
mcnt dans Ic fait quc Ies decouvertcs appartcnant aux deux 
cpoques en queslion ne se superposent presque jamais dans la 
meme microzone. li se confirme ainsi, une fois de plus, qu'unc 
meme forme de relief peut, a des epoques differmtcs et dans 
des milieux differents, offrir des conditions tout aussi favo
rables â des structure economico-sociales profonMment dif
ferenlcs. Les auteurs souscrivent a l'opinion suivant laquellc 
Ies tribus de la culture de Noua ont ete refoulees vers l'est 
par de nouvelles lribus a ceramique cannelee, venues en Mol
davie, de l'ouest, au debut du Hallstalt. En ce qui nous con
cerne, nous doutons que Ies archeologues aient pu prouver 
celte these. Meme en admettant l'existence d'un afllux de 
population de l'ouest, le terme le plus adequat pour Ies 
changemenls survenus nous semble etre celui d'assimilalicn 
de l'ancienne population, plutM que le refoulement de celle-ci. 
De toute fac;on, le millenaire suivant, jusque vers la fin du 
1v• siecle de n.e., est plutot pauvrement represente sur Ic 
lenitoire du departement de Botoşani. li est vrai que l'on 
ne saurait omettre des decouverles aussi spectaculaires que 
ec lle de la grandiose fortificalion en terre de Stlnceşti, siluee 
i1 la limite de la zone accidentee et boisee de la partie ouest du 
Mparlemrnt. C'est a peine au IVe siecle de n.e., a l'epoque 
correspondant a la culture Sinlana de l\Junş-Tcherniakhov, 
que l'habitalion s'intensifie ă nouveau (204 points). La pro
chaine lendance d'expansion Mmographiques se drssine au 
debut du X I\•• siecle el s'accentuera sans cesses jusqu'u 
nos jours (363 poinls pour l'ensemble de la periode medievale). 

Le repertoirc proprement dit (ă partir de la p. 39) l'St 
Clabli par communes, presentees en ordre alphabetique. Pour 
chaque commune, Ies villages qui en dependent sont presentes 
.:·gakml'nl l'n ordre alphabetique, Ies poinls archeologiques 
Clanl groupes autour de chacun d'eux. Lne bibliographie 
complete el une carte ii l'echelle de 1/100 OOO, oii sont passes 
lt's poinls menlionnes el Ies nombreux tumuli, completent 
chaque parngrnphe. Le tome II de l'ouvrage comprend la 
liste de Lons Ies norns, passes et prl-sents, des localites du M
partemenl de Botoşani, y compris Ies vill::iges disparus ou 

simplemenl nwnlionnes par Irs documenls. A la fin du volunw 
on trouve un index des trouvaillrs par epcque l'l p::ir catl-go
ries d'objels, ainsi qu'un index cks localilc. 

Le Repertoire dont ncus vc nons de rcndn· comptc ne Ic 
cede en rien, comme contcnu, aux ouvrages similaires de 
!'Europe centrale. Ou pourrait faire des reserves en ce qui 
concerne la presentation graphiquc de l'ouvrage, ks proce
des par trop rudimentaires de reproduction el la qualite 
du papier ne produisant pas au premier abord la meilleun· 
impression. Mais ii faut tenir compte de !'extreme utilile 
de l'ouvrage, qui justifie Ies ccncessions faitcs a s::i presen
tation graphique. De toute fac;on, s'il y a un legl'f rrproche 
a faire dans cet ordre d'idees, ce n'est pas ::iux autcurs. Nous 
pourrions suggerer de m~me, pour Ies volumcs suivants du 
Corpus, certaines ameliorations a apporter a la presentation 
des cartes. li faudrait absoiument que celle-ci contiennenl 
des courbes de niveau a equidistance minimum de 5 111. 

Nous ignorons si Ia division de l'ouvrage en deux volumes ::i 
He deliberement voulue par Ies autems; cc qui est cer tain, 
c'est qu'elle est fort commode pcur Ic lecteur, qui peul suivre 
parallelement Ie texte du repertoirc el Ies index. A ce propos 
Ies index pourraient enx aussi ctrc ameliorcs d::ins le sens cl'tm<· 
redaction plus detaillec de l'indcx des decouvertcs. llnt' 
autre suggestion pour Ies volumes :\ venir est rn rapport av<·c 
l'illustration; ii famlrait scngt•r :\ l::i possil.Jilil{• eh· n•procluin· 
toutes Ies decouvertcs isolecs ou fortuites moins cunnurs cu 
inedites. Enfin, ncus estimons qu'un resume dans un lang111· 
de circulation internalion::ilc des clwpilres <]Iii pr!·c<·ch•11l ll· 
repcrtoirc n':rnrait pas dfl mnnqut•r. 

En conch1sion, nous lrnons :\ soulignrr quc I<~ lleprrloire 
archt!o/cgique du dt!J-ar/1111111/ t.'e Ih/oşani ll p1 est nll", :\ notn· 
avis, l'un des instrunwnls ele lr:wail Ies plus ulill's, ll's plus 
indispensables publil-s <·es cl1•111i1·1·s l1·111ps dans Ic dnnrni1w 
de l'archeologie. 

A./e.rnndru rutpe 

ALEXANDRU VULPE, Die Ă.rte und Reile in Rumănien, II, 1\lii11dw11 1 M!"'i, !l7 R. -f n:J Taf., 
Ht>ilw Pră.historisehP Bronzefunde, Ahtl'ihmg IX, Bd. !i, C. H. Bt>rk'sdw Yt>rlag-hu<"hha11dh111g-. 

Kiirzlil"h l'rschit•n in rll'r unter dt•r Heclaklion \'On l'rofessor 
11. 'Hiih•r-Karpl' lwr::i11sg1•gl'lll'lll'n HC'illl' „Priihisloris<·lw 
Bro11zd11ncl1·" <kr zw1•il1· T1•il von i\h•xandru \'ulpes „Ăxle 
und firile i11 l111111ii11ir11''. Tlll'ma dit'sl's R::indes, wic vom \'C'r
fassc•r sl'lhst im \'orworl ang1•g1•hen, ist dic în Rumanien 
znhln•ieh \'l'rlreletll' Rl'ihc wrschicrl<•nrr J(upfer- und Bronz1·
W<·rkz1·11g1", wic z.B.: Hammrr- und Hackeniixle, FJ::ichb1•il1', 
ll:rndl1•islenbcil1', Absatzbt•ilc unei Lapp1•11beil1•. 

Dem ::illg<·nll'inen i\ulbaupl:rn cler Riindc dirser Sammlnng 
1•nlsprl'<'hend, bringl dt•r \'1•rfasser in der Einfilhrung cinen 
kurzl'n und system::ilischen 01.Jrrblick liber Enlwicklung und 
Abfolg<· clc•r Kull1m•11 drr Steinkupfrrzeit, der Obergnngs
periodc und drr Friihbronzc auf dem gesamlen Gebiet Ru
miiniens, Zeilallrr aus denen dic in dem Buch nntersuchlen 
F1111dgegenslănde slammen. Di<•se Obersicht ist fiir alle 
Archăologen wertvoll, dic sich der zahlreichen Angaben des 
Band1•s rn bedienen beabsichtigen. Der Verfasser ilbernimmt 
jcdoch - da er sich nach verschiedenen Verfassern richlet -
- t•inige unrichlige Parallelismen. Angefiihrl sei als Beispiel 
dil• Tabl'llt• der Synchronismen zwischen den Gumelniţa
_und den Cucuteni-Kulluren (S. 4), in der Gumelni\a B zeit
gleich mil Cucuteni A2 und Cucuteni A3 dargestelll wird. 
Die Funde, die in der Siedlung Gumelniţa gehoben wurden, 
belegen bisher jedoch nur den Parallelismus zwischen Gume Ini
ia BI und Cuculeni A3. Desgleichen wird die Enlwicklung 
drr Cernavoda 1-Kultur als zeitgleich mit den Phasen Cucute ni 
A-B und Cucu leni B darg~stellt. Der gegenwărlige lnforma
lionsslancl JiiOt jedoch Jediglich elen Synchronismus zwischen 
Cl•rnavoda I und Cucuteni B Zll. 

Erwiil11wnswert sind dic Anguben zu Beginn cl!'s darauf
lolgendcn Al.Js1:hnitts ilber Hammer- uhd Hackcniixle und 
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zwar, claO bis zu dl'm Z1·ilp1111kl z11 11!-111 clas ll11l'h gl'dr111·kl 
wurde, in Humăni<'ll lolg1•1111t· F1111d<· g1·111al'hl w11rd1·11 : :w;i 
ll::immcr- 1111cl llack<·niixll' an 2:-18 lll'k:rn11l1•11 1:1111dorll'll. 
von clcncn 206 Einzl'lf1111cl1• mll'r 1111hl'kannl1·r I h-rk11nll 
sine!, ;,7 Ex1•mplan· :ms 2:1 J>,•pol11111cl1•11 slarnnwn. :12 aus 
Siedlungen und 8 ::ius (;riilH'rn (wolH'i dil' Silualion ll'lz
Lt•n•r unsiclwr isl). 

Es folgl l'ine eingl'111•111fr !{<'schil'hllil'hl' A11fziihl1111g cl1•r 
Arl.J1•lll•11 iibl·r clil· \Verkz1·11gk:1L<•gorit·n. woraur j1'Wl'ils a11f 
die Ncuigkl•itl'll hingL•wi1•s1•11 wird, mil d1°11l'll sil' zur 1•riir
h•rtt•n Frngl· bt•ilrag1.•n SOWÎl' aur l'ÎllÎ[.{l' lrrllillll'I'. dit• sit· t•nl
hait1·n. 

Abschlie01•ncl bl'lont 11!-r \'l'l"fassl'I", claU 1•1· das I~ JH>lo
gische Schema von F. SclrnlH'rl in grollt-n Ziigl'n iilH•mom
nwn, unei es durch l'Îne IJl'al'hllÎl'l11· ,\11zahl \'oii E,1·mpla
n•n bzw. einigr l Tntl'rll'il11ng1•n l'l'!(ii nzl ha L. I nfnlgcdl'ssen l'rgah 
sich ein ang<•rciclll'rtl'S Hihl cl<·r 1.;:1assifikalion dl·r 1111t1·r
s11chten \Vl'rkzeuge, clas fiir ganz H11111ă11i1·n 111111 die lll'n:ll"h
barll'n Gebiete giillig ist. 

Die Untersuchung dl'r \'l•rbrl'it1111g dit'Sl'r Werkzpug
typen im Geliinde g~stattct dcrn Vcrfasser einigl' interessanl1• 
SchluOlolgerungcn. Auf dem G:biell' Rurnăni<•ns isl dit• \'!'r
breitung cler l.Jetreffendcn \\'crkzeuge wrhăltnismăOig 

gleichformig, woraus sich die Folgaung crgibt, daU ::im Aus
gang der Steinkuplerzeit clic Verarbeilung des Kuplers im 
allgem~inen einen hohen Stand erzil'lt hatll'. i\ls bl'rrchligt 
ist auch die B~m~rkung des \'erlass~rs anzns•:lll•n, laut 
weleher einigc Kupferwcrkzcug,• innerirnib dl's Karpalen
bog~ns w~ilervNwendl'l wurclen, jeclnch auOerhalh da von, 
im Sild,•n, clurch clic Verhn•ilung 1.h-r Cernavncla 1-Gl'llll'Îll
schaflen, ihr Umlauf aulhiirlc. 
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Die Lypologische Untersuchung filhrte den Verfasser zu 
dem Ergebnis, dall die Werkzeuge vom Typus Plol'nik etwas 
ălter sind als diejenigen vom Typus Vidra. Es wird daraur hinge
wiesen, dall diese flir das Areal der Gumelniţa-Kultur kenn
zeichnend sind, aber auch in einem Grollteil des Verbreitungs
areals der Cucuteni-Ariuşd-Kultur und selten im Slidwesten 
Transsilvaniens vorkommen. Die Hammeraxt vom Typus 
Plol'nik wurde hingcgen in Transsilvanien, im Kreischland, 
11nd in dem Nordru der Moldau intensiver benutzl. 

ln den beiden verschiedenen Arealen ist auf das Vor
kommen der Hammeraxt vom Typus Codor hinzuweis~n. 

Hinsichtlich des Ursprungs der kreuzschneidigen Beile 
macht sich der Verfasser, mit Recht, die Hypothese zu 
eigen, gemăll welcher eine genetische Verbindung zwischen 
den Ăxten vom T)-pUs Vidra und jenen vom Typus Ariuşd 
besleht, die zum Teii zeitgleich sind. 

Die erwăhnten Kupferwerkzeugtypen stammen fril
hestens aus der Ausgangsperiode der Prăcucuteni-Kultur, ~r
fuhren ihre hiichste lntensităt in der der Cucuteni B-Phase 
entsprechcnden Zeit und ihr Gebrauch wurde zur Zeit d~r 
Gum~lniţa-, Sălcuţa-, Bodrogkeresztur- und Cucuteni-Knl
turen eing~stellt. B~m !rkenswert ist die Tatsache, dall kei
n~rlei stratigraphische Unt~rsuchung~n vorh:mden sind, die 
die Folgerung zulassen wilrden, dall derartige Werkzeuge 
auch spăter im G~brauch waren. D~r Vcrfasser begnilgt sich 
mit dem Schlull, dall die Kupreră:!l.le aus den stein
kupferzeitlichen Hammcrăxten '.lbgcleitet sind, und vertritt die 
Ansicht, dall sic im Vergleich zu den Typen aus den iistli
chen Gebieten eine jeweils unabhăngige lokale Herkunrt 
haben. 

Die b~treffenden Werkzeuge waren im Laufc des 4. und 
zu Beginn des 3. Jahrtausends v.u.Z. im Gebrauch. 

Weiterhin werden die Meinungm liber die Funktion der 
untersuchten Werkzeuge dargestellt. Einige dienten zur Holz
bearbeitung, andere beim Bergbau, andere lediglich als M~tall
barren oder als Waffen. Die Einfilhrung schliellt mit einem 
Abschnitt liber die Markierung der Ăxte und liber ihr Her
stellungswrfahren (Gicll~n des M~talls, Gull in einschalig~r, 
in zw~ischalig~r oder in verlorener Form). 

D~r zweite Teii des Bandes enthălt den ins einzelne g~hen
den Fundkatalog, nach Kategorien und Typen geordnet. 
Zu B!ginn jeder Serie w~rden die spezifischen Elemmtc 
darg!stellt, gcfolgt von einer zusammenfassenden Fundliste 
mit allen erforderlichen Angaben (Fundort, Kreis, ein kurzer 
Kommentar, Standort, Inventarnummer und Literaturnach
weis), ferner Zeitstellung, Verbreitungsareal und Kulturzuge
hiirigkeit. Aur diesc Weise werden der Reihe nach folgende 
Typen d:irgestellt: Hammerăxle (Plol'nik, Cotiglet, Vidra, 
Codor, Crestur, Holic, Szekely und Nâdudvâr, Agnita, Mczii
keresztes, Cioca, lara, Siria, Corneşti, Mugeni, Drăguşeni, 

und Armeniş); Hackenăx/e (Ariuşd, .Jaszladâny mit den Ab
arten: Tirnăviţa, Orşova, Şincai, Petreşti, Bradu, Kladari, 
Hortohagy, Tirgu Ocna, Nogrâdmarcal, Chirpăr); Flach
beile (schm1le Flachbeile mit den Abarten : Gumelniţa, 
Coteana, Sălcuţa, Cucutrni, Sălacea; breite Flachbeile mit 

den Abarten : Ostrovul Corbului, Coldău, Petreşt1). Es 
folgen die Ftachbeile mit verbreiteter Schneide und die Dop
pelbeile. Im Schlullteil des Katalogs sind die verschielenen 
s~rien der Rrndleistenbeile, Absatzbeile und Lappe1beile 
dargeste llt. 

Weiterhin folgen das Literaturverzeichnis, das l\hseen
verzeichnis, das Kulturen- und Typenverzeichnis, das Ort
scbaflenverzeichnis und die reichhaltige Serie von 63 ':'afeln 
(die bis zur einschlielllich 47. Tarei die im Text beschrie>enen 
Wakzeuge, aur Tarcl 48-49 die Verbreitungsareah der 
verschiedenen Axtkategilrien, ferner auf Talei 50- 51 das 
Verbreitungsareal der nach Typrn gegliederten Ăxte, sc11iell
lich aur Tafel 55-63 das Inventar verschiedener Depolfunde 
oder verschiedene Fundgegenstănde, die zusammen mt den 
im Buch b~schriebenen Gegenstănden gehoben w1rden, 
enthalten). Die Durchsicht des Textteils des Bandes 111d die 
aufm~rksame Prilfung des Bildmaterials mull Zll dem xhlull 
filhren, dall die Arbeit an diesem Band besonders millevoll 
g<!w~sen sein mull. Zahlreiche Informationsreisen w !ielen 
Mus~en des Landes waren erforderlich, die Einsichtnahne in 
zahlreiche Bilcher und Zeitschriflensammlungen sowc dic 
Rohzeichnung allcr Exemplare, frrner ihre Klassifilation 
und ihre Deutung. 

Filr S!in Wak verdient der Verfassi•r dic griillt! An:rken
nung, ganz b!sondcrs da es sich um das ersll' in einer \\'clt
sprache herausg~gehene Inlerprclationswerk mil elen cnl
sprechenden Katalog hanclelt, das clie Axtfundl' aur dem 
g~samten Gebiet Rumani1•ns heinhaltcl. Der Banei gilt 
b~reits als Bewgswcrk filr die Reihe der kiinftigcn Axlf1mde 
und dadurch, clall er in dcr Sammlung der „Prăhisloriichen 
Brnnzefunde" veriiffcntlicht wurclc, sine\ dic Funclr in I uma
nicn in europăischen Zusammenhang gi·brachl. 

Noch ein paar Worte ilbPr dic Art, wic dic Samml111g zu 
der der besprochene Band gehiirt, aufgebaut ist. Es ga1 nur 
zwei Mt>glichkeitcn : entweder nach d1•111 typologischr1 Kri
terium od~r nach d~m kulturhistorischcn w V!'rfahrl'n. Beide 
System~ w~isen Vor- und Nachteile aur. Filr dicsl' {eihe 
wurdc das einfachere und prăzisere typologische S:stem 
bevorzugt. Aur dicse Wcisc kiinnrn (im besprochcnen Fall) 
alle Axttypen in ihra chronologischen Entstehungsrot1e mit 
allen Abarten geprilrt und klassifiziert w~rden, jedoch v.erden 
in grollem MJllc di~ kulturhistorischen Aspcklc vern:chliis
sigt. Um die Axttyp~n kennenzulerncn, dii· im Lune der 
Entwicklungsp~riode der wrschiedenen Phascn eincr I ultur 
im G~brauch WJren, muO der Wissrnscharttcr sich dic \nga
b~n flir jed~ einzelnc Kultur hcrausschreihen und sII' vom 
historischcn Standpunkt aus nru bcwerten, wobci dc1· ge
samte s.ichkulturelle Zusammenhang und die B_•ziehmgen 
zwischen den verschiedenen Gruppen der Gcml'insclaften 
beachtet werden mlissen. 

Abschliellend sei auf die besonders gut und nach ele• glei
chen M~thode ausgcfilhrtcn Zeichnungen hing1•wicsen -;owie 
aur den hervorragcnden Druck des gcsamten Bandcs 

Eugrn Com.~a 

PETRE I. ROl\IAN, Cultura Coţofeni, (La culture de Coţofeni), Editura Academiei, Rucu1eşti, 
1976, 21fi p., 108 ill. + cartes 

L'ouvrage de Petre I. Roman, intitule La cullure de Cofo
{eni, a paru aux Editions de !'Academie de la R. S. de Rou
manie, en lant que XXVI8 volume de la serie •Biblioteca 
de arheologie•, en septembre 1976. 

Le livre est une monographie de la culture de Coţofeni, 
qui correspond au groupe le plus important de tribus de l'aire 
centrale et occidentale de la Roumanie durant la periode de 
transition du neolithique a l'âge du bronze. li comprend 107 
pages de texte et 108 pages d'illustrations et de cartes. 

L'ouvrage commence par une introduction et un histo
rique des recherches, suivis de chapitres c'onsacres a la pre
sentation des materiaux Coţofeni: Airt> de diffusion, Habi
tations, Activite mHallurgique, Industrie de la pierre polie, 
Industrie de la pierre taillee, Industrie de l'os et de la. come, 

Ceramique, Autres objets de terre cuite, Tombes. S1ivent 
d'autres chapitres ou sont analyses Ies problemes en ra>port 
avec: Periodisation (des trois phases Coţofeni), Rehtions 
de la culture de Coţofeni avec d'autres cultures contempmaines 
(dont Ies aires de diffusion sont situees a l'est, at' sud 
et a l'ouest de !'habitat de la culture de Coţofeni), :hro
nologie relative et absolue, Origine de la culture de :oţo

feni, Conclusions. Le Catalogue des trouvailles, Ulll' Bi
bliographie et un Resume allemand completent le voume. 

La monographie sur la culture de Coţofeni est le fr1it de 
longues et minutieuses recherches archeologiques sur h pe
riode de transition a l'âge du bronze, dans l'aire oc1upee 
par la culture de Coţofeni, qui couvrait le Banat, l'Olenie, 
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