcn zahlreichc Kupfergerăte sowohl in der Thefa
Gegend als auch noch weiter, dem Westen oder Nord
westen zu verstreut. In dem Moment jedoch, in welchem 
die Gebirgszonen Siebenbiirgens und Olteniens von der 
Coţofeni-Kultur und deren Varianten fest beherrscht sind, 
zeigt sich in den TheiO- und Mitteldonaugebieten ein 
ungewohnlich groOer Mangel an Metall. Im Falle der 
Coţofeni-Kultur trăgt sich nicht dasselbe zu. Sollte auch 
keine Beziehung zwischen der chronologischen Verschie
bung der Kostolac-Gruppe und der Ausbreitung der 
Ăxte vom Baniabic-Typ in Mitteleuropa bestehen ? 
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danken.24" Aus dieser Hohle stammen em1ge Keramikbruchstiicke : ein Gefăf3profil mit 
aufgesetzten Henkeln, ein Schiisselprofil, ein kleines halbkugelformiges Gefaf3, zwei Halsbruch
stiicke und ein mit breiten Kanneliiren verziertes Bruchstiick. Dieser Fundbestand befindet 
sich in einer Zone, welche zu dem Verbreitungsgebiet der Tiszapolgar-, Bodrogkeresztur 
Baden- und Coţofeni-Kulturen g· hort. 

* 
Nachdem wir die Vorlegung derjenigen Fundbestănde aus dem Gebiete Rumăniens, 

die denen von Herculane gleichartig sind, abgeschlossen haben, erachten wir, daf3 einige 
allgemeine Feststellungen zweckmăf3ig sind, u.zw. : 

1 .  Obwohl zahlenmăf3ig noch beschrănkt, sind genug Beweggriinde vorhanden, die uns 
berechtigen, kiinftige Funde zuversichtlich abzuwarten. 

2. Die Funde vom Herculane-Typus bedecken weite geographische Zonen Rumăniens 
und erscheinen in den Verbreitungsgebieten verschiedener Kulturen : Sălcuţa, Tiszapolgar
Bodrogkeresztur, Petreşti, Ariuşd, Cucuteni. Weiterhin sind wir iiberzeugt, daf3 das Gumelniţa
Gebiet von diesem Phănomen nicht ausgeschlossen bleiben konnte. 

3. Diese Funde bezeugen noch, daf3 deren Entwicklungsperiode keine kurzfristige war. 
Wenn auch beim gegenwărtigen Forschungsstand keine zufriedenstellende Einteilung vorge
nommen werden kann, ist es doch klar genug, daf3 es sich um mehrere fortschreitende Etappen 
handelt (zwei Etappen in Herculane, die Moglichkeit,  daf3 Sălcuţa IV die ălteste Etappe 
darstelle, die Beweggriinde, die uns zur Annahme veranlassen, daf3 die Funde von Pecica eine 
spate Etappe belegen usw.) .  Ebenfalls ergab sich die Moglichkeit, daf3 der Abschluf3 dieser 
Ăuf3erungen - wie iibrigens der Anfang auch - von einem Gebiet zum anderen verschieden sei. 

4. Trotz allen Forschungsliicken geht doch klar hervor, daf3 in sămtlichen oben veran
schaulichten Verbănden zahlreiche gemeinsame, aber auch verschiedenartige Elemente 
bestehen, welche regionale Spezifika bilden. Die unterscheidenden Elemente sind doch nicht 
so zahlreich, um uns zu gestatten, von verschiedenen Kulturgruppen zu reden, in denen nur 
eine Reihe von gemeinsamen Kulturgiitern im Umlauf sind. Aber diese als eine einheitliche 
Kultur zu betrachten, scheint uns ebenfalls der Wirklichkeit nicht zu entsprechen. Doch ist 
ein kultureller Vereinigungs- und Vereinheitlichungsvorgang auf ausgedehnten geographischen 
Răumen offensichtlich. Die alten Kulturschranken verschwinden, ohne durch andere ersetzt 
zu werden. 

5. Der kulturelle Vereinigungsvorgang umfaf3t ausschlief3lich die einheimischen ăneoli
thischen Kulturen : Sălcuţa, Tiszapolgar-Bodrogkeresztur, Petreşti, Ariuşd und moglicherweise 
Gumelniţa. Die Cucuteni-Kultur bleibt diesem Kreis ausgeschlossen,  obwohl sie diese Ănde
rungen mit Interesse wahrnimmt. Mutmaf3lich hat auch das Beherrschen der kupferhaltigen 
Gebiete und die Herstellung der Kupfergerăte eine bedeutende Rolle in diesem Vorgang 
gespielt. 

6. Der Anfang der Beseitigung der traditionellen Grenzen und die der Cucuteni A-B
Phase entsprechende Etappe scheinen einander zu decken und <las offenbart sich konkret 
durch <las Vorhandensein einiger mutmaf3lichen spăt-Tiszapolgar, ostlichen, Bodrogkeresztur
und Sălcuţa-Elemente im Inneren des Karpatenbogens. 

7. Es hat den Anschein, als ob der Vereinigungsvorgang der einheimischen ăneoli
thischen oberwăhnten Kulturen von langer Dauer gewesen sei und daf3 die Funde mit aufge
setzten Henkeln - auf3erhalb des Sălcuţa Gebietes - einen spăten, beinahe abschlief3enden 
Zeitpunkt dieser Entwicklung darstellen. Die Bodrogkeresztur-Kultur aus Siebenbiirgen 

2u Siehe Anm. 3. 
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mag wohl eine Etappe dieses Einheitlichungsvorgangs und - glauben wir - <las Ergebnis 
der gegenseitigen Durchdringung vorerwăhnter ăneolithischer Kulturen gewesen sein. 

8. Der Synchronismus zwischen der Entfaltung des Vereinigungsvorgangs der einhei
mischen ăneolithischen Kulturen und dem Vorhandensein der ostlichen Elemente, ostlich 
und siidostlich der Karpaten, gibt uns ein Verhăltnis zwischen Ursache und Wirkung. Tatsiich
lich, wenn auch die Cucutem-Kultur dem Druck der ostlichen Stămme Widerstand leistet 
- nicht ohne sich dadurch geiindert zu haben- ,  so werden die Gumelniţa- Gruppen aus 
dem Siiden der Moldau, aus der Dobrudscha und der Ostwalachei versetzt, gegen den Westen 
verschoben und deren Platz wird von den Stiimmen der Cernavodă 1-Kultur eingenommen, 
welche auch die traditionellen Verbindungen zwischen dem Norden und dem Siiden der Donau 
in dem Dobrudscha- und Walachei-Sektor abbrechen. Um <las Gegengewicht zu dem 
ostlichen Druck zu halten, erscheint uns die allmăhliche Vereinigung der einheimischen ăneoli
thischen Kulturen eine natiirliche Folge. Die Tatsache, daB eine bedeutende Stammgruppe vom 
Gumelniţa-Sălcuţa-Typ bis in <las Morava-Tal und noch weiter, nach dem Siiden anlangte, 
trăgt zur Erhaltung eines festen Verbindungsganges mit der siidlichen Welt und zur selben 
Zeit zu dem leichten Ubertragen der siidlichen Kulturgiiter dem Norden zu bei. Diese durch 
die Vermittlung Gumelniţa- Sălcuţa-Bubanj beforderten Giiter, ganz gleich ob sie im Inneren 
des Karpatenbogens oder im Mitteldonaugebiet angetroffen werden, weisen eine Gumelniţa
Sălcuţa-Fazies auf. 

9. Die Herkunft dieses groBrn endăneolithischen Verbandes ist einheimisch. Die Formen
folge und die Verzierungsmuster entspringen dem vorangehenden ăneolithischen Fond. Jede 
einzelne der einheimischen ăneolithischen Kulturen brachte ihren Anteil an Ku1turelementen 
bei , die derart zu gemeinsamen Giitern wurden. Selbstverstăndlich behalten die gemeinsamen 
Giiter die eigenartige, urspriingliche Form nicht mehr ganz genau bei und in diesem Sinne konnten 
wir die MilchtOpfe von Sălcuţa-Form anfiih1 en, die sich nachtrăglich auf einer groBen 
geographischen Zone verbreiteten. Sie tragen j edesmal den Stempel des einhe1mischen Milieus, 
werden dadurch aber nicht wesentlich abgeăndert . Die regionale Eigenart ist eher durch die 
verschiedene Hăufigkeit mancher Elemente im Verhăltnis zu anderen ausgedriickt . Interessant 
ist die Tatsache - und die mochten wir unterstreichen - daB diese Hăufigkeit în einem 
direkten Verhăltnis zu den vorangehenden kulturellen Gegebenheiten steht. In den Verbănden 
vom Sălcuţa IV-Typ ist z .B. die Mannigfaltigkeit der Schiisseln mit eingezogenem, verdicktem 
ader hohem Rand viel groBer im Verhăltnis zu den ausladenden Typen. Hingegen ist die 
Lage în den Verbănden aus dem ehemaligen Petreşti- Gebiet umgekehrt. Manche Formen 
sind nur bestimmten Zonen spezifisch, <loch war deren Rolle in der Gesamtheit der gemein
samen Kulturgiiter nur eine kleine. Eine Reihe von Elementen ist den neuen Kontakten mit 
der siidlichen Welt zu verdanken. Wie ein Widerschein der Metallkunst gehoren die aufge
setzten Henkel ebenfalls dieser Kategorie an. Manch andere Elemente spiegeln Kontakte mit 
den mitteleuropăischen Gebieten wider. In diesem Sinne fiihren wir z. B .  die Furchenstich
Technik an. Bemerkenswert ist j edoch, daB die in dieser Technik ausgefiihrte Verzierung eine 
rein einheimische ist, die absolut nichts Gemeinsames mit der ăhnlichen Verzierungsart aus 
Mitteleuropa (Retz, Gajary usw.) hat . Es ist schwierig, j etzt die Art und Weise ausfiihrlich zu 
erlăutern, in welcher dieser Wandel der Kulturen mit bemalter Keramik welche in ihren 
traditionellen Formen auftreten (Petreşti, Ariuşd, Sălcuţa) stattfand. Den vorhandenen 
Daten nach entschwand die Bemalung vom Petreşti- und Ariuşd-Typus zu einem Zeitpunkt, 
der den Anfang der Cucuteni A-B-Phase nicht stark iiberschreitet. Die Graphitbemalung 
aus dem Gumelniţa- Sălcuţa- Gebiet ist ebenfalls ungefăhr bis zum selben Zeitpunkt 'belegt. 
Es ist die Zeit in welcher die Entwicklung der miichtigen Ariuşd- und Petreşti-, wie auch die 
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der Gumelniţa- Siedlungen aus den oberwăhnten Zonen aufhort. Der darauffolgende Abschnitt 
ist durch Unbestăndigkeit gekennzeichnet, was keinesfalls die Erhaltung der traditionellen 
Formen in absolut dergleichen Ausdrucksart bedeutet, um so mehr als, wie oben erwăhnt, 
eine Mischung der ethno-kulturellen Elemente stattfand. Eine Menge Umwandlungen tragen 
sich zu, denen zufolge abgeănderte Formen erzeugt werden, doch Briiche zwischen dem Ehema
ligen und dem nun Bestehenden nehmen wir nicht wahr. Die Sitte von Bemalung bleibt z.B. 
lange Zeit eingewurzelt ,  wenn auch die Ausfiihrungsmittel wesentlich verschieden sind. Anfangs 
bewahrt noch die bemalte Keramik die traditionelle Technik aus Siebenbiirgen, wie das in 
Reci der Fall ist : Schwarzbemalung auf einem roten oder weiBen Grund. Spăter hat sich 
die Bemalung in der in Cheile Turzii oder Herculane angetroffenen Form erhalten. Die weiBe 
sekundăr gebrannte Bemalung, manchmal auf rotem Grund, spiegelt ebenfalls einen Fort
bestand der Malerei wider. Die Grenze zwischen der inkrustierten und der mit WeiB nach dem 
Brand bemalten Keramik scheint uns in den endăneolithischen Verbănden mit denen wir 
uns befassen nicht streng gewesen zu sein. Tatsăchlich sind die Verzierungsregister, durch 
Einschnitte oder Eindriicke vorbueitet, vollstăndig mit WeiBpaste bedeckt. In diesem Falie 
bezwecken die Einschnitte und Eindriicke eher die Paste zu fixieren, welche sowohl die Ein
schnitte, als auch die Zwischenrăume bedeckte. Es ist ein ălteres und, in den Gumelniţa
Sălcuţa-Kulturen hăufiges Verfahren. In dem gegebenen Fall haben wir den Eindruck, daB 
nicht die Verzierungsidee in sich vorwiegend ist, sondem diej enige der nach dem Brande 
aufgetragenen Bemalung, zu welchem Zweck die passenden Anfestigungsmittel auf den GefăB
wănden beniitzt sind. Diese technischen Verfahren bestehen auch in der Coţofeni- Kultur 
fort, nebst der eigentlichen nach dem Brande aufgetragenen Bemalung.246 DaB dieses technische 
Verfahren mit einer so tief in der ăneolithischen bemalten Keramik eingewurzelten măander
und spiralformigen Verzierungsart kombiniert ist, verstărkt unsere Dberzeugung, daB die 
Bemalungsidee im Rahmen der der bemalten Keramik vom Petreşti-, Ariuşd-, Sălcuţa-Typus 
folgenden Etappe noch sehr stark war. Andererseits erlăutert diese Tatsache gr6Btenteils 
die Herkunft der Verzierungsart der Bodrogkeresztur-Kultur. Wir haben die besten Griinde, 
um anzunehmen, daB der Umwandlungsvorgang der Tiszapolgar-Kultur im Inneren des 
Karpatenbogens begonnen hat, wo er gleichzeitig auch eine Entwicklungsetappe darstellt, 
die schlieBlich zur Bildung des endăneolithischen Verbandes fiihrte, den wir durch die oben 
vorgelegten Funde veranschaulichten. 

DIE ENDĂNEOLITHISCHEN FUNDE AUS WESTRUMĂNIEN (S ĂLCUŢA IV - HERCULANE 
II, III  - PECICA, UNTERE SCHICHT - CHEILE TURZII) IN DER KULTURELLEN ENTWICKLUNG 

DES KARPATENRAUMES 

Ein mechanischer Vergleich, nur auf Grund einiger Kriterien wie z.B. der aufgesetzten 
Henkel , wiirde die Aufgabe, die wir uns auflegen, wesentlich erleichtem. Wir haben j edoch 
gesehen, daB in der Entwicklung des Ăneolithikums in den oben erwăhnten Gebieten Rumă
niens j etzt schon mehrere Etappen abgesondert werden konnen (Sălcuţa IV - die ălteste 
Etappe ; Herculane II - die Mitteletappe ; Herculane III - Pecica, untere Schicht - Schluss
etappe) , in welchen die aufgesetzten Henkel ein Begleitelement sind. Dann sind wir auch gar 

us Ein reiches und sehr kennzeichnendes Material 
wurde in der Coţofeni-Siedlung von Basarbi (neben der 
Stadt Calafat) vorgefunden. Das noch nicht veroffent
lichte Material veranschaulicht besser als irgend ein anderer 

Fund, dafl die Coţofeni-Kultur ken Zasurelement 
zwischen den aneolithischen Kulturen und denjenigen 
der friihen Bronzezeit darstellt. 
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nicht sicher, daB kunftige Forschungen nicht andere neue Aspekte ans Licht bringen und die 
Schemata, die sich j etzt anzudeuten scheinen, vielleicht wesentlich ăndern werden. Demnach 
ist z.B. der einfache Hinweis auf die Verbănde aus Ungarn, die auf Grund des Vorhandenseins 
der aufgesetzten Henkel als Vertreter einer einzigen chronologischen Etappe betrachtet werden, 
keineswegs zufriedenstellend. Es ist nicht unsere Absicht,  hier in Einzelheiten uber die Kupfer
zeit aus Ungarn ader uber die zeitgleiche Entwicklung aus Jugoslawien, der Slowakei oder 
Osterreich zu handeln. Der Leser kann das alles - und viel besser - aus der reichen und kompe
tenten Fachliteratur, die sich mit diesen Gebieten befaBt, erfahren. 

Die Aufeinanderfolge Tiszapolgar-Bodrogkeresztur-Baden for Ostungarn - das Er
gebnis der ungarischen Forscher 24n - wird fortwăhrend mit neuen Daten ergănzt, doch bleibt 
die Lucke zwischen Bodrogkeresztur und Baden immer noch eine Unbekannte.247 I. Bognar
Kutziân befaBte sich jungst mit den Fundbestănden mit aufgesetzten Henkeln aus Ungarn 
und ist der Meinung, daB diese eine unabhăngige Gruppe (Hunyadi halom) bilden, deren Ein
flusse auch in einer spăten Etappe der Bodrogkeresztur-Kultur 248 zu spuren sind. Diese 
Einflusse stellen ubrigens auch das Kriterium dar, welches zu Grunde einer Einteilung der 
Bodrogkeresztur-Kultur in zwei Etappen (A und B) lag, indem der Beginn der Bodrog
keresztur B-Phase sich nach I .  Bognar-Kutziân durch das Auftauchen der Sălcuţa IV- und 
Lasinj a-Elemente 249 auszeichnet. Weiterhin ist Ida Bognar-Kutzian der Meinung, daB 
auch unabhăngige Siedlungen vom Sălcuţa IV-Typ in Ungarn bestanden hătten, die im 
Thei13- Gebiet zu einer Zeit erschienen wăren, als die Bodrogkeresztur-Kultur im Unter
gang oder im Verschwinden 260 begriffen war. Was die Herkunft von Sălcuţa IV anbetrifft, 
so wird diese von I .  Bognar- Kutziân als ebenso zweifelhaft wie auch der lnhalt dieser Phase, 
der von Sălcuţa III 261 verschieden wăre, angesehen. Die SchluBfolgerungen der ungarischen 
Forscherin sind teilweise durch die Unkenntnis der j ungsten Daten aus Rumănien bestimmt 
und in dieser Hinsicht mussen wir zugeben, den Forschern bis jetzt kein ebenso bedeutendes 
Fundmaterial zur Verfiigung gestellt zu haben, wie es seitens vieler Kollegen aus Ungarn 
geschah. Durch unsere vorliegende Veroffentlichung, wie auch durch die Bekanntgabe der 
Ergcbnisse unserer Forschungen in dem Niederdonaugebiet, glauben wir wenigstens einen 
Teil der Schuld beglichen zu haben. 

Und nun wollen wir uns mit der Grundfrage befassen und erstens die Tatsache unter
streichen, daJ3 sămtliche Funde mit aufgesetzten Henkeln aus Ungarn eine Obereinstimmung 
mit den gleichartigen Funden aus Rumănien aufweisen. Diejenigen von Hunyadi halom sind 
mit denj enigen von Pecica identisch, wie wir vorher erwăhnten. In Pecica weisen die Formen 
cine groBere Mannigfaltigkeit auf, aber auch die Funde sind hier zahlreicher. Beide Fundorte 
bcfinden sich in einem Gebiet mit reichhaltigen Bodrogkeresztur-Fundbestănden. Das restliche 
aus dem Gebiete Ungarns stammende Material (entschieden auserwăhlt},  angesichts der noch 
schwierigen Abgrenzung des lnhaltes der « Hunyadi-Gruppe » ) kann ebenfalls mit dem
jenigen in der unteren Schicht von Pecica entdeckten verglichen werden. Dabei nehmen die 
Funde von Pecica i n  einer chronologischen Eingliederung cler Funde dieser Art aus dem 
rumănischen Gebiet die J ungste Stelle (Herculane III) ein, eine viel spătere im Verhăltnis 
zu Sălcuţa IV, die der Herculane I I-Etappe vorangeht .  Andererseits vermag ein strenger 

246 N. Kalicz, Rezkori sztratigrdfia Szekely K ăzslg 
hatdrdban, in AE 85, S. 3 - 5 .  

247 I . Bognar-Kutzian versucht diesen Raum mit 
etwaigen unabhăngigen Siedlungen vom Sălcuţa IV-Typ 
und mit Resten, die G. Gazdapusztai in Ketekyhâza ent- ; 
deckte, auszufiillen (Kutziân, Relationship, S. 15 - 1 6) 
Patay Pal spricht von einer « tabu/a rasa * (Pal Patay, Pro. 

bleme der Beziehungen der Bodrogkeresztur und der Badener 
Kultur, Symposium liber die Entstehung und Chrono
logie der Badener Kultur, Nitra-Male Vozokany, 1969) 

248 Kutzian, Probleme ; Ders., Relationship. 
HB Ders., Relationship, S. 4.  
i&o Ebenda, S. 15 .  
251 Ebenda, S, 4. 
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Vergleich der Gefă.Be mit oder ohne aufgesetztem Henkel aber mit kennzeichnenden Verzie
rungen aus dem Tiszapolgar-Basatahya-Friedhof 252 nur mit solchen Funden vorgenommen 
werden, die fiir die Herculane II-Etappe kennzeichnend sind. Daraus ergibt sich aber ein 
viel hoheres Alter fiir die Bodrogkeresztur B-Etappe im Verhăltnis zu den Funden vom 
Hunyadi halom-Typus, die iibrigens, der von L Bognar- Kutzian veroffentlichten Karte 
gemă0,263 in demselben Gebiet vorhanden und von den Bodrogkeresztur-Funden « unab
hăngig » sind. Elemente vom Hunyadi halom-Charakter (Sălcuţa IV) erscheinen im Friedhof 
von Tiszapolgar-Basatanya auf Bodrogkeresztur- Formen, doch sind diese Formen ebenso 
typisch auch fiir die Funde vom Hunyadi halom-Charakter aus dem rumănischen Gebiet. Das 
will heiBen, daJ3 die Reste vom <c Bodrogkeresztur-Typ » nicht so stark von denj enigen vom 
« Hunyadi halom-Typ » (Herculane, Pecica, Cheile Turzii usw.) abstechen. Nun wollen wir 
aber fortfahren : 

1 .  Einige Kupfergegenstănde (Ahlen, Dolche desselben Typus wie derjenige aus Herculane 
(Abb. 17, 8 = Taf. V, 10) oder Mereşti (Abb. 40, 3) ) erscheinen durchaus in denselben Formen 
in Bodrogkeresztur-Funden.254 Was die zweiarmigen Kupferăxte· anbetrifft, so sind difse 
in Verbănden vom Herculane II -III-Typ noch nicht aufgt>taucht, doch beweist deren Anwe
senheit, sowohl im Rahmen der Bodrogkeresztur-Kultur, als auch in Cucuteni A - B-und 
besonders in spăten B-Verbănden (Tîrgu Ocna-Podei, Monteoru) ,255 mit denen ein Teii unserre 
Verbănde zeitgleich sind, daB sie auch in derartigen Verbănden erscheinen miissen. 

2. Der Bodrogkeresztur-Friedhof von Kunszentmarton-Pustaistvanhaza bietet uns 
eine ganze Reihe von Formen und Verzierungsmotiven dar, die wir genauso in dem Zusammen
hang der Herculane II-Etappe wiedertinden. Dieser Kategorie gehoren die Milchtopfe, die 
kleinen halbkugelformigen Gefă.Be, die Năpfe, die VorratsgefăBe mit Buckeln, die zwei
henkligen Tassen oder das Verzierungsmuster einer Schiissel aus dem Grab 6 256 an. Die stark 
aufgebauschten Gefă.Be 257 sind auch in unseren Verbănden hăufig, manchem Verzierungsmuster 
gleichartig. Nun kommt die Frage : erlauben uns diese Analogien von einem Synchronismus 
zwischen Herculane II und Pustaistvanhaza zu reden, ader - anders gesagt - ist ein Syn
chronismus zwischen den Verbănden aus Ungarn, die keine aufgesetzten Henkel enthalten und 
den Verbănden aus anderen geographischen Zonen, die solche Henkel aufweisen, moglich ? 
Und eine weitere Frage : Sind tatsăchlich geniigend Elemente vorhanden, um die Bodrog
keresztur-Kultur als eine total verschiedene und von den fortwăhrend erwăhnten Verbănden 
aus Rumanien und Ungarn unabhăngige Kultur zu bezeichnen ? Sollten diese beschrănkten 
Verbănde in Wirklichkeit nicht irgendwie Entwicklungsetappen eines groBeren Verbandes 
darstellen, welche natiirliche Zoneneigenarten aufweisen, die anfangs klarer sind und j e  mehr 
die Zeit voranschreitet sich immer mehr verwischen ? 

3. Auch die Funde von Tarnabod, von denen der Autor selbst annimmt, daB sie eine 
Eigenart besitzen, die sie aus dem Rahmen der Bodrogkeresztur- Kultur ausscheidet 258 
und hingegen eher der Ludanice năhert, miissen in Betracht gezogen werden. Die dortige 
Verzierungsart ist derjenigen aus Herculane II auffallend ăhnlich : die spiralformigen,269 die 
geometrischen Muster auf gestrichenem Grund,260 die eingeschnitten en, von Punkten umrandeten 
Streifen 261 usw.,  auch wenn sie keine Furchenstich-Technik aufweisen (doch ist von den 

262 Siehe Anm. 1 04. 
153 Kutziăn, Probleme, Abb. 12 .  
aH Ders., Tiszapolgdr-Basatanya. Taf. XCV, 2 ;  

J .  Hillebrand, a.a.O., Abb. 6, 6 u.  Taf. IV, 5 ;  Patay, Bo
drogkeresztur, Taf. I I ,  6 ;  IX,  8 ;  XI,  5 .  

966 Siehe Anm. 242. ue J .  Hillebrand, a.a.O„ Abb. 6, 5 .  

257 Ebenda, Abb. 5, 3 ;  Kutizăn, Probleme„ Abb. 5. 
l a, l b ; 7. 

268 Kalicz, Tarnabodom, S. 1 8. 
25& Ebenda, Abb. 2, 16, 24. 
260 Ebenda, Abb. I ,  6 ;  2, 25- 27, 3 1 .  
261 Ebenda, Abb. 2 ,  3 ,  19 ; 3 ,  20 - 2 1 .  
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sukzessiven Eindriicken der dichten Punkte bis zu den sukzessiven, mittels einer abge
stumpften Spitze ausgefiihrten Eindriicken kein weiter Weg) . Die Gefaf3formen, zwischen denen 
wir diejenigen mit Kanten und Lappen 262 hervorheben mochten, sind ebenralls ganz gleich. 
Gleiche spiralformige Muster treffen wir in Paszab-Zado , im Nordosten Ungarns, wieder 
an, dieses Mal mit aufgesetzten Henkeln 263 ,  aber auch in Tiszasas-Kelem 26� oder Hodmezo
v asarhely-Szakalhat 2s5 - im Siidosten Ungarns. Natu.rlich sehen wir darin keine Syn
chronisierungsbeweise mit dieser oder jener der aneolithischen Etappen mit aufgesetzten 
Henkeln. Manche dieser Funde konnen diesem Horizont vorangehen, aber wir glauben, daf3 
es eindeutig klar ist, daf3 in einer Zeit, in welcher auf einem grof3en Gebiet zahlreiche Elemente 
gemeinsame Kulturguter waren, auch andere kulturelle und chronologische Horizonte bestanden 
haben konnten. Nach unserer Meinung wird dadurch die in den nachfolgenden Etappen 
wahrgenommene Vermehrung dieser gemeinsamen Elemente, die allmahlich eine Vereinheit
lichung, das Entschwinden der Eigenarten und nicht, wie I .  Bognar- Kutzicin annimmt,266 
eine Zerspaltung in Gruppen herbeifiihrt, erklart. Der }3ildungsvorgang der Bodrogkeresztur
K ultur in sich kann nicht auf3erhalb des kulturellen Vereinheitlichungsvorgangs aus de1!1 
Tnneren des Karpatenbogens verstanden werden. Auch wenn wir uns jetzt nicht auf andere 
Vergleichselemente konkret beziehen, so kann <loch jeder, der unsere reichhaltigen Belege 
mit denj enigen aus dem Theif3gebiet verglichen, zahlreiche andere Konvergenzpunkte aus
findig machen. Leider haben wir nur wenige Angaben uber den lnhalt der Bodrogkeresztur
Kultur aus den verschiedenen Siedlungen. Dann wurde man wahrscheinlich sehen, daf3 die 
FriedhOfe dieser Kultur kein iiberaus vollstandiges Bild bieten. Und fiir die Periodeneinteilung 
dieser Kultur, die angesichts der Sachlage aus Rumanien viei zahlreichere evolutive Etappen 
habcn diirfte, erweisen sich die FriedhOfe von keiner allzu grof3en Hilfe. 

4. Die Ostslowakei hat eine ahnliche Situation wie die Theif3-Zone und das Innere 
des Karpatenbogens und darum sind - im Grof3en - auch die Ergebnisse die gleichen. Nach 
cinem Zeitabschnitt vom Tiszapolgar-Typ, folgt die Entwicklung der Bodrogkeresztur
Kultur nach, die S. �iska in drei Phasen unterteilt.267 Die durch die Funde von Streda nad 
Bodrogom 268 veranschaulichte II.  Phase findet Analogien auf Grund der Verzierungsart 
mit den Materialien der Etappe Herculane II .  Diese Phase wiirde - nach S. �iska - einer 
spaten Etappe dcr Ludanice- Gruppe und einer alteren Phase der Furchenstich-Keramik 
vom Retz Typ 269 entsprechen. Der Phase Bodrogkeresztur III entspricht die Larnany
Gruppe,270 in welcher die Bestattungsgraber vorherrschend sind. In dieser Gruppe erscheinen 
auch die aufgesetzten Henkel, nebst einer Reihe von spezifischen Formen, zwischen denen der 
Topf mit zwei leicht iiberrandstandigen Henkeln und das Gefaf3 mit vier Kanten und vier 
Lappen.271 Zum Teii wird die Laznany-Gruppe mit dem Boleraz-Typ und der jiingeren 
Phase der Furchenstich-Keramik vom Retz-Typ 272 parallelisiert. Vom typologischen Stand
punkt hat die Keramik der La'nany- Gruppe Gleichartigkeiten in der Etappe Hercula ne 
III-Pecica, untere Schicht - Hunyadi halom, welche chronologisch, nach unserer Meinung, 
eine den Funden vom End-Bodrogkeresztur-Typ aus dem Friedhof von Tiszapolgar-Basa
tanya nachfolgende Stelle einnimmt. Es gibt jedoch keinen Beweis, daB diese Gruppe keine 

262 Ebenda, Abb. 3, 22 - 26. 
263 Patay Pal, in AE, 77, 1 955, 2, Taf. XXXI, 4, 5. 
264 Ders., Bodrogkeres;tur, Taf. XXXII I ,  14 ; Hoernes-

Menghin, a.a.O.,  S. 4 1 5, 2 .  
265 Siehe Anm. 93. 
266 Kutziân, Probleme, S. 32. 
267 Siska, S., K pol5iatkom kultury s kanelovanou kera

mikou na. vyhodnom Slovensku, in Slov, Arch, XIV - 1 , 
1 966, S. 73 -74 (weiterhin : SiSka, Po�iatkom) . 

268 Ebenda, Abb. 2. 
269 Ebenda, S. 74. 
270 Ebenda ; Ders, Die Lafnany-Kulturgruppe in der 

Ostslowakei, Symposium iiber die Entstehung und Chro
nologie der Badener Kultur, Nitra-Male Vozokany, 
1 969 (weiterhin : SiSka, Lafif.any) . 

B71 $iSka, Lafif.any, S. 6 - 7. 
a72 SiSka, Pol5iatkom, S. 74 . 
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langere Lebensdauer gehabt hatte. Ebenso richtig ist es, daB in demselben Gebiete, in welchem 
Funde. vom Herculane- Pecica- oder Hunyadi halom-Typus angetroffen werden, auch Funde 
vom Cernavodă 111 -Bole:::-.iz-Typ vorhanden sind, welche mit den zuerst erwahnten Ver
banden nicht zeitgleich sein konnen. 

5. Jn dem Flachlandgebitt aus dem Westen der Slowakei ist die Ludanice- Gruppe273 
verbreitet, die auf einer Lengyel- Grundlage mit starkem Beitrng siidlicher Elemente entstand. 
Durch die Vermittlung der Bodrogkeresztur-Kultur tindet deren lnventar sich in den endaneoli
thischen Verbanden aus Rumanien, <loch hat es den Anschein, als ob sich diese Analogien 
besonders auf die dem Horizont mit aufgesetzten Henkeln vorangehenden Etappen beziehen 
wiirden. Das andert j edoch in keiner Weise die Richtung dieser Gruppe den siidostlichen 
Gebieten zu. 

6. Westlich, j enseits der Donau, entspricht die j iingst von N. Kalicz vo_rgelegte Balaton
Gruppe den Funden aus dem Osten Ungarns.274 N. Kalicz unterscheidet 3 Typen in der Entwick
lung dieser Gruppe. Der erste - in welchem die Mittelmeer- Elemente vorwiegend waren 
- wird mit der Ludanice-Gruppe, die alteste Phase der Bodrogkeresztur- Gruppe und 
der Lasinj a-Kultur 275 synchronisiert. Die j iingeren Typen 2 und 3 sind von den Alpen
elementen (Furchenstich) beeinfluBt. Diese Typen werden mit der j iingeren Etappe der 
Bodrogkeresztur- Gruppe, mit der Lasinja-Kultur, mit der westslowakischen Furchenstich
Keramik, mit den Funden des Retzer Typus oder der Mondsee-Kultur 276 synchronisiert. 
Nach N. Kalicz's Auffassung ist die Bolerâz- Gruppe j iinger als die Typen der Balaton- Gruppe 
und der spaten Etappe der Bodrogkeresztur-Gruppe. Die Vermehrung der Funde vom 
Cernavodă-111-Bolerâz Typ in Ungarn 277 scheinen das Vorhandensein eines unabhangigen 
Horizontes dieses Typus zu beweisen, welcher der Badener- Kultur im Mitteldonaugebiet 
vorangeht.  

7. Noch weiter gegen Westen und noch starkere Alpeneinfliisse aufweisend (ohne daB 
die siidlichen ausblieben) befindet sich das Verbreitungsgebiet der Lasinja- Kultur,278 der 
I. Bognâr- Kutziân auch die Balaton- Gruppe zuschreibt.279 Wie das auch bei der Balaton
Gruppe der Fall war, wurden auf einer starken Lengyel- Grundlage zahlreiche neue Elemente 
eingepflanzt. 

8. Eine interessante Fundgruppe - mit beschranktem aber sehr kennzeichnendem 
Material - ist in der Donauebene auf j ugoslawischem Gebiet konzentriert. Den von I .  Bognâr
Kutziân angefiihrten GefăBen 280 stellen wir das viereckige, mit vier FiiBen und Lappen 
und mit aufgesetzten Henkeln, aus Belgrad-Rospi Cuprija,281 ein ahnliches GefăB und ein 
Milchtopf aus Visesava- Jovin Breg 282 zur Seite. Die vierkantigen und -lappigen GefăBe 
sind sehr haufig în den Fundbestanden mit aufgesetzten Henkeln aus Rumanien. ln derselben 

273 I .  Lichardus, I . ,  Viă.dar Zu Problemen der Luda
nice Gruppe in der Slowakei, in SlovArch, X I I - I ,  1964, 
S.  69 ff. 

274 Uber die chronologische Steltung der Bataton-Gruppe 
in Ungarn (weiterhin : Kalicz, Balaton), Symposium 
iiber die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur, 
Nitra-Male Vozokany, 1969. Nach unserer Meinung 
gehort die Balaton Gruppe in den Bereich, in welchem 
anfănglich iiberwiegende siidostliche und alpine Kultur
giiter stark im Umlauf und auf der vorangehenden Lengyel 
Grundlage eingepflanzt waren. Die Balaton Gruppe 
ist nichts anderes als ein entfernterer, seitlicher Wider
schein der sich im TheiO Gebiet, Siebenbiirgen, Olte
nien und Serbien zutragenden kulturellen Phănomene. 

276 Ebenda, S. 7 ;  14 .  
279 Ebenda. 

277 Torma Istvan, Die Bolerdz-Gruppe in Ungarn, 
Symposium iiber die Entstehung und Chronologie der 
Badener Kultur, Nitra-Male Vozokany, 1969. Dazu 
kommen noch die Funde von G. Gazdapusztai aus der 
Umgebung Szegeds. (Siehe obige Anm. 109). 

278 S., Dimitrijevic Problem neolita i eneolita u sjeve
rozapadnoj ]ugoslaviji, Opuscula A rchaelogica, V, 1 96 1 ,  
S .  22 - 59, 8 1 - 85 ; Leben Franc, Zur Kenntnis der Lasinja
Kultur in Slowenien, Symposium iiber die Entstehung 
und Chronologie der Badener Kultur, Nitra-Male Vozo
kany, 1969. 

279 Kutzian, Relationship. 
290 Kutzian, Probleme, S .. 50. 
281 Rama.n,oe HBJ.n,um Zfenmpa.n,noe Ba.n,i.ana, Ha

pOAHH My3eH, Belgrad, 1968, nr. 178. 
282 Ebenda, Nr. 1 74. 
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Form werden sie aber auch in alteren Bodrogkeresztur- Fundbestanden angetroffen.283 
Uns ist der kulturelle Kontext aus dem erwahnten Gebiet Jugoslawiens, in welchem solche 
Funde erscheinen, nicht bekannt. Trotzdem haben wir die Oberzeugung, daO er von demje
nigen aus Rumanien oder aus Ostungarn nicht verschieden �ein konnte. 

9. Die Furchenstich-Keramik und der endaneolithische Verband. Das groOe Verdienst, 
die relative chronologische Lage der Furchenstich-Keramik im Rahmen des westslowakischen 
Ăneolithikums prazisiert zu haben kommt A. Tocik zu.284 Er unterstrich den unabhan
gigen Charakter dieser Gruppe im Verhaltnis zu den Erscheinungen aus der spaten Etappe 
der Coţofeni-Kultur und gab an, daO die Fundbestande mit Furchenstich-Keramik des 
alten Typus sich an der oberen Grenze der Ludamce- Kultur, bzw. an der unteren Grenze 
der Boleraz- Gruppe eirn iigen. 285 

I .  Bognar- Kutzian ist der Meinung, daO die Furchenstich- Keramik des alten Typs 
aus dem Westen der Slowakei (deren Beziehungen mit der Lasinj a-Kultur ihrerseits besonders 
betont werden) fiir den AnschluO des unabhangigen Daseins der Ludanice-Gruppe verant
wortlich sei. 286 

In der Balaton- Gruppe wird die Furchenstich-Keramik mit den Typen 2 und 3 
zusammen angetroffen und aus diesem Grunde werden die Jetzteren mit dem Retz-Typ und 
und mit der westslowakischen Furchenstich-Keramik 287 synchronisiert. Was die Lasinja
Kultur anbetrifft, so wurde diese, unter Beriicksichtigung einer in dem Bodrogkeresztur
Friedhof von Szentes-Kistoke vorgefundenen Tasse vom Lasinja-Typ mit der Bodrog
keresztur-Kultur synchronisiert .288 N .  Kalicz 289 setzt jedoch mindestens zwei chronologische 
Niveaus in der Entwicklung der Lasinj a- Kultur voraus und darum synchronisiert er die 
Lasinja- Kultur sowohl mit dem Balaton 1 -Typ, als auch mit den Typen 2-3 und infolge
dessen auch mit beiden Phasen der Bodrogkeresztur- Kultur. Die Beobachtungen aus der 
Slowakei bestatigend, hat Istvan Torma Re�te der Furchenstich- Keramik �tratigraphisch 
unter dem Niveau der Boleraz-Gruppe aus Ungaro freigelegt.290 

In der TheiOebene erscheint die Furchenstich- Keramik sowohl in Verbanden mit 
aufgesetzten Henkeln, als auch in Bodrogkeresztur - Verbanden, in denen solche Henkel 
nicht vorhanden sind. In dieser Hinsicht beriicksichtigen wir die Sachlage von Pustaistvan
haza/91 Szerencs,292 wie auch von Streda nad Bodrogom 293 und Curtici.294 In Rumanien 
enthalten die meisten Fundbestande vom Sălcuţa IV-Typ keine in der Furchenstich-Technik 
verzierte Keramik. Das mag wohl entweder durch einen chronologischen Abstand, oder durch 
die Tatsache, daO sich diese Keramikgattung nur auf begrenzten Zonen ausbreiten konnte, 
gedeutet werden . 

Auch in Siebenbiirgcn gibt es Falle, in denen die Furchenstich- Keramik nicht mit 
den aufgesetzten Henkeln zusammen auftritt (wie z.B. die Funde von Pianul de Jos 295 oder 
der Milchtopf von Bodrogke1esztur-Charakter aus Unirea„ dessen Korper mit zwei parallelen, 
in Zickzack laufenden, in der Furchenstich-Technik ausgefiihrten Linien verziert ist) .296 
Meistens werden sie aber zusammen angetroffen (Herculane, Cheile Turzii, Româneşti, Mereşti) , 

283 "Kalicz. Tarnabodom, Abb. 3, 22 - 24 ,  26. 
281 A. Tocik, Keramika zdobenâ brâ;denym vpich�m 

na julzo iâpadnam Slovensku, in PA, LII , 1962, 2, S .  321 -
344. 

29; E�end'.l, S.  343 -344. 
28> Kutzian, Relationship. 
287 N. Kalicz, a.a.O. ,  S. 7, 14 .  
288 S. Dimitrijevic, a.a.O. ,  S.  84 -85. 
289 N. K1licz, a.a.O • S. 9. 

290 Torma Istvan, a.a.O., S. 1 2 - 15. 
291 J. Hillebrand, a.a.O., Abb. 6, 5 (Grab 6) . 
292 Patay, Bodrogkeresztur, Taf. XXIX, 1 1  a, 1 1  b. 
293 S. SBka, a.a.O., Abb. 2. 
294 Posta Bela, a.a_O., Taf. VII  c. 
29a Paul, Pianul, Taf. X I I I ,  3 - 5, S.  73 -80. 
298 N. Vlassa, Contribuţii la cuna:isterea culturii Bo:Jrog

kereS?tur în Transilvania, in SCIV, XV, 196 1, 3, Abb. 2, 5.  
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obwohl wir noch andere Fundorte aufză.hlen konnen, in denen die aufgesetzten Henkel nicht 
mit der Furchenstich-Technik verbunden ist (Cud, Petreşti, die Hohle « Dîmbul Colibii II », 
Pecica-untere Schicht) , welche Lage sich auch in Huniady halom wiederholt .  Theoretisch 
gesprochen wiirde aus obigem hervorgehen, daB es einen Zeitpunkt gab, in welchem die 
Furchen?tich-Keramik in bestimmten Zonen (Ungarn, Siebenbiirgen) dem Erscheinen der 
aufgesetzten Henkel vorangeht.  Dieser Zeitpunkt fă.llt wahrscheinlich mit den Sălcuţa IV
Funden aus Oltenien zusammen. In einer folgenden Etappe fand die Verbreitung der aufge
setzten Henkel auf ausgedehnten geographischen Ră.umen statt und diese verband sich, in 
demselben Verband, mi t der Furchenstich-Keramik. Aber auch wă.hrend dieses Zeitab
schnittes iiberlagern sich die Gebiete dieser zwei kulturellen Elemente nur teilweise. In einer 
noch j iingeren Etappe kommt die zwecks einer reichen Verzierung der Gefă.Be beniitzte 
Furchenstich-Technik in Verfall oder entschwindet allmă.hlich, indem die Ausbreitung der 
aufgesetzten Henkel fortbesteht. Nach unserer Meinung trifft dieser Zeitpunkt mit den von 
Herculane III-Pecica - Huniady halom - La'nany veranschaulichten Funden zusammen. 
Die letzten Oberbleibseln der Furchenstich-Keramik des alten Typs finden wir in der Boleraz
Gruppe.297 In Rumanien folgt nachher eine Etappe dec Coţofeni- Kultur, aus welcher die 
Furchenstich- Keramik quasi-allgemein fehlt .  Sie wird in einer spă.teren Etappe wieder auf
tauchen, aber das ist schon eine andere Frage. 

AUSGANG DES ĂNEOLITHIKUMS AUS DEM KARPATEN-DONAURAUM UND DlE BUBANJ-H UM-GRUPPE*) 

Die von Orsic Slavetic in Bubanj 298 und Velika Humska Cuka 299 durchgefiih1•ten 
Grabungen belegten in iiberraschender Weise das Vorhandensein der Gumelniţa-Sălcuţa-

297 A . Tocik, a.a.O. ,  Siehc, in diescm Sinnc, auch 
Istvan Tormas Bezugnahmcn (a.a.O„ S. 1 4 - 15) .  

•)  Vorliegcndc Untersuchung wurde im J uni 1970 
abgeschlossen. Gelegentlich ciner Studicnreise durch die 
Museen J ugoslawiens, konnten wir nachfolgend ange
fiihrte Feststcllungen machen : 

l. Die Entwicklung der Vinea-Kultur, sogar in ihren 
spătesten Aspekten (z.B. Sabac und Gomolova) , scheint 
in der klassischen Periode der Sălcuţa- und Gumelniţa
Kulturen aufgehi\rt zu haben. Das Vinca-Verbreitungsge
biet wurde groOtenteils von den Kulturen Sălcuţa, spăt
Tiszapolgar un'.! Bo::lrogkeresztur eingenommen. 

2. Ein kultureller und chronologischer Horizont, durch 
Keramik mit aufgesetzten Henkeln gekennzcichnet und 
mit Sălcuţa IV eng verbun::len, zeichnet sich immer 
offenkundiger auf ausgedehnten R'i.umen in Jugoslawien 
ab. I m  Siiden, auOer Hissar, wur.:l.en um von I .  GliSic 
andere Funde dieses Typus von B::tkarno Gumno und 
Suplevac mitgeteilt. Derselbe erwăhnte Bodrogkeresztur 
Elemente von Bajina Basta. nicht weit von Titovo Uzice 
entfernt. P. RaSajski gab uns iiber eine Siedlung Auskunft, 
in welcher Keramik mit aufgesetzten Henkeln zum Vor
schein kommt. in Baranda, in der Năhe von Perlez. 

Von Gornja Tuzla stammen kennzeichnende Funde 
v.on Sălcuţa-IV-Typus (einschlieOiich mit aufgesetzten 
Henkeln) mit Bodrogkeresztur-Elementen. Das Material 
wird im Zemaljski Muzej in Sarajevo aufbewahrt. Unter 
diesen befinden sich auch zwei Keramikbruchstiicke. 
das eine mit Falschschnur, das andere mit Echtschnur 
verziert, deren Analogien in der spăt-Cernavodă 1-
Kultur zu finden sind. Das Studium der Hissar-Funde 
lieO uns einen Bruch zwischen der materiellen Kultur 
aus den VIII . .  IX. und den vorangehenden Niveaus, 
einerseits, und zwischen denjenigen aus den VII . ,  VI .  
und folgenden Niveaus, andererseits, feststellen. Die 

materielle Kultur aus der unteren Schicht (Niveaus 
VTII ,  IX ,  X usw.) enthălt zahlreiche mit denen aus den 
S'ilcuţa IV-Verbinden identische Elemente, wăhrend 
vom Niveau VI I beginnend (Niveaus VI,  V, IV usw. ; 
die Nummerierung wurde von oben nach unten vorge
nommen) offenb::tre Coţofeni-Elemente v.:irhanden sind. 
Auch Kostolac-Reste, wclche sich wahrscheinhch im 
oberen Teii der Kulturschicht einfi.igen, karnen zum Vor
schein. Zahlreiche Schopfar erscheinen h'i.ufig in der letzten 
Schicht. Einige davon kiinnten spăter in die untere 
Schicht eingedrungen sein. Was die sog�nannten Reste 
aus der friihen rnakedonischen Bronzezeit anbetrifft, 
hat es dcn Anschein, als ob dicse eincr viei spăteren 
Epoche angehiirten, die in Hissar einer kurzen Bewoh
nung entspricht, welche die vorangehenden iiberlagerte. 

In Hissar ist die J(ultur der untere;i Schicht (von 
Sălcuţa IV-Typus) derjenigcn von Bubanj -Hum I a 
(klassische Sălcuţa) chronologisch entschieden nachge
hend. Leider waren uns die Bubani-Fundbestănde 
nicht zugănglich, so daf3 wir nicht bestirnmt angeben 
kiinnen, oh dort auch die Etappe mit aufgesetzten Hen
keln vertreten ist o::ler nicht. Aus den Veriiffentlichungen 
geht jedoch hervor, d.i.13 die Kultur der oberen Schicht 
von Hissar (Coţofeni) gewi8 auch in Bubanj vertreten 
ist. Das hat aber chronologisch nichts mit den spăten 
Etappen des Sălcuţa-Bubanj-Typus gemeinsam. 

3. In Vr�ec (20. Oktobcr- S tra8e) und in Potporanj 
Koranj hat P. Rafaiski Cernavodă I I I-Reste entdeckt. 
Da in demselben Gebiet auch Baden-Funde angetroffen 
wurden, ergibt sich auch in diesen Gebieten eine gleichar
tige Entwicklung wie diejenige aus Rurnănien und Ungarn. 

298 Orsi.! Slaveti�, Bubanj, eine vorgeschichtliche A nsied
lung bei Ni!, in « Mitteilungen der prăhistorischen Kornis
sion der Akademie der Wissenschaften », Wien, 1940. 

299 Ebenda, S. 3 (weiterhin : Slavetic, Bubanj) . 
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Kultur im Morava-Tal. Die Bedeutung dieser Fundbestande fiihrte neue stratigraphische 
Kontrollgrabungen in Bubanj 300 herbei. 

M. Gara sanin unterscheidet mehrere Zeitabschnitte in der Entwicklung der Bubanj 
Hum-Gruppe. Auf Grund einiger « Importe » synchronisiert er die Periode Ib mit Kostolac 301• 
Derselbe Autor ist der Ansicht ,  daB Bubanj II in erster Reihe Beziehungen zu der Coţofeni
Kultur hatte.302 

Die Funde aus dem Morava-Tal werfen jedoch zahlreiche Fragen auf, und D. Berciu 
hat erstmalig die Aufmerksamkeit auf einige dieser Fragen gelenkt. 303 Wir selbst haben 
verschiedene Male manche Ratlosigkeit zum Ausdruck gebracht.304 

Leider wurde wenig Material veroffentlicht und bis jetzt hatten wir noch nicht die Gele
genheit, die Funde unmittelbar zu studieren. 

Aus den Veroffentlichungen geht erstens hervor, daB es sich in Bubanj um eine lang
wierige, ununterbrochene Entwicklung einer einheitlichen Kulturgruppe (wesentlich vom 
Gumelniţa- Sălcuţa Typ) handelt, in welcher Einfliisse oder Importe der benachbarten und 
zeitgleichen Kulturen erfaBt werden. Uns sind jedoch Siedlungen aus jener Zeit, mit einer 
so langwierigen, ununterbrochenen Entwicklung unbekannt. AuBerdem weiB man noch, daB 
der Begriff Kostolac sich auf eine spatere Etappe der Baden- und Coţofeni- (Aspekt aus dem 
Banat) Kulturen bezieht und in dieser Hinsicht sind die stratigraphischen Beobachtungen 
aus Rumanien und sogar aus Jugoslawien klar. Wenn wir aber die Beobachtungen von 
Bubanj ad litteram auffassen wiirden, ergabe sich eine irgendwie umgekehrte Situation : Kostolac
Einfliisse in der Etappe Ib (daraus wftrde der Synchronismus I„ mit der Badener-Kultur 
hervorgehen) und Kontakte mit der Coţofeni-Kultur in der II .  Etappe. Solche SchluBfol
gerungen konnen wir unmoglich akzeptieren. Erstens weil ein unvermittelter Kontakt zwischen 
der Coţofeni- und sogar der spatesten Etappe der Sălcuţa-Kultur nirgends in Rumanien vor
kommt. Um so mehr kann eine Beriihrung zwischen der Sălcuţa-Kultur · und der Kostolac
Etappe nicht in Frage kommen. Da.nn ist auch der Zeitabstand zwischen der klassischen 
Sălcuţa- und der Coţofeni- Kultur sehr groB. Man konnte voraussetzen, daB die kulturellen 
G egebenheiten aus dem Morava� Tal anders gewesen waren. Wir wollen aber die Tatsachen 
iiberpriifen : Im Morava-Tal und sogar siidlicher ist offensichtlich eine klassische Sălcuţa
Etappe belegt, welche durch fiir die Donaugebiete typische Formen und Verzierungen gekenn
zeichnet ist. Wollten wir die Tatsache nach dem Kriterium der Graphitbemalung vergleichen, 
wiirden uns die Ablagerungen Sălcuţa I - Ilb und Gumelniţa A2 der nordlichen Donaugebiete, 
als (selbstverstiindlich relative) Hochstgrenze der Graphitbemalung, die besten Analogien 
bieten. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daB diese Technik in den siidlichen Gebieten langere 
Zeit fortgedauert hatte. Die spiralformigen, mit Graphit bemalten Muster auf den Keramik
bruchstiicken aus Velika Humska Cuka,306 die eine denjenigen der Etappe Herculane II ver
bliiffend ahnliche Form aufwe1sen, scheinen uns sehr aufschluBreich. Das laBt die Herkunft 
dieses Musters (in derselben Art und Weise und nicht als eîne allgemPine Spiralform ausgeffthrt) 
aus den Verbanden vom Herculane-Typ annehmen. Manch andere Elemente sind absolut 

�oo Milutin, Gara§anin, Kontrollgrabung in Bubanj bei 
Ni.f, in PZ, 36, 1958, S.  223 - 244 (weiterhin : Gara
sanin, K ontrollgrabung) . 

301 Ebenda, S. 242. :oi Ebenda, S. 243. 
303 Bcrciu, Contribuţii, S. 93 u.f. ; Ders., Les nouvelle.; 

/ouilles de Sălcuta (Roumanie) et le probleme des groups 
Bubani ( Yougoslavie) el Krivodol ( Bulgarie) . in L'Europe 

a la fin de l'âge de la pierre, Prag, 1961,  S. 125- 134. 
304 Roman, Unele probleme, S. 16 - 2 1 ,  31  - 33 ; 

Morintz-Roman, Vbergangsperiode, Anm. 3 ;  Ders., Chro
nologie, Anm. 6. 

205 M.,  Gara§anin, Neolithikum und Bronzeuit in, 
Serbien und Makedonien, in 39 BerRGK, 1 958, Taf. 10, 
4, 6 (weiterhin : Gara5anin, Neolithikum). 
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identisch in Bubanj und Herculane !3°6 ausgefiihrt. Dieses Mal konnen die Letzteren auch 
einen gewissen Synchronisierungsgrad zwischen Bubanj -Hum Ia und Herculane-I bilden. 

In den Ablagerungen der Bubanj -Hum Ib-Phase (3. Schicht,  Niveau II ,  II„ von Bubanj ; 
Kostolac-Reste erscheinen auch im unteren, der Bubanj - Hum II-Phase zugeschriebenen 
Teil der 2. Schicht) wird uns das Vorhandensein einiger Erscheinungen vom Baden- Kostolac
Typ 307 gemeldet. Aus denselben Ablagerungen erwăhnen wir : Keramikbruchstiicke mit 
eingeschnittenen Spiralen,308 von M. Gara8anin als Butmir 309-Elemente angesehen ; Keramik
bruchstiicke mit Streifen oder Barbotine 310 ; Henkelbruchstiicke aus breitem Band 311 ; Schiis
seln mit Bandhenkel und iiberrandstăndigen Henkeln. 312 All diesen Elementen entsprechen 
absolut gleichartige in den ăneolithischen Verbănden mit aufgesetzten Henkeln. Keramik
bruchstiicke mit eingeschnittenene Linien in Netzmuster,313 als Badener 314 Muster betrachtet, 
sind auch in den Ablagerungen Herculane II (Abb. 24, 7) und Sălcuţa IV (Abb. 4, 27) anzu
treffen. Demnach sind sie nicht ausschlieBlich fiir den Baden-Coţofeni- Abschnitt kennzeich
nend. Fiir manche andere, fiir die Kostolac-Verzierungsart kennzeichnend betrach tete 
Keramikbruchstiicke (polierte. Rillen, von inkrustierten Punkten umrandet)316 finden wir 
Analogien in den Ablagerungen Herculane-II (Taf. X, 3 ;  XIV ; XVIII,  2c, 6 ;  XXVII, lf, lg) , 
so daB deren Zugehorigkeit zur Kostolac- Gruppe zweifelhaft ist . Aus dem Niveau III  
(Bubanj Ib) und I (Bubanj II) werden vierkantige GefăBe gemeldet, die ebenfalls fiir den 
Karpatenraum kennzeichnend 316 sind. Auch die Schiisseln aus der I .  Schicht (Bubanj II) , 
mit_ Registern in Netz- oder Rhombusmuster 317 verziert, sind der Verzierung der Herculane
Ablagerungen nicht fremd. Ali das veranlaBt uns zur Annahme, daB auch in Bubanj eine 
distinkte Bewohnung bestanden hat, die wahrscheinlich an der Basis mancher Elemente 
steht, die wir in den verschiedenen Etappen der ăneolithischen Verbănden mit aufgesetzten 
Henkeln aus dem Karpatenraum wieder antreffen. Diese Bewohnung folgt der klassischen 
Sălcuţa-Etappe, durch die Funde der I„-Phase vertreten. Gleichzeitig scheinen diese Elemente 
uns aber nicht geniigend beredt zu sein, um konkretere Synchronismen mit Funden aus den 
Donaugebieten herzustellen. Die kurzen, senkrechten 318 - manchmal doppelten - Reliefs 
aus Bubanj Ib und I I  sind hăufig in Renie II 319 anzutreffen. Dbrigens ist Sebastian Morintz, 
der die Bubanj -Funde besichtigt hat, der Ansicht,  daB dort auch eine friihzeitige Cernavodă 
III-Etappe besteht.320 Dieser gehoren mutmaBlich auch die mit Reliefleisten verzierten, von 
M .  Garafanin 321 veranschaulichten Keramikbruchstiicke an. Einige Reste 322 von Bubanj 
konnten eventuell auch eine dortige kurze Kostolac-Bewohnung belegen. Diese vermag aber 
keine chronologische Beziehung zu denjenigen Wohnungen gehabt haben, welche noch einen 
Sălcuţa-Charakter, und sei er ein noch so spăter, bewahrt haben. Die GefăBe mit Spitz
boden, 323 vom J unacite-Typ, konnen nur noch spătere Erscheinungen sein und deren Vorhan
densein in der Bubanj -Schicht i!>t wahrscheinlich durch ein nachtrăgliches Eindringen (Gruben, 
Tiergănge) zu deuten. 

aoa Vgl. z.B. Orsic Slavetic, a.a.O., Taf. I II ,  4 mit 
unserer Taf. VI, Sa - b oder X, 4 mit unserer Taf. X, 
3a - c. 

307 Gara§anin, Kontrollgrabung, S. 239, 24 1 - 242. 
308 Ebenda, Taf. 8,2 ; wahrscheinlich 8, 4 ;  Ders, Neo-

lithikum, Taf. I O, I .  
309 Gara§anin, Kontrollgrabung, S. 24 1 .  
310 Ebenda, Taf. 6 ,  4 ,  5 .  
311 Ebenda, Taf. 9 ,  I ;  8, 7 .  :12 Ebenda, Taf. 3 ,  3 ;  S .  238. 113 Ebenda, Taf. 5, 6. 

:u Ebenda, S. 24 1 .  
ns Ebenda, Taf. 8, 4 - 6 ; eventuell auch 8 ,  3. 
aa Ebenda, S. 239. 
m Ebenda, Taf. 4, I ,  2 ;  7, 6. :ls Ebenda, Taf. 9, 2. 
319 Morintz-Roman, A spekte, Abb. 24, 6 = 26, I .  
320 Siehe Anm. 304. 
321 Garafanin, Kontrollgrabung, Taf. 6, 2 - 3. 
322 Ebenda, Taf. 5, 4 - 5 ; 7, 7 .  
323 Garafanin, Neolithikum, Taf. 1 2, 5 .  
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Die Grabungen von Hissar 324 (Jugoslawien) enthiillten eine interessante Sachlage. I. 
Todorovic hat dort zwei Kulturschichten abgegrenzt, die voneinander durch eine Aschenschicht, 
die auf eine Unterbrechung in der Siedlung deutet, getrennt sind. Die ălteste, 1 ,70 m măch
tige Schicht (5 Niveaus umfassend) wurde vom kulturellen Standpunkt in zwei Phasen (la 
und lb) eingeteilt. Die j iingere Schicht, deren Măchtigkeit 0,60 m betrăgt, wurde· ebenfaHs 
in zwei Phasen (Ila und Ilb) eingeteilt, stratigraphisch durch eine Aschenablagerung von
einander getrennt. 

Der Forscher schreibt die I. Schicht (Hissar Ia und lb) der Bubanj -Hum- Gruppe zu. 
Dieselben Elemente bestehen auch in der Hissar Ila-Phase fort. In den Phasen Ila und Ilb 
wird auch die Auffindung einiger Baden- Kostolac- GefăBe behauptet und in der Phase II b
von GefăBen der friihen mazedonischen Bronzezeit .  Diese letzte Tatsache wiirde. einen ălteren 
Fund von Gladnica bestătigen ; dort kamen in einer Grube, welche die Starcevo-Schicht 
durchlochert , Bubanj - Hum, Baden-Kostolac und friihe mazedonische bronzezeitliche 
Elemente vermischt zum Vorschein. I. Todorovic gibt uns folgende Synchronismen 325 an : 
Hissar Ia- Bubanj lb - Krivodol 111 - Sălcuţa 111 - Baden-Pec�l ; Hissar Ib - Bubanj lb, 1 1 -
Krivodol IV- Sălcuţa IV- Karanovo VI - Baden- Pecel ; Hissar Ila- Bubanj I I -Baden
Kostolac ; Hissar Ilb-Baden- Kostolac-Ezero III- Cernavodă III - Karanovo VII. Im Ver
hăltnis zu Troj a setzt er Hissar Ila Ende Troja I, teilweise mit Kritsana zeitgleich und Hissar 
llb parallelisiert er mit Troja II .  Wir werden uns jetzt nicht auf <las Verhăltnis des Bubanj
Verbandes zu Ezero , Cernavodă I II, Karanovo VII oder Troj a beziehen, da wir uns mit 
dieser Frage bei einer anderen Gelegenheit eingehend befaBten. 326 Doch kommen bei den 
seitens I. Todorovic vorgeschlagenen Synchronismen einige Widerspriiche zum Vorschein, 
u.zw. wird der Synchronismus Hissar Ia und Ib mit Bubanj lb von dem Kostolac-Beweis
grund, welcher in Bubanj in der lb und în Hissar in der Ila Phase erscheint, nicht unterstiitzt. 
Darauf konnte man erwidern, daB diese in Hissar spăter als in Bubanj auftauchten. Dann 
ist auch der Synchronismus Baden-Pecel · mit Bubanj lb (und Hissar I a und b) durch die 
« Kostolac- Importe » in Bubanj lb widerlegt, aber durch dieselben <( Kostolac-Importe » 
nur in Hissar Ila und Ilb zugelassen. Weiterhin wissen wir nicht,  ob I. Todorovic bei dem 
Synchronismus Baden-Pecel mit Sălcuţa III -IV der ganzen Reihe von fundmăBig bewie
senen Tatsachen gedenkt, die klar auf eine Posteriorităt der Baden-Kulturen (im groBen 
und ganzen) und der Coţofeni-Kultur im Verhăltnis zur spătesten Sălcuţa- und sogar zu 
einigen Boleraz-Cernavodă 111-Etappen, die der Sălcuţa-Kultur nachfolgen, deuten. 

Auch wenn wir einen Synchronismus Sălcuţa IV-Bodrogkeresztur B gelten lieBen (doch 
haben wir Griinde - siehe oben - der Sălcuţa IV ein groBeres Alter zuzuschreiben) , ergăbe 
sich trotzdem das Verhăltnis : Bodrogkeresztur B ălter als Baden. Zwischen den Schichten 
I und II von Hissar, wie auch zwischen den Phasen Ila und Ilb wurden von I .  Todorovic 
Aschenschichten, die auf eine Unterbrechung der menschlichen Bewohnung 327 hindeuten, 
erwăhnt. Ist eine sofortige, liickenlose Wiederaufnahme der Siedlung gewiB ? 

In Hissar, wie auch in dem Karpatenraum, tauchen die aufgesetzten Henkel in sămtli
chen Phasen 328 auf. Den absoluten, der Hissar Bewohnung zugestandenen Daten gemăB,329 
miiBten diese eine ungefăhr 500 Jahre lange Entwicklung gehabt haben. In der Nis-Zone 
werden sie uns nicht gemeldet, <loch ist deren dortiges Vorhandensein unbedingt anzunehmen. 
In welcher Bubanj-Etappe hătten sie dann dort erscheinen miissen ? 

324 I. Todorovic, Die Grabung Hissar und ihre Verhiilt
nisse zum Ăneolithikum und der Fruhen Bronzezeit, in 
« Archeologia Jugoslavica •, IV, 1963, deutscher Auszug, 
s. 25 - 29 lwciterhin : Todorovic, Hissar) . 

325 Ebenda, S. 28. Sichc auch Taf. V I .  

326 Morintz-Roman, Chronologie ; Dcrs., Vbergangs-
periode. 

327 Todorovic, Hissar, S. 25. 
328 Ebenda, Taf. I, II, I I I .  
329 Ebenda, S. 27. 
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Ein einfacher Vergleich zwischen den Hissar Ia-Ib-und Bubanj Ia-Funden lă.f3t sehen, 
da.f3 diejenigen aus Hissar die Bubanj Ia-Funde chronologisch iiberschreiten. Sie iiberschreiten 
ebenfalls die klassische Phase der Sălcuţa-Kultur. Die Schiisseln mit profilierter, mit kurzen, 
schrăgen oder senkrechten Kanneliiren 330 verzierter Schulter haben ganz nahe Analogien 
in den Exemplaren aus Ostrovul Corbului (Abb. 6, 14, 15 ; 7, 1 ) .  Bruchstiicke dieses Typus 
wurden auch in Băile Herculane angetroffen, wo sie jedoch leider eine stratigraphisch unsichere 
Lage haben. Ein Gefă.f3deckel aus Hissar Ia 331 hat ebenfalls Parallelen in Ostrovul Corbului 
(Abb. 8, 3, 13) und es ist gar nicht ausgeschlossen, da.f3 Hissar Ia und lb mit Ostrovul 
Corbului, demnach mit einem spăten Sălcuţa-Horizont synchronisch seien. Die Fu.f3schiisseln 
von Hissar 332 haben Analogien in den Donaugebieten. Uns făllt z. B. ein Exemplar aus 
einer spăten Cernavodă I, mit den spăten Cucuteni B-Siedlungen zeitgleichen Wohnung von 
Ulmeni 333 ein. Der Milchtopf 334 und das mit zoomorphen Motiven verzierte Gefă.f3 335 sind 
ebenfalls hăufig vorkommende Typen aus unseren Gebieten. 336 Auch andere Elemente von 
Hissar vermogen gute Analogien in den endăneolithischen Verbănden aus dem Karpaten
Donauraum finden. Nur die auch in Bubanj vorhandenen Schopfer 337 sind bis jetzt nur ab 
Beginn der Coţofeni-Kultur belegt, <loch hătten sie in den siidlichen Gebieten friiher erscheinen 
konnen. Sogar in den nordlichen Donaugebieten hat die Beriihrung mit der siidlichen Welt 
das Erscheinen mancher intermediărer Formen von Schopfern mit Bandhenkeln, jedoch von 
kleineren Ausma.f3en, noch im spăten Cernavodă 1-Horizont veranla.f3t .338 Das Vorhandensein 
einiger Elemente der triihen makedonischen Bronzezeit in Hissar (Hissar Ilb) 339 ist nicht 
iiberraschend. Oberraschend und unverstăndlich ist j edoch das Vorhandensein der sogenannten 
Kostolac-Elemente,340 nebst denjenigen vom Bubanj-Typ. Doch im Grunde genommen, 
wenn man zugibt, da.f3 die friihen Kostolac-Ău.f3erungen sich in den siidlichen Gebieten finden, 
dann klărt sich die Lage. Aber in diesem Falle ist es ein gro.f3er Fehler, den Kostolac
Horizont aus dem Mitteldonaugebiet chronologisch auf Grund der Beobachtungen aus den 
siidlichen Gebieten einzugliedern. Sollte es unmoglich sein, der Kostolac- Gruppe eine siidliche 
Herkunft zuzuweisen, dann miiBten die als Kostolac betrachteten Keramikbruchstiicke aus 
den in Frage kommenden Gebieten mit Umsicht behandelt werden. Selbstverstăndlich kann 
man auch fragen : mu.f3 ein jedes mit Punkteindriicken verziertes Keramikbruchstiick unbe
dingt mit der Kostolac- Gruppt' 341 in Verbindung gebracht werden ? 

Die Erorterung dieser Fragen abschlieBend, lassen sich tieterstehend angefiihrte Schlu.f3-
folgerungen ziehen : 

1 .  Die Sălcuţa-Kultur in ihrer klassischen Formgestaltung dehnt sich auch in den 
siidlichen Gebieten J ugoslawiens aus. 

2. Nach dem klassischen (in der Bubanj Ia-Phase gut veranschaulichten) Zeitabschnitt 
bestehen Elemente, die auf eine, derjenigen der Verbănde mit aufgesetzten Henkeln aus dem 
Karpatenraum ăhnliche Entwicklung hinweisen. 

3. Im Rahmen dieser Entwicklung ist das Vorkommen, zu einem gegebenen Zeitpunkt, 
einiger Elemente der triihen makedonischen Bronzezeit nicht auffallend. In dem Nieder-

330 Ebenda, Taf. I I - IV. 
331 Ebenda, Taf. II, rechts oben. 
332 Ebenda, links unten. 
333 Morintz-Roman, Aspekte, Abb. 15 ,  3 = 18, I .  
334 Todorovic, Hissar, Taf. I .  
3311 Ebenda, Taf. I I ,  rechts un ten. 

338 S. Morintz - P. Roman, a.a.O., Abb. 16,9= 18,4. 
338 Todorovic, Hissar, Taf. V, S. 25, 27. 
340 Ebenda, S. 25. 
341 Es geniigt, z.B., die Verzierungsmotive aus Hercu

lane zu betrachten und von der Tatsache, dal3 diese auf 

338 I n  Cucuteni B- Siedlungen. einem gestrichenen Grund ausgefiihrt wurden Abstand 

337 Todorovic, Hissar, Taf. V, oben ; Garafanin, J(on- zu nehmen. Es werden Rhomben, Dreiecke aus Punkten 
trollgrabung, Taf. 5, 3. erzielt, geradeso wie in der Kostolac-Verzierungsart. 
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donaugebiet bestehen Elemente von Troja 1-Typus noch in der Renie 11-Etappe 342 und 
moglicherweise sogar noch friiher, in einem spătest-Sălcuţa IV-Cernavodă l-Niveau.343 

4. Das Vorkommen einiger « Kostolac-Elemente » in der Bubanj- Gruppe kann in 
keiner Weise die S:hluBfolgerungen iiber die chronologische Stellung der Kostolac-Gruppe 
aus dem Mitteldonaugebiet im Verhaltnis zur Sălcuţa-Kultur oder zu den anderen einhei
mischen aneolithischen Kulturen aus dem Karpaten-Donauraum andern. In diesen Gebieten 
folgen die Baden-Coţofeni-Kulturen den moglichst spatesten Formen der Sălcuţa- und 
Bodrogkeresztur- Kulturen nach und der Kostolac-Horizont ist eme spate Etappe des 
Baden-Coţofeni-Verbandes. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Zum AbschluB einer langwierigen Forschungsperiode, die wir zusammrn mit Kollege 
Morintz durchfiihrten, haben wir mehrere zusammenfassende Studien iiber den Aus!{ang 
des Ăneolithikums und die Dbergangsperiode zur Bronzezdt in den Niederdonaugebieten 
abgefaBt.344 Eine j edes Mal haben wir unsere Dberzeugung zum Ausdruck gebracht, daB die 
Forschung auf diesem Gebiet sich erst am Anfang des Weges befindet, daB zahlreiche Fragen 
offen bleiben. In unseren Zukunftsplanen sind monographische Studien iiber die Cernavodă 1-
und Cernavodă 111-Kulturen vorgesehen. Die Problematik des Folteşti-Verbande$ und 
dessen Beziehungen zu den in Cernavodă entdeckten Kulturen sind auch weiterhin im Mittel
punkt unserer Aufmerksamkeit. 

Dieses Mal, nur anscheinend allein (in Wirklichkeit betrachten wir diese Zeilen als das 
Ergebnis einer beharrlichen, von uns und von zahlreichen Kollegen aus Rumanien, Ungarn, 
Slowakei und J ugoslawien ausgefiihrten Arbeit) haben wir eine Reihe von Fragen angedeutet, 
die der Ausgang des Ăneolithikums in den westlichen Gebieten Rumaniens aufwirft. Wir 
haben uns nicht auch die Losung der Fragen auferlegt, indem es uns wohl bewuBt ist, daB 
die Grundlage noch unvollstandig ist. Der Leser wird in unserem Text auch Widerspriiche 
und, selbstverstandlich, auch schwer annehmbare Standpunkte finden, wie auch wir solche 
in den Arbeiten anderer Kollegen fanden. Das alles ist unvermeidlich und als Ansporn fiir 
die Forschung sogar notig. 

Bei der ausfiihrlichen Darlegung der festgestellten Tatsachen waren wir Ofters genotigt, 
un� auf die Funde aus dem Osten und Siidosten der Karpaten, aus den Milieus der Cucuteni
oder Cernavodă I- und 111-Kulturen zu beziehen. Fiir den erforschten Zeitabschnitt ergab 
sich ein Synchronismus in der kulturellen Entwicklung des Karpatenraumes und der Kar
paten-Donaugebieten. Dieser Synchronismus ist offenkundig, auch wenn die Dinge sich in 
allen Einzelheiten irgendwie anders, als wir sie heute sehen, abgespielt haben mogen. Fiir 
<las geschichtliche Phanomen haben abe1 diese Einzelheiten eine ·viel kleinere Bedeutung. 

Wenn auch die ethnischen und kulturellen Bewegungen in den Gebieten der Nieder
donau, im Verhaltnis zu den nord-pontischen Gebieten, sich bestăndig - wenigstens am 
Anfang des Neolithikums - vom Siidwesten nach dem Osten und Nordosten richteten, 
notieren wir erstmalig wahrend des Anfangs des Endaneolithikums eine ethno-kulturelle 
Bewegung von groBem Umfang in eine entgegengesetzte Richtung. Der Beginn dieses Phano
mens, schon in der Cucuteni A-Phase schwach erfaBt, wie es anscheinend durch einige Beobach-

342 S. Morintz - P. Roman, a.a.O. ,  S. 77, 79. 
243 Wie die Funde von Rîmnicelu (Forschungen 

N. Harţuche) und aus manch anderen Orten aus der 

Dobrudscha (Forschungen S.  Morintz) zu beweisen 
scheinen. 

344 Siehe Anm. I .  
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tungen von Zanul Bereşti bewiesen wird, ist durch das hăufige Erscheinen der Keramik vom 
« C »-Typ in der Cucuteni- Kultur (gleichzeitig mit der A - B-Phase dieser Kultur) klar kontou
riert. Wir glauben, daB unsere Annahme, die Erscheinung der Cernavodă I-Kultur in den 
Gebieten der Niederdonau wăre mit dem Phanomen « C » aus der Moldau gleichzeitig, wohlbe
griindet sei. Wenn das Eindringen manch fremder Elemente in das Verbreitungsgebiet der 
Cucuteni- Kultur dort einige weniger bedeutende Bewegungen veranlaBten, war in anderen 
Gebieten das Hauptergebnis davon die Dislokation der Gumelniţa- Gemeinschaften aus dem 
Siiden der Moldau (und gewiB auch aus den zwischen dem Prut und dem unteren Dnestr 
gelegenen Gebieten) , aus der Dobrudscha und der Ostwalachei. Der Verschiebungsvorgang 
wird die Donau entlang, dem Westen zu, stufenweise fortfahren. Welcher Raum des heutigen 
Bulgariens von den Cernavodă-Stămmen angegritten wurde, das werden uns die bulgarischen 
Kollegen kiinftighin sagen. Das Auftauchen einiger Keramikbruchstiicke des « C »-Typus 
in dem Ariuşd-Verbreitungsgebiet und der Friedhof von Decea Mureşului scheinen zu beweisen, 
daB auch das Innere des Karpatenbogens von der ersten Welle der eingedrungenen ostlichen 
Stămme nicht unberiihrt blieb. Die Hochebenen aus der Mittel- und Nordmoldau, im Gegen
satz zu der ausgedehnten Tiefebene aus dem Siiden, haben wahrscheinlich eine bedeutende 
Rolle in dem Cucuteni-Verteidigungssystem gespielt, <loch konnen nur die Reliefformen 
den Zusammensturz eines groBen Teils des Gumelniţa- Gebietes nicht erklăren. Die Ursache 
scheint in der verschiedenen sozialen Organisierungsweise der Gumelniţa- Gemeinschaften 
im Verhăltnis zu den Cucuteni- Gemeinschaften zu liegen. Die Cucuteni-Siedlungen nehm�n 
jedesmal groBe Bodenoberflăchen ein, auf welchen zahlreiche Wohnreste von groBen AusmaBen, 
mit mehreren Răumen, fiir mehrere Familien vorhanden sind. Die Bewohneranzahl einer 
Cucuteni- Siedlung war verhăltnismaBig hoch. Jm Gegensatz <lazu, nehmen die tellartigen 
Gumelniţa- Siedlungen eine immer kleinere Bodenflăche ein und die Zahl der Wohnungen 
( dieses Mal bestimmt Familien-Wohnungen) ist iiberraschend klein. Es gibt Tells aus den 
spăten oder sogar aus der A2-Etappe, die nicht mehr als 5-6, oder sogar wenigere Einzel
wohnungen umfassen konnten. Es ist offensichtlich, daB man im Falle der Cucuteni-Sied
lungen von Hunderten von Bewohnern sprechen kann, wăhrend man in den Gumelniţa- Sied
lungen (aus dem Anfang der spaten Phase) eine viel kleinere Anzahl anzufiihren vermag. 
Hatten die Gumelniţa- Gemeinschaften das Auflosungsstadium der Gentilgenossenschaften 
in Gruppen von groBen matrilinaaren Familien erreicht ? Wahrscheinlich ja. Deren wirtschaft
liche und soziale Entwicklungsstufe war hoher als diejenige der Cucuteni- Gem.einschaften, 
doch war deren Vitalităt und Verteidigungsfăhigkeit einer fremden Invasion gegeniiber unge
mein kleiner. Moglich, daB die Organisierungsweise und andere Ziige der Trager der « C »
Keramik von denjenigen der Trager der Cucuteni- Kultur nicht sehr verschieden gewesen 
seien. Dieselben Griinde haben wahrscheinlich auch die haufigeren Kulturaustausche zwischen 
Cernavodă I und Cucuteni erleichtert. Es gibt Cucuteni-Siedlungen (Monteoru, Tîrgu Ocna
Podei, Lichitişeni) , in denen die Keramik vom Cernavodă I-Typ sehr haufig ist und umgekehrt, 
Cernavodă- Siedlungen in denen die Cucuteni- Keramik reich vertreten ist (Rîmnicelu) . 
Das Zusammenleben der Steppen- und Waldsteppenbewohner mit den Tragem der Cucuteni
Tripolje-Kultur hat gewiB ein ausschlaggebendes Element fiir die Heranbildung der Gorodsk- und 
Usatovo- Gruppen in den Rand-Zonen dargestellt. In einer spaten Entwicklungsetappe 
lieBen sich diese letzteren in einer Bewegung nach dem Westen und Siidwesten fortreiBen. 
Man kann nicht dasselbe liber die Beziehungen zwischen den Steppenbewohnern und den 
Tragem der Gumelniţa-Kultur behaupten. Die Trăger der Gumelniţa-Kultur lehnen die 
den Eindringlingen angehOrenden Kulturelemente lange Zeit ab, wobei die Eindringlinge 
hingegen sehr empfănglich sind. 

17 - c. 2706 
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Was fiir Folgen zog die Erscheinung der nordpontischen Stămme m dem Gebiete der 
Niederdonau nach sich ? 

I .  In  erster Reihe finden bedeutende ethnische Bewegungen statt. 
2. Die Verlagerung einer groBen Anzahl von Gumelniţa- Gemeinschaften und deren 

Verschiebung dem Westen zu. Es ist unmoglich, die Vermehrung der Gumelniţa-Tells in 
den hiigeligen und bewaldeten Zonen der Walachei mit diesem Phănomen nicht in Verbindung 
zu bringen. Ebenso natiirlich ist es, die Erscheinung der Bubanj - Gruppe im Morava-Tal 
und sogar in den siidlicheren Gebieten mit dem auf die Gumelniţa- Stămme aus den ostlichen 
Zonen ausgeiibten Druck zu verbinden. Und soll das plotzliche Auftauchen einiger Sălcuţa
Elemente in den Kulturverbănden aus den Gebieten der Mitteldonau und aus Mitteleruopa 
nicht irgendwie mit demselben geschichtlichen Phănomen in Verbindung gebracht werden ? 
Soli der groBe Mangel an Ariuşd- und Petreşti-Elementen wăhrend den Cucuteni A - B- und 
B-Phasen auch keine Verbindung mit dem haben, was sich ostlich und siidostlich der Karpaten 
begab ? 

3. Das Abbrechen der Verbindungen zwischen der Gumelniţa- Kultur aus den siidlich 
der Donau gelegenen (oder vielleicht siidbalkanischen) Gebieten und derjenigen aus den 
nordlicheren Zonen der Walachei. Unvermeidlich brechen die Beziehungen auch anderer Kul
turen mit der siidlichen Welt durch die walachischen Donaugebiete und die Dobrudscha ab. 
In diesem Sektor iiberquert die Verbindung des Nordens mit dem Siiden das Verbreitungs
gepiet der Cernavodă 1-Kultur, die nicht so geeignet ist, die siidlichen Giiter zu iibernehmen, 
wie das der Fall mit der Gumelniţa-Kultur gewesen war. Die Verbindungen zwischen den 
nordlichen Donaugebieten mit dem Karpatenraum einerseits und mit den siidlich geiegenen 
andererseits, erfolgen nun durch die Vermittlung der Sălcuţa-Bubanj - und eventuell Sălcuţa
Krivodol-Karanovo Vl-Kulturen - demnach durch die engen, natiirlichen Wege der Hiigel
und Gebirgsgebiete aus dem W esten. 

4. Nach einem ersten ZusammenstoB, schaltet der Gegenangriff der einheimischen 
Stamme den Beherrschungsversuch der ostlichen Elemente aus dem Inneren des Karpaten
bogens aus, durch das Vorriicken der spăten Tiszapolgar- Stămme im Petreşti- und Ariuşd
Verbreitungsgebiet. Auch Sălcuţa- Gumelniţa-Elemente erscheinen in Siebenbiirgen. Die 
alten Grenzen zwischen den einheimischen ăneolithischen Kulturen entschwinden, eine 
aus zufalligen Griinden aufgenotigte, aber durch deren Verwandtschaft und ăhnliche 
soziale Organisierungsstufen erleichterte Tatsache. Demnach beginnt ein langanhaltender 
kultureller Vereinigungsvorgang in den siebenbiirgischen kupferreichen Zonen, der um die 
Dbernahme und Filterung der si'tdlichen Kulturgiiter der Bubanj -Sălcuţa- Gruppe zentriert. 

In diesem langandauernden Vorgang unterscheiden wir mehrere Etappen. Die ăltesten 
Etappen bewahren noch regionale Eigenarten, bestimmt durch die Grundlage auf welcher 
die gemeinsamen Kulturgiiter verpflanzt wurden, weswegen uns diese regionalen Eigenarten 
als durch unabhăngige Gruppen oder Kulturen gekennzeichnet erscheinen : Bodrogkeresztur, 
spăt-Sălcuţa (vor IV) ,  Ludanice usw. Wir glauben jedoch, daB diese „unabhăngigen" Gruppen 
in Wirklichkeit Etappen des obenerwăhnten Verbandes sind. So stellt z.B. - nach unserer 
Meinung - die Entstehung der Bodrogkeresztur- Gruppe keine Individualisation des Ăneolithi
kums aus dem TheiBgebiet, sondern den Ausdruck engerer Kontakte mit Sălcuţa und mit 
der mittelsiebenbiirgischen Welt dar, eine Etappe in welcher die vorher bestehenden Eigen
tiimlichkeiten aus dem TheiBgebiet und aus den mittelsiebenbiirgischen oder siidlich der 
Karpaten gelegenen Zonen sich verwischen. In der Formenfolge der <( Bodrogkeresztur-Kultur » 
spielen, im Vergleich zu �er Tiszapolgar-Kultur, die Milchtopfe und die zweihenkligen 
GefaBe eine beinahe wesentliche Rolle. Wir bezweifeln jedoch, daB die Erscheinung dieser 
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Formen im TheiBgebiet oder in Siebenbiirgen (sowie in anderen Zonen) ohne einen mass iven 
Gumelniţa-Sălcuţa-Beitrag gedeutet werden kann. Ebenso kann die Verzierungsart, welche 
die Bodrogkeresztur- von der Tiszapolgar-Kultur trennt, nur mit den Sălcuţa-Einfliissen 
und besonders mit der siebenbiirgischen Grundlage (bemalte Keramik) in Verbindung gebracht 
werden. Heute sind uns nicht alle Einzelheiten samtlicher Etappen des Vereinheitlichungs
vorgangs mit welchem wir uns befassen bekannt, <loch ist es fiir uns klar, daB der Horizont 
mit aufgesetzten Henkeln in Wirklichkeit eine groBe Etappe dieses Vorganges darstellt, welcher 
schlieBlich die einheimischen Eigentiimlichkeiten aus dem ganzen Gebiet, der sich zwischen 
der oltenischen Donau bis zur mittleren Donau, von den ostlichen Karpaten bis weit nach 
Westen, in Jugoslawien, ausdehnt, beinahe vollstandig verwischt. Demnach scheint es uns, 
von einem Spaltungsvorgang zu sprechen und <labei die Hunyadi halom-Gruppe als Beispiel 
anzufiihren, gerade <las Gegenteil von dem zu sein, was sich tatsachlich zugetragen hat. Effektiv 
iiberlagert die Hunyadi halom-Gruppe <las « Bodrogkeresztur- Gebiet » und ist nichts anderes 
als eine Entwicklungsetappe im TheiB-Abschnitt, des groBen endaneolithischen Verbandes. 

5. Der kulturelle Vereinigungsvorgang riickt allmahlich vom Siiden nach dem Norden 
und vom Sudosten nach dem Nordwesten vor. Er umschlieBt neue Gebiete in seinem Bereich, 
die sich kulturell und wirtschaftlich nach dem Siidosten richten. Dieser Vorgang wurde auch 
durch den Druck der ethno-kulturellen alpenlandischen Elemente erleichtert, die in manchen 
Fallen sein Vtrbreitungsgebiet verengen (wohl moglich in der Westslowakei, in den nordost
lichen jugoslawischen Gebieten oder in denjenigen aus dem Nordwesten Ungarns) oder den 
Verbanden aus den benachbarten Gegenden (Lasinja, Balaton) eine spezifische Farbung ver
leihen. Durch die kulturellen Einfliisse (Furchenstich-Technik) dringen die alpenlandischen 
Elemente bis ins Innere Siebenburgens. Interessant zu beobachten ist auch die Art und 
Weise, in welcher der Vorzug diesen oder jenen sudlichen Kulturgiitern, je nach dem Gebiet, 
gegeben wird. Sowohl die zweihenkligen Tassen, als auch die einhenkligen Kruge oder Kannen 
sind im gleichen MaB in dem Sălcuţa-Bubanj - Gebiet verbreitet und vertreten. Deren Ver
breitung nach dem Norden ist j edoch verschieden : die zweihenkligen Tassen sind in den Flach
landzonen bevorzugt, wahrend die einhenkligen Kannen sich in unebenen Gebieten, bis weit 
nach Westen, in den Alpenzonen, ausdehnen. I. Nestor 345 glaubt in diesem Phanomen (fiir 
den ostlichen Abschnitt) den verschiedenen Benutzungscharakter der zwei GefaBtypen zu 
sehen, welcher wirtschaftlichen Tatigkeiten verschiedener Art entspricht. 

6. Wahrend der erwahnte aneolithische Verband sich im Westen auf ausgedehnten Flăchen 
bildete und an seiner oberen Grenze mit der friihen makedonischen Bronzezeit in Beriihrung 
kam - wie <las die Funde von Hissar zu beweisen scheinen, trug sich im siidostlichen Abschnitt 
ein anderer Vorgang zu, 346 anderer Art, doch nicht von minderer Bedeutung. Eine Zeitlang 
(fiir die Dauer der Cucuteni A -B- und B-Phasen) , hatten sich die Cernavodă 1-Stamme unver
hindert entwickelt, indem sie zu einer gemischten Wirtschaft (Ackerbau und Viehzucht) 
iibergingen und sich zahlreiche einheimische Kulturgiiter aneigneten, deren Dbertragung sie 
auch nach dem Osten zu erleichterten. Dann kam aber eine neue Welle von Steppenstammen, 
die auch die Usatovo- Gruppe mit sich fortriB. Die Cernavodă I-Stamme wurden gleichfalls 
nach dem Westen, die Donau entlang, verschoben, doch dank ihrer Lebenskraft konnten sie 
einen groBeren Widerstand leisten, so daB sie nicht so viel Grund verloren, wie ehemals die 
Gumelniţa-Trager. Sie zwangen die eingedrungenen Gruppen, deren Druck nach Osten, 
das pontische Ufer entlang zu richten. Der neue auf den Gumelniţa- und Sălcuţa- Gruppen 

m Miindliche Mitteilung. 348 Siehe die Frage in Morintz-Roman, Chronologie ; 
Dies., Vbergangsperiode. 
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ausgeiibte Druck hat wahrscheinlich den Vereinigungsvorgang im Westen beschleunigt und 
vielleicht auch die Verbreitung der aufgesetzten Henkel auf einer gr613eren Flăche gestattet. 
Zusammen mit dieser neuen ostlichen Welle erscheinen auch die Hiigelgrăber mit Ockerbestat
tungen. Das Eindringen einiger Usatovo- oder mit diesen zeitgleicher Stămme auch siidlich 
des Balkans wird unter· anderem auch die Zusammensetzung der Schnurkeramik aus dem 
Ezero-Michalic-Verband veranschaulichen . Es ist schwer zu sagen, oh die mit Usatovo 
zeitgleichen Stămme siidlich des Balkans eine Kultur vom Karanovo VI-Typ oder vom Troja 
1-Charakter vorfanden. Sicher ist nur eins : zwischen den Steppenelementen, denjenigen vom 
Troja-Typ und den einheimischen fand ein Vereinigungsvorgang statt und der Ezero-Michalic
Verband ist die Synthese dieses Vorganges. Daraus ergibt sich eindeutig klar, dal3 erstens 
der Usatovo-Einfall den ăltesten in Bulgarien bekannten Niveaus des Ezero-Verbandes 
vorangeht (diese Niveaus spiegeln bereits eine Usatovo-Troja 1-Synthese wider) . Nun hat 
aber diese Tatsache eine besondere Bedeutung bei der Feststellung der chronologischen Bezie
hungen zu Troja. Das bedeutendste Ergebnis der Synthese zwischen den Steppen-, Troja
und einheimischen (siidlich des Balkans) Elementen ist die Wiederaufnahme der kulturellen 
Verbindungen zwischen den siidlichen und den nordlichen Gebieten - iiber die Dobrudscha 
und die Walachei. Tatsăchlich werden die siidlichen Kulturgiiter (gegebenenfalls vom Troja
Typ) nunmehr auch den aus der Steppenzone in unseren Gebieten eingedrungenen Bevol
kerungen im gleichen Ma13 zugănglich und erreichen leichter auch die einheirnischen ăneoli
thischen Gruppen, welche lange Zeit nur auf die Beniitzung der westlichen Wege beschrănkt 
gewesen waren. In dieser Weise beginnt auch der traditionelle Gegensatz zwischen den Cerna
vodă I- und den benachbarten ăneolithischen Kulturen sich zu verwischen. Zu der spăten 
Cernavodă 1-Grundlage, die sich viele Gumelniţa-Sălcuţa- Giiter angeeignet hatte, was zur 
allmăhlichen Erscheinung der Cernavodă 111-Kultur in dem walachischen und oltenischen 
DonaPtal fiihrt, kommen nun auf dem siidbalkanischen Weg Troja I-Elemente <lazu. Fiir 
die siidlich der Donau gelegenen Gebiete vermissen wir die Belege. Das ist auch der Zeitpunkt, 
zu welchem ein anderer grol3er Verband (in den nordlich der Niederdonau und an der mittleren 
Donau gelegenen Gebieten) im Entstehen begriffen ist, welcher Verband dieses Mal auch die 
ehemaligen, inzwischen sehr abgeănderten Steppenelemente einschliel3t. Fortwăhrend werden 
ununterbrochene siidliche, nach dern Norden zu gerichtete Kulturwellen verzeichnet. Nach 
einer kurzen Wohnetappe der friihen Cernavodă 111-Kultur in dern oltenischen Donautal 
erscheint die Celei-Gruppe wie ein Widerschein der Verbreitung des Ezero-Verbandes nach 
dern Norden. Gleichzeitig werden friihe Cernavodă 111-Siedlungen in Mittel-Oltenien und in 
der Westwalachei verzeichnet, sowie deren Ausdehnung dem Osten zu, ins walachische 
Donautal. Die Zone « Porţile de Fier » weist nun ebenfalls Cernavodă III-Funde auf. Wie 
ein Abglanz dieser Einfliisse wird auch Siebenbiirgen mit Vor-Coţofeni, jedoch mit Cerna
vodă 111- und besonders mit der Celei-Gruppe verwandten Elementen bedeckt. Das wird wohl 
auch der Zeitpunkt gewesen sein, zu dem sich kulturelle Elemente, die dort Boleraz genannt 
wurden, in die Richtung der rnitteleren Donau verstreuten. Interessant zu beobachten ist 
auch, dal3 diese den vorherigen ăneolithischen, einheitlichen Verband iiberlagern und es hat 
den Anschein, als oh diese Einheit die Verbreitung der betreffenden Kulturelemente um vieles 
begiinstigt hătte. Neue siidliche Einstromungen fiihren die Coţofenisierung einiger Gebiete 
und die Badenisierung anderer allrnăhlich hubei. Die Badener richten sich nach der end
ă.neolithischen Boleraz (Cernavodă-111)-Kultur, wăhrend die Coţofeni-Kulturen einen 
stărkeren Beitrag vom Ezero-Celei-Typ aufweisen. Diesem kulturellen Druck des Siidens 
zufolge verhalten sich die alpenlăndischen Elemente eine Zeitlang still, dann aber nehmen sie 
ihren Druck durch die Drava-Sava-Zone wieder auf und erleichtern die E1 scheinung der 
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Kostolac- Gruppe, durch deren Vermittlung - auf dem banater Weg - die Furchenstich
Keramik in Siebenbiirgen, im Rahmen der mittleren und spăten Etappen der Coţofeni-Kultur, 
erneut Epoche machen wird. 

Beilage I 

ANTHROPOLOGISCHE ANGABEN OBER DIE MENSCHLICHEN 0BERRESTE AUS B ĂILE HERCULANE 

Wăhrend der 1960 in Peştera Hoţilor durchgefiihrten Grabungen wurden ein Schădel 
ohne Mandibel, ein rrienschlicher Sakralknochen, das Bruchstiick eines Bos-Oberarmbeins 
und ein kleines halbkugelformiges Gefă.B freigelegt , alles rituell gelagert und mit groBen Stein
platten bedeckt. 

Die menschlichen Gebeine wurden einer metrischen und morphologischen Analyse unter
zogen, denen wir folgende SchluBfolgerungen entnehmen : Der Schădel hat einer Frau angehort, 
die das Alter von 30 Jahren nicht iiberschritten hatte. Was die typologische Eingliederung 
anbetrifft, sprechen einige Charakter wie z .B.  die Grazilităt, die Dolichokranie (72, 8), das 
verhăltnismă.Big hohe und schmale, leptoprosophe Gesicht (57, 2) , die lange und verhăltnis
măBig schmale leptorhine Nase (43,3) und die abgerundeten Augenhohlen, von meso
conchen MittelmaBen (80,0) , sowie die ausgeprăgte Mesognathie (83) des gesamten Gesichts, 
fiir den mediterranen Typ, erstmalig in der TheiB-Kultur aus dem Gebiete Rumăniens belegt. 

Das Sakralbein - breit und niedrig - mit einer ausgesprochenen Bauchrundung, 
besonders in dem unteren Teil, legt Zeugnis fiir das weibliche Geschlecht ab. Die unvoll
stăndige Ossifikation der 1 . ,  2. , 4 . ,  und 5. Sakralwirbel bescheinigen ein relativ junges Alter, 
nicht iiber 30 Jahre. Die Bestimmung der Blutgruppe des Schădels und des Sakralknochens 
wird die Prăzisierung gestatten, ob es sich um die Gebeine derselben Frau handelt oder ob 
sie zweier Personen weiblichen Geschlechtes angehort haben. 

Eine ·auf dem linken Parietalknochen vorhandene Wundspur, die Losmachung des 
Hinterhauptbeins nebst dem Schlăfenknochen und einem Teil des rechten Parietalknochens, 
sowie des groBten Teils des Hinterhauptbeins, welche Losmachung offensichtlich zufolge 
eines starken StoBes entstand, konnen nur mit dem Schădelkultus, auf welchen wir in einem 
ausfiihrlichen Studium zuriickkommen werden, in Verbindung gebracht werden. 

Dr. D. Nicolăescu- Plopşor 

Beilage II 

DIE POLLENANALYSE DER ĂNEOLITHISCHEN, BRONZE- UND EISENZEITLICHEN NIVEAUS AUS 
DER PEŞTERA HOŢILOR VON B ĂILE HERCULANE 

I. Einleitung 

Das vorgelegte palynologische Profil stellt eine hOhere Sequenz der Ablagerung dar, die 
als ein Ganzes in einem endgiiltigen Studium iiber die in Peştera Hoţilor von Băile Herculane 
identifizierten archăologischen Ablagerungen einzuschlieBen ist. Pollenanalytische Studien 
wurden in derselben Hohle auch von N. Boşcaiu und V. Lupşa (1967) auf den, zufolge der 
1954- 1955 und 1960 gemachten archăologischen Ausgrabungen, freigelegten Schichten, in 
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einem dem Hohleneingang nahestehenden Profil durchgeffihrt. Dort wurde aber nicht die 
gesamte stratigraphische Vertikallinie entdeckt. Die zwischen 1965 und 1967 unter der Leitung 
von C. S. Nicolăescu-Plopşor verstă.rkten und erweiterten Forschungen fiihrten zur Feststel
lung einer vollstă.ndigeren Stratigraphie, was auch die Wiederaufnahme der pollenanalytischen 
Studien bewirkte. 

Nicht nur, daB einige im palynologischen Profil verzeichnete Diskordanzen - beinahe 
unvermeidlich bei der Analyse der archă.ologischen Ablagerungen - die pală.oklimatischen 
SchluBfolgerungen nicht verhindern, sondern sie haben den Vorteil, bei der Deutung einiger 
Phă.nomene und manchmal sogar bei der Wahrnahme von Tatsachen, die durch andere Mittel 
unbemerkt geblieben wă.ren, behilflich zu sein, so daB sie zu der Aufklă.rung einiger wichtigen 
archă.ologischen Fragen beitragen. 

Fiir die Vorbereitung der mikroskopischen Pră.parate wurde das Sediment folgender 
Behandlung unterworfen : 

- HCko3 

- HF3B% 

- HCho3 

kalt 

kalt 

warm 

- KOH103 - warm 

- Azetolyse - (9 Teile Essigsă.ureanhydrid + 1 Teil Schwefelsă.ure) 

II .  Die Pollenanalyse 

Die dem Ăneolithikum zugeschriebenen Niveaus sind von dem iiberwă.ltigenden Vorhanden
sein der durch das Oberwiegen des Quercus (28%) und Tilia (24%) vertretenen thermophilen 
Elemente beherrscht. Die Bestandteile des gemischten Eichendickichtes, dem sich der Hohe
punkt des HaselnuBstrauches (331 ,  33%) anschlieBt, veranschaulichen die allgemeinen Ziige 
der Pflanzenweltzusammenstellung aus einer Zeit, in welcher die N achglazialwă.rme ihren Gipfel
punkt erreichte und welche sich in dieser Gegend dank der in dem Cerna-Tal allgemein 
giinstigen mikroklimatischen Bedingungen, zu denen sich auch der EinfluB der in unmittel
baren Nă.he gelegenen Thermalquellen beitră.gt, beibehalten haben. Unter diesen Umstă.nden 
vcrmochte die schon lange vorher erschienene Buche ihren Platz, den sie durch feste Ausbrei
tung in anderen Teilen des Landes bereits erobert hatte, wozu auch das eingestellte, kalte 
und feuchte Klima beigetragen hatte, in diesem Gebiete nicht einnehmen. 

Demnach ergibt sich, daB das Klima bei Herculane, in dem endă.neolithischen Niveau, 
cine wă.rmere Nuance dem restlichen Teil des Landes gegeniiber bewahrt, wo sich das kalte 
und feuchte Wetter der Buchenphase aus dem klimatischen Abschnitt des Unteratlantikums 
(Blytt - Sernander) eingestellt hatte. 

Die ă.neolithischen Niveaus werden von denjenigen der Coţofeni-Kultur în diskordanter 
Weise (vom palynologischen Standpunkt) iiberlagert. Die Diskordanz ist offensichtlich, indem 
die prozentuellen Kurven aller Baumarten ein pră.gnantes Abbrechen veranschaulichen. 

An der Basis der Sălcuţa 1 11-Schicht stellt P. Roman (1967) fest, daB die neuen Hohlen
bewohner, bevor sie sich dort einrichteten, eine « griindliche Brennung der kiinftigen bewohn
baren Zone, wodurch eine Schutz- und Isolierschicht gegen Feuchtigkeit entstanden ist » 
vorgenommen haben. Allem Anschein nach haben auch die der Sălcuţa-Kultur nachfolgenden 
Bewohner, die Tră.ger der Coţofeni-Kultur die Hohle wenigstens gereinigt, wodurch ein groBer 
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Teii des vorangehenden Sedimentlagers mutma/31ich entfernt wurde, was die Vernichtung 
des oberen Teiles der ăneolithischen Wohnschicht - ur spriinglich von einer viei groBeren 
Măchtigkeit - zur Folge hatte. Anderswie kann die prozentuelle Abnahme des Quercus von 
28% zu 14%,  Tilia von 24% zu 12,66% oder der schnelle Anwuchs des Carpinus von 4,66% 
auf 20,66%, Fagus von 15,33% auf 29,33%, einer nur 5 cm măchtigen Ablagerung entlang 
nicht ausgelegt werden. 

ln dem die Coţofeni-Kultur kennzeichnenden Niveau h kommt wiederum eine Sonder
lage zum Vorschein, u.zw. cine massive Abnahme aller Arten Laubbăume und eine gleichzeitige 
Auszeichnung der in den anderen Horizonten mit kleinen Werten vorhandenen Nadelbăume. 
Die Polypodiaceen ( 103%) entwicktln sich nun ebenfalls iiberschwenglich und die Gramineen 
erreichen ihren absoluten Gipfelpunkt ( 140 %) . Die letzteren erklăren auch die Sonderlage 
des betreffenden Horizontes, indem deren iibermăBige Ausdehnung, welche sicherlich die 
zwei Eingănge ergriffen und sich wie ein dichter Laubfilter fiir den Bliitenstaub ausgewirkt 
hat, ganz gewiB von der Verlassung der Hohle seitens der Menschen, wenigstens fiir einen 
verhăltnismăBig kurzen Zeitabschnitt bedingt war. Die in diesem Horizont hăufig auftrdenden 
Polydaceen-Sporenvereinigungen unterstiitzen diese Vermutung. Da d1e Sporen s1ch an 
Ort und Stelle bildeten, ohne vom Winde verstreut zu werden, sind diese Gruppen nicht 
weiter einer Zerteilung ausgesPtzt worden und haben sich demnach in dieser Form erhalten. 

Auch mit diesen, durch oberwăhnten Faktoren veranlaBten Variationen behaupten 
sich die palăoklimatischen Betrachtungen iiber die der Coţofeni-Kultur spezifischen Niveaus 
klar genug, ohne daB eine irrtiimliche SchluJlfolgerung moglich sei . Derart ist die Tatsache 
offensichtlich, daB die der Coţofeni- Kultur zugehorigen Niveaus sich wăhrend eines kiilJ leren 
und feuchteren Klimas ablagerten, zum Unterschied von dem Ze_itabschnitt in welchem die 
Ablagerung der mit der Sălcuţa-Kultur teilweise zeitgleichen Niveaus stattfand. Die Kiihlung 
des Wetters spiegelt sich auch in den erhohten Werten des Fagus wider, dessen Ausbreitung 
sich clurch die Beseitigung der Tilia vollzog. Qucrcus und Carpinus sind die Hauptbegleiter 
der Buche in den Horizonten der Coţofeni-Kultur und veranschaulichen die in dieser Zone, 
dem westlichen Teile des Landes gegeniiber, mildere Nuance des kalten und feuchten Klimas 
des Cnteratlantikums, in welchen sich diese entwickeln. Deren aufschlul3reiches Vorhandensein 
wurde durch die der Peştera Hoţil01 Umgebung eigenen mikroklimatischen Charaktere und, 
im Falie der Eiche, auch durch die niedrige Hohe des Ortes begiinstigt. Die verhăltnismăBig 
groBen Carpinus-Prozente (hochstens 20,66.'�q erinnern an die in zahlreichen palynologischen 
Profilen identifizierten Wei13buchenphase, welche die Pflanzenweltentwicklung aus der Nach
glazialzeit in Rumanien kennzeichnet. ln allen anderen Gebieten des Landes ist die WeiB
buchenphase in den palynologischen Profilen wo sie bemerkt wurde, derjenigen der Buche 
vorangehend. 

Noch 1948 beme1 kte I. Ciobanu, in den palynologischen Studien aus dem Semenic
Gebirge, da13 der absolute WeiBbuchenhochstpunkt in diesem Teii des Landes den anderen Zonen 
gegeniiber mit Verspătung eintritt und placiert diesen in der Buchenphase aus Blytt-Ser
nanders Unteratlantikum. 

Nicht nur, dal3 die Ergebnisse von Herculane I. Ciobanus Feststellung bestătigen, sondern 
sie vermogen auch das genauere Alter des WeiBbuchenhochstpunktes in diesem Teii des Landes 
zu prăzisieren, welches sich, in Herculane, im allgemeinen mit der Coţofeni-Kultur deckt. 

Die oberen Pollenspektren kennzeichnen die Bronze- und Eisenzeit und spiegeln die 
fortfahrende Erkaltung des Wetters wider. Auber den steigenden Werten der Buche, macht 
sich auch eine wahrnehmbare Abnahme der thermophilen Bestandteile bemerkbar. 
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III. SehluJlfolgerungen 

Die Ergebnisse der Pollenanalyse der ăneolithischen, bronze- und eisenzeitlichen Ab
lagerungen aus der Peştera Hoţilor von Herculane ha ben den Charalkter des Klimas aus deren 
Ablagerungszeit veranschaulicht. Weiterhin haben diese die mildert , von den .Eigentiimlich
keiten des Cerna-Tales aufgeprăgte Nuance, die wesentlichen Unterschiede zwischen dem 
Klima der endaneolithischen Ablagerungen und demjenigen der Coţofeni-Ablagerungen sowie, 
im oberen Teil, die offenbare Erkaltung des Wetters wăhrend der Bronze- und Eisenzeit 
herausgestrichen. 

Die Bemerkungen iiber die Gramineen haben die Tatsache hervorgehoben, da/3 der 
Ackerbau nicht die Hauptbeschăftigung der Hohlenbewohner gewesen war, in keinem Niveau, 
zufolge der ungiinstigen Reliefbedingungen. Mutma/3lich wird die J agd und die Viehzucht, 
besonders in der Bronze- und Eisenzeit die Hauptbeschăftigung gewesen sein. Den Nachweis 
fiir die J agdtatigkeit bringen auch die zahlreichen freigeJegten Knochen und <las Vorhandensein 
der fiir die Viehzucht besonders geeigneten Pflanzen zeugt von der Intensivierung der Viehzucht 
in der Bronze- und Eisenzeit. 

Nebst dem palăoklimatischen Beitrag dieser Analysen, ist auch die Tatsache wichtig, 
daB sie zur Aufklărung einiger Aspekte der kontinuierlichen Bewohnung der Hohle von Hercu
lane beitragen, indem sie auf eventuelle Diskordanzen zwischen den Niveaus (Niveau e, c) 
oder auf Zeitabschnitte, in welchen die Hohle total verlassen wurde (Niveau h) , deuten. 

Die Erganzung des palynologischen Profils der sămtJichen freigelegten Schichten (auch 
des palăolithischen Teils) in der Hohle von Herculane wird sichere SchluBfolgerungen iiber 
<las Klima dieses Gebietes, sowie Beitrăge anderer Art, w1e <las Alter dieser Hohle und die 
Wetterbedingungen in welchen sie sich bildete und entwickelte ermoglichen. 

Marin Cîrciumaru 

L I T E R A T U R  

Boşcaiu, N.  und Lupşa, V., Palynological research in the "Grota Haiducilor" cat'e ncar the Herculanrnm Spa 
(Romania) . în „Rev. Roum. Biol„ Ser. Bot.", 12, 1967, S. 137 - 140. 

Ciobanu, I „  A nalize de polen in turba masivului Semenic, 1948, Cluj. 

Florin, M. B. ,  Pollen-analytical evidence of prehistoric agriculture al Mogetorp Neolithic settlement. Sweden, „ Sărtryck 
ur Vrakulturen, Av. Sten Florin", 1957, S. 1 - 25. 

Hafsten, U„ Pollen-analytical investigations on the history of agriculture in the Oslo and Mjp'Jsa Regions. „Viking" 2 1 ,  

1957 - 58, s .  5 1 - 73. 

Roman, P„ Unele probleme ale neoliticului ttrziu şi perioadei de tranziţie în lumina săpăturilor de la Băile Herculane 
- Peştera Hoţilor, „Acad. R. S. România, Grupul de cercet. complexe Porţile de Fier, Comunicări, 
Ser. arheologică" I, 1 967, Craiova. 

Troels-Smith, J„ Neolithic Period in Switzerland and Denmark„ „Reprinted from Science", November 2, Voi. 1 24, 

No. 3227, 1956, S. 876 - 88 1 .  

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



137 

TAFEL I - Băile Herculane - Peştera Roţilor. 1 - 2 Profil an der Grenze zwischen den Răumen A und B .  

18 - o .  2706 
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8 

T A FEL II - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 - Ansicht aus dem Raume A ; 2 - Ansicht aus dem Raume B ; 
3 - 7  - Profilabschnitte aus dem Raume B ;  8 - Ablagerung a. 
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9 10 ,, 12. 

.TAFEL III - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 ,  3 - 12 Feuersteingerate ; 2 - Steinaxt ; 3 - Steinhandmiihle. 
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4 , 
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16 
11 12 14 

T APEL I V  - Băile Herculane - Peştera Hoţilor, 1 - 15 Gegenstănde aus Knoche� ; 1 6  - Pfeilspitze aus Feuerstein . 
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T APEL V - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Gegenstănde aus Kupfer. 
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T AFEL VI - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Ablagerung b. 
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.TA FEL VII - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Ablagerun g b .  
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TA FEL VIII - Băile Herculane - Peştera !toţilor. Ablagerung cJ.-
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T APEL IX - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Ablagerung c1. 

19 - o. 27 6 
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TA FEL X - Băile Herculane! - Peştera Hoţilor. Ablagerung Ci· 
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TA FEL ·XI - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. (2 - 5) und Ostrovu . Banului { 1 ) .  2 - Ablagerung t1 ; 

4 - 5 Ablagerung c1 -c2 ; 3 - Ablagerung e1„. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



148 

TAFEL XII - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 - 2, 4 - Ablagerung c2 ; 3 a-b, passim ; 
3c - Ablagerung eia· 
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4 k  

T A FEL XII I - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 2 - 4  Ablagerungen c 1  - c2 ; la-b, 4k, 5 passim. 
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T4FEL XJ V � Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Ablagerungen c1- c2. 2 - 3, Wiederherstellung der 
Gefa!3fQrm uPd des Verzierungsmusters. 
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T A FEL X V - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Ablagerung c2 . 
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TA FEL X VI - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 - 3, 5 - 15, Ablagerung c2 ; lOb-c, passim ; 4 - Ablagerung d. 
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T AFEL X VII - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 2, 4, 6 - Ablagerung c2 ; l ,  3, 5, 7 - 9  Herculane I I .  

20 - c .  2706 
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TA FEL X V II I - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 4,  Ablagerung c� ; 5,  9, Herculane I I ; 2, 3, 
Ablagerung e1„ I,  6, Herculane I I I ; 7-8 Ablagerung e2 • 
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T A FEL XIX - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 -8, 1 0, Ablagerung e1a ;  9, 1 2, Herculane I I ; 1 1 , Ablagerung e1b. 
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TAFEL XX - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 4, 9, 1 3, 15- 1 6, 18, Ablagerung c2 ; 1 -3, 5 - 6, 
10, 1 1 ,  1 4, Herculane I I ; 7, 1 7, Ablagerung�e1a ; 8, 1 2, Herculane II-II I ; 19 passim. 
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°T AFEL XXI - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 14,  Ablagerung b ;  1 -2, 5, 8, Ablagerung c1 ; 3 - 4 ,  
9 ,  1 1 , Ablagerung c2 ; 6 ,  Ablagerung e1b ; 7 ,  Herculane I I I ; I O ,  1 2 - 1 3, Herculane I I .  

157 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



158 

T A FEL XXII - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I, 2, 9, Ablagerung b ;  3 ,  5, 6, 7, Ablagerung 
c2 ; 4,8 = 4 1 ,5 passim. 
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•. „ 
TA FEL XXIII - Băile Herculane - Peştera HoţHor. Gefăllbruchstucke mit spiralformiger Verzierung. 1 ,4a, 6a, 
12, 1 4, 15, 2 l d, aus den Ablagerungen c ;  2 lb, 17a, aus der Grube e1r. bis in c2 ; 5,20, Ablagerung e

1
a ;  17d, Ablagerung 

e10 ;  1 3, 2 1 a, Ablagerung e2 ; das iibrige Material, unstratifiziert. 
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T AFEL XXIV - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 ,  GefăB aus dem Begrabnisverband ; 2c, 7, aus der Ablagerung 
e2 ; die restlichen Bruchstiicke, unstratifiziert (mutmaBlich der Herculane I I  Etappe zugehorig) . 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



foi 

T A FEL XX V - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 - 1 2, 14,  15, Ablagerung e2 ; 13,  Ablagerung e1c . 

- c. 2706 
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TAFEL XX VI - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. 1 - 2, 4, Gefăl3e aus dem Feuerherd Niveau e10 ; 3, Gefăl3 

aus dem Niveau ein. 
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TA FEL X X V II - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Keramikbruchstiicke aus den Etappen Herculane 
I I I  ( 1 - 9) und Herculane I I  ( 1 0) .  
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2b 

TAFEL XXVIII - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. I d, 2a, 4 - 5, Ablagerung e2 ; 2d, Ablagerung 
e1b ; die restlichen Bruchstucke, unstratifiziert. 
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TAFEL XXIX - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Unstratifiziertes Material (wahrscheinlich Herculane II) .  
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TA.FEL XXX - l3ăile Hercul<\.ne - Peştera Hoţilor
_
. Unstratifiziertes . Material. 
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T A FEL XXX l. Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Unstratifiziertes Material. 
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T AFEL XXXII - l3ă.ile Herculane - Peştera Hoţilor, U nstratifiziertes Material. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



169 
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TAFEL XXXIII - Băile Herculane - Peştera Hoţilor. Unstratifizierteş Material. 

22 - c. 2706 
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