
ZAMOSTEA I AM CEREMUŞ 
E I N E N E U E J U N G P A L Ă O L I T H I S C H E F U N D S T E L L E N O R D - R U M Ă N I E N S 

(VORLĂUFIGE MITTEILUNG) 

Die im Friihjahre 1935 durch meinen Schiiler Eusebie Lazar erfolgte Entdeckung einer 
neuen jungpaliiolithischen Fundstelle Zamostea I im nord-westlichen Teile der Bucovina steht 
im engsten, organischen Zusammenhange mit der von mir jahrelang systematisch betrie-
benen diluvialpriihistorischen Erforschung Nord-Rumăniens. Im Vergleiche zu den iibrigen, 
jiingst erschlossenen Fundstellen des jungpalaolithischen Alters, wie Milie und Zamostea I I 
am Ceremuş, Bila, Cotul-Vânători und Spasca bei Cernăuţi, sowie Ilişeşti (Bezirk Suceava) 
und Horbova am Prutflusse im Bezirke Dorohoiu, die ich an dieser Stelle erstmalig erwăhne, 
ist die altsteinzeitliche Niederlassung Zamostea I zur Zeit am besten untersucht worden. 

Im Nachstehenden veroffentliche ich zum ersten Male die an dieser interessanten 
Fundstelle erzielten F>gebnisse. Dies geschieht jedoch nur in Form eines kurzen vorlăufigen Be-
richtes, da die Erforsehung der genannten iNiederlassung sich vor allem noch im Anfangssta-
dium befindet, weshalb auch das zur Verfiigung stehende Tatsachenmaterial als unvollstiindig 
und bruchstiickweise erscheint. AuBerdem erschwert die heutzutage bestehende Krise auf 
dem Gebiete der quartarprahistorischen Wissenschaft aufsĂuBerste jede Art endgiiltiger SchluB-
folgerung in Bezug auf die Erkenntnis der Kulturzugehorigkeit und der Chronologie vorlie-
gender Kulturkomplexe *). 

Die Fundstelle liegt im nord-westlichen, hiigeligen Teile des Bezirkes Storojineţ auf der 
Anhohe « Beriznâc » 2) , die ungefahr zwei Kilometer ir. der Luftlinie in siidlicher Richtung von der 
Ortschaft Zamostea entfernt ist. Mitten durchs Dorf flieBt der Bach Psariv, der sich in den 
in den Ceremuş miindenden Hlibicioc ergieBt. In siidwestlicher Richtung wird es von der 
Berejniţa, einem Nebenflusse des Ceremuş, bewiissert. Die gegen Norden sanft abfallende, von 
iippigem Waldbestande umgebene Anhohe Beriznâc Iiegt in der Năhe der Kote 392 auf 
dem alten, quartăren FluBniveau des Ceremuş und bildet mit dem unter ihr befindlichen Ge-
liinde die Reste einer quartăren Terrasse des sog. Hiigelceremuş. 

Vom geologischen Standf)unkte aus ist dieses Gebiet teilweise von Gh. Macovei und I. 
Atanasiu 3) studiert worden. Von C. Brătescu 4) wurde, anlăsslich seiner Studien i iberd ieFluB-
anzapfungen in der Bucovina und Pokutien die Morphologie dieser Gegend in groBen Ziigen 
entworfen ; gegenwiirtig wird sie von seinem Schiiler R. Şlemco eingehend erforscht. Da aber 

') Die Al>l>il(luugen sind von E. Lazar gezeichnet; bestandc (Bereza Birke) benannt. 
die Funde sind in natiirlicher GroBe wiedergegeben. 3) SCHRIFTTUM (S. 38), X. 

2) Beriznâc, nach deiu friiheren, reichen, wăhrend A) I I I . 
des Weltkrieges vollstiindig vernichteten Birken-
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in geologischer und in morphologischer Beziehung noch kein klares, einheitliches und 
cr chdpfendes Bild geschaffen wurde, halte ich mich bia zum Erscheinen der ausfuhrlichen 
Monographie von H. Şlemco, niil der Angabe der bis jclzl bckanuteu Aiil'schlusse, zuriick. 

Die hier vorgenommenen archaologischen Untersuchungsarbeiten setzen sich aus drei 
Hauptphasen zusammen: 1. aus der von E. Lazar zwecks allgemeiner Oricnticrung unter-
nommenen Probegrabung, die gliicklicherwcise zur Fntdeckung der Uumlstcllc l i ihrte; 2. aus 
der darauf folgenden, von inir geleiteten Kontrollgrabung und schlieBlich .'{. aus den unter 
meiner Leitung durehgefiilirten systematischen Ausgrabungen, dic ich iin Spatsommer 1935 
dank der niir seitens des Kiiratoriums des Musciiins « lîegcle Uarol II » în Cernăuli zur Ver-

fiigung gestellten Mit-
tcl b e w e r k s t el l igen 
konnte. 

Die Funde licgen 
in einer Tiefe von 
5—°M cm in Ichniiger 
Schichtc, die hie und 
da Finschliisse klei-
ner, nicht abgcrollter 
Schotterstiicke auf-
weist. Die genaue j»e-
t r o g r a p h i s c h e und 
straligra|)hische Un-
tersuchung der wiih-
rend der Ausgrabung 
entstandeneii Diirch-
schnitte ist im Zuge 
und wird dcmnachst 
in der ausfiihrlichen 
Monographic iiber das 
nordrtimanische.Jung-

palaolithikum cingehend gewiirdigt werden. Das gesamte Fundinventar setzt sieh aus 
!-tark angegriffcnen Resten von Herdl'eucrstellen, aus an verschiedcnen Stclb-n der Schichtc 
zerstreuten, groBeren und kleincren Ilolzkohlcnst iickcn, aus einer griiBcren Anzahl von ange-
fangenen, halbfertigen, fertigen, ganzen, zerbrochenen und ofl umgearbeiteten sowie nachge-
besserten Feuersteinerzeugnissen, aus ziemlich spiirlichen Vorriiten an Silexrohmaterial, aus 
seltenen Kernsteinen und aus einer groRen Menge von wiihrend der Arbcit entstandenen 
Splittern und Bruehstucken zusammen. 

Trotz groBter Umsicht konnte man bedauerlicherweise keinc korperlichen tlberreste 
der Tierwelt nachweisen, selbst die sonst so hiiufigen Gehiiuse der Landschnecken wurden 
nicht vorgefunden. 

Die Silexerzeugnisse sind zumeist aus eincr feinen, festen und zugleich geschiiieidigen 
Art des grauen turon'schen Feuersteins hergestellt worden, den der allsteinzeitliche Ansiedlcr 
von Zamostea in ausgiebigem MaBe in S( kundarer Lage (als Schotler) in seiner Uingegend 

Abb. 1. Die jungpalăolithische Fundstelle Zamostea I am Ceremuş. Nordrumanien. 
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sammeln konntc. Nebenbei ist auch Petrosilex aus derselben geologischen Formation als 
Rohmatcrial zu vcrzcichncn. Die Fundstiicke sind mit einer wenig tief reichendcn, schwach 

* * ■ 

3 * 

Ahh. 2. Kliiificn UIKI Spi tzen von Zamostea I. 

gliinzcndcn Patina von wcifilicher, blăulicher sowic graulicher Fiirbung verschiedencr Stiirkc 
uberzogen. Die Patina erschcint in Form kleiner Tupfen, Ăderchen, wolkiger Flecke, sowic 
griiBerer, mehr oder weniger stark gefarbten Flachen, wobei zumeist die Rănder, Kanten 
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und die alten Sprunge dcr Werk/.euge von ihr angcgriffen worden sind. INicht scltcn sind 
klcinc und groBcre, voin Fisenoxyde rotlich gcfiirbte Flcckc sichtbar. Das Vorhandenscin 
dcr Patina spricht offcnbar fiir dic Annahmc, <lal.î <las gcsaintc vom paliiolithischen Mcnschen 
von Zamoslea zuriickgelassene Kulturgut liingcrc Zcit frci von jcdcr Bodenbedeckung offcn 
zu Tagc hcrumlag. In engcm Zusammcnhangc niit dcm verhftltnismiiBig geringen Umfangc 

6 i 8 82 
Al>b. ;J. Klingeu und verwandte WerkzeugHt'ormcn von ZamoHiea I. 

der das Rohmaterial bildenden Feuersteinknollen steht auch das ubcrwiegende Auftreten 
der die MittelgrtiBe nicht iibersteigendcn Artefakte. Dic im Jungpaliiolithikum des bessara-
bischen Dniester- und Prutgebietes so oft vorkommendcn Riesenexempiarc fchlcu hi<'r voll-
stiindig. Hingegen ist die Kleinindustrie ebenso reichhaltig vertreten. Nicht selten sind hier 
vom Feuer angegriffene Feuersteinstiicke zu finden. 

RegelmaBige Kernsteine sind verhiiltnismiiBig selten. Sic sind gewohnlich mit einer ein-
zigen, seltener mit doppelter Schlagflăche versehen. 
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Die von ihnen losgetrennten Spăne und Absplissc verschiedener GniBe, meist von regel-
mauiger, schlankor, Iiinglicher Gestalt, bifden die Ausgangsform, die durch entsprechende 
wcitere Bearbcitung und durch Anbringung der Schutz- und 
Arbeitsretusche die Leitkategorien der fertigen Werkzeuge lieferte. 
Die durch verhaltnismiiBige Armut an Formen gekcnnzeichnete 
Stcinindustrie weist zahlreiche Klingen, Klingcnkratzer (grattoir 
sur lame), Klingcn mit abgestumpftem Seitenrande, atypische 
Kerbspitzen, mikrolithische Gerate, Nukleuskratzer und Stichel 
sowie verschiedene andcre, mit den vorangefiihrten verwandte, 
Werkzeugsformcn auf. Die am besten vertretene Kategorie von 
Artcfaktcn sind cinfache, leichte, prismatische Klingen von regel-
mafiiger Gestalt und mittlerer GroBe, hingegcn sind Stichel nur 
in wenigen Exemplaren gefunden worden. 

Die Zahl der retuschierten Klingen ist ziemlich gering. Die 
Retusche besteht im Gegcnsatze zur hiiufigen flachen, breitmu-
scheligen Randretusche (Abb. 4) der jungpaliiolithischen Silexfundc 
INordbcssarabicns, meistens ;ius kurzcn, oft unregelmăBig angeord-
ncten, zum Steilwerden neigt nden Aussplittcrungen auf dcn Rand-
partien der Wcrkzeuge. Sie erstreckt sich gewohnlich nur iiber 
einen Teil eines Klingenrandes (Abb. 2, Fig. 1—2 u. a.), wird 
zuweilen unterbrochen, um dann an anderer Stelle derselben Klin-
genkante wieder aufzutauchen. Nicht selten kommt sie auf den 
Langsriindern der Klingen nicht auf der oberen, sondern auf der 
untcren, den Schlagbuckel tragenden Fliiche vor (Abb. 2, Fig. 
3—3a, 4). Oft sind hier Fiille zu verzeichncn, in denen diese 
Anordnung wechsclt und zwar in der Weise, daB wenn eine der 

Seitenkanten auf der oberen Flăche des Werkzeuges 
retuschicrt ist, der gegeniiber liegende Lăngsrand 
auf der unteren Flăche eine Retusche aufweist 
(Abb. 2, Fig. 6 — 6 a , 7 — 7 a , 8 u. Abb. 3, Fig. 3 — 8, 8a). 

Die retuschierten Klingenkanten sind nicht immer regelmaBig gerade aus-
gebildet. Sie besitzen mitunter eine mehr oder weniger tief eingeschnittene, gegen 
dic Mitte des Werkzeuges auftretende, bogenformig verlaufende Ausbuchtung, 
so daB eine Art von einseitigem Hohlkratzer (Abb. 3, Fig. 1—3, 8) entsteht. Von 
den Klingen mit săgeartig ausgekerbter Arbeitskante kennen wir nur ein 
beschiidigtes Stiick, das die Abb. 5 wiedergibt. 

Das meist spitzige Ende der Klingen ist selten weiterer Bearbeitung unter-
zogen worden. Es sind nur einige Stiicke vorhanden, deren oberer Endteil einc 

mugekerbter regelrecht retuschierte Spitze besitzt (Abb. 2, Fig. 8—9). 
\ ' I M '; t S K t l I l t V 

Zamostea i ' ^ n cngstem Zusammenhange mit den Klingen steht die von ihnen 
abgelcitete, an Zahl und Formen diirftige, trotzdem aber sehr charakteristisch 

ausgepragte Werkzcugskategorie der Stichel (Abb. 6—7). Am hăufigsten ist der einfache 
und doppelte, links-oder rechtsseitige Eckstichcl (Abb. 6, Fig. 1—5), der an den ziemlich 
brcitcn, wohlgeformten Klingen angebracht ist. Als vorherrschend erscheint der Eckstichel mit 

Abb. 4. Klinge mit breit-
muscheliger Randretuschc. 
Chişla-Negimova I (Nord-

bessarabien). 

Abb. 5. 
Beschiidigte 
Klinge mit 

siigeartig 
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rechtsseitig gerichtcter Sjiitzc. Das zur Arheit hesliinmle Fndc dieser I nsl rumente wird durch 
Anbringen einer sorgfâltigen, steilen Querretusche abgestumjd't. Diese transversale Steilre-
tusehe heginnt zuweilen bedeutend tiel' an einer der Liingsseiten des Wcrkzcugcs, schneidct 
quer in einer sanf'ten Biegung seinen obercn Fndteil und hililet hcim Ziisainmentrcffen init 
dcin seharfen, mehr oder wenigcr steil abfalli'iiden, jiarallclcn Seitenrande, einc feine, naeh 
oben hinausragende Stichelspitze. Der Bildungsjmnkt dcr Stiehelspitze wird in der Regel 
durch eine leichte, vorausgehende Aushohlung in der steilen Ouerretusche gek,.'iinzeiehnet. Dcr 
Stichel niit Mittelsjntze ist nu'- durcli ein einziges Fxemplar vertreten (Ahh. 7, Fig. 1, 
\a—lc). Das Fundstiick stellt einen regelrecht ausgebildeten Mit tclstichel dar, der in der 
iiblichen I lerstellungsart aus einer langliehen, massiven Klinge angefertigt worden ist. Von 
den iibrigen, sonst stark verbreiteten Stichelleitfornien, die wir aus den mit Zaniostea eng 
verwandten Fundstellen kennen, ist hier nur noch eine Art zu erwahnen: es ist ein einfacher, 

massivcr. nukh'iisartiger Stichel (Ahb. 
7, Fig. 2, 2a—2c) von kleiner Gestalt, 
dessen Ausgangsform cin stark abge-
nutztei Kernslein gcweseii ist. Durch 
entsprechende Rcarbeitung ist scin 
oberer Teil zu einer inassiven Stichel-
spitze zugerichtet worden. 

Die auffallende Aimut an Sticheln 
istnieht als Figenart des Kulturinven-
tars unserer Fundstelle zu betracliten. 
Dcr Grund dieser Frscheinung liegt 
vielinehr in der Tatsache, dal.' wir au-
gcnhlicklicli nur iibî r einen Hrucliteil 
des voin palaolithischcn Mensclicii von 
Zarnostea zuriickgehissenen Kultiirgu-

o 5 tes verfiigen,da nur cin unbedeutender 

Abb. 6. Einfache und doppelte Eckstichel von Zamostea I. T e i l d e r Station den systematisehen 
Ausgrabungcn unterzogcn wurde. 

Klingenkratzer (gralloir sur lanie) koinmen liaufig vor. I4]s sind ausscldicl.Wich einfaclic, 
auf dem «dieren Fndteile der Klingen verschiedener (iriil.te uml Gestalt angebraclite Kratzer 
(Abb. }{ °) . Die doppcllcn, sowic <lie auf den anderen Werkzeugskalegoricn wie Slicheln, 
Spilzen usw. auftretenden Kratzer sind in ZamostRa unbckannt. In der Hegcl treffen wir sie 
auf dcn ziemlich breiten, langlichen Klingen, deren parallele Seitenkanten gewohnlich nur 
teilweise mit einer feinen Randretusehe (Abb. 8, Fig. 7 u. Abb. °, Fig. 1, 3—5, 7) versehen 
wurden. Mitiintcr erscheint diese Retusche auch auf der unteren Fliiehe der Werkzeuge (Abb. 
9, Fig. 3—5, 6—6a, 7). Der als Kratzer beniitzte obere Tcil der Instrumente ist bogeiiformig 
abg rundet und trtigt eine iijipige, fiicherformig angeordnete Kratzerret usclie. Die Kratzer 
von ausgesprochen schlanker, langlicher Gestalt (Abb. 8, Fig. 6—7) sind nur in zwci Stiicken 
gefunden worden. Von der groBen massiven Art dieser Werkzeuge ist nur ein Stiiek vor-
handen (Abb. B, Fig. 5). 

Fincn sehr bedeutenden Teil des gesamten Fundinventars unserer Station bilden dic 
kleinereu und grotteren Klingen und Absplisse rnit abgestumpftem Seitenrande (Abb. 10). 
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Charakteristisch fiir diese Instrumente ist ihre zicrliche Gestalt und die iiberaus feine 
regelmăfiige Steilretusche, die gewohnlich nur einen der Lăngsrandtr abstumpft und nicht in 
allen Fiillen sich auch iiber einen Teil der gegeniiberiiegenden Seitenkante erstreckt. Zu-
weilen wechselt die Feinheit und Steilheit dcr Randretusche auf demselben Werkzeuge in 

Abb. 7. Fie. 1—lc: Stichel mit Mittelspitze. 
Fig. 2—2c: Nukleusartiger Stichel. Zarnostea I. 

der Weise, da!3 die ausgesprochen steile Schutzretusche fast unmerklich in eine fiir die Ar-
beit bestimmte Randretusche iibergeht. Einige Fundstiicke bezeugen, daB das Anbringen der 
Randretusche oft auch von der unteren Werkzeugsfliichc aus vor sich gcgangen ist. Die oberen 
Endteile der Instrumente sind nur selten zu regelrechten, retuschierten Spitzen ausgebildet 
worden. Im allgemeinen laufen sie in natiirlicher Weise mehr oder weniger spitz aus. 
Es sind uns nur sehr wenige Stiicke bekannt , deren oberer Teil durch eine steile, schrăg ver-
laufende Endretusche zu einer feinen Spitze geformt wurde. Fig. 2 der Abb. 11 stellt diese 
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Werkzeiigsart dar. l)ie zwci andercn Kigurcn geben die iihrigcn verwandten Korincn wieder, 
wobei Kig. 3 cinc durch dic Retuschierung dcr beiden Kangsseiten crzcugtc S|>itze aufweist. 

Kiir die Erkenntnis dcs kulturellen Charaktcrs dcr in Zamostea ausgcgrabenen 
Stcinindiistric sind dic zahlreich und mannigfaltig vertretenen atv|)ischen Kerbspitzen ') (Abb. 
12) besondcrs wichtig. Die am meistcn vcrbrcitctc Korm sctzt sieh aus fcincn, mittelgrofien, 

Ahh. 8. Klingenkratzer von Zarnostea I. 

lănglichen Kerbspitzen zusammen, obwohl man hier auch kleinere Excmjdare von weniger 
regelmaBiger Form (Abb. 12, Fig. 1—la, 15) vereinzelt trifft. Bezeichnend fiir dicse Reihe 
der Instrumente ist die am unteren Teile eincs der parallelen Langsriinder des Werkzeuges 
sich befindende Randauskerbung, die mit Ililfe der Steilretusche ausgefiihrt worden ist. Sie 
beginnt oft auf der gegenuberliegenden Seitenkante, wird manchrnal an dem unteren Endc 

») Zum Vergleirhe diene die Abbildung (Abb. 13) mova î , Nordbesearabien. 

einer Auswahl der Kerbspitzen von Chişla-Negi-
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der Kerbspitzen kurz unterbrochen, setzt sich weiter fort, um eine mehr oder weniger 
scharf geschnittene Auskerbung des Seitenrandes zu bilden. Fortlaufend oder nach kurzer 
Unterbrechung zeigt sie sich dann wieder und erstreckt sich lăngs des Werkzeugsrandes, wobei 
sie am oberen Ende des Instrumentes seine Spitze bildet. Bemerkt sei, daB die Auskerbung 

Abb. 9. Klingenkratzer von Zamostea T. 

des rechten Werkzeugsrandes uberwiegend ist. Die Flăchenretusche vom sog. Solutreencha-
rakter, die sonst haufig diese Art der Funde begleitet und sich teilweise auf der unteren Flache, 
in der Gegend der spitzigen Endteile dieser Fundstiicke ausbreitet, fehlt unseren Kerbspitzen. 
Im allgemeinen sind die Kerbspitzen von Zamostea den in Gagarino am Donflusse l) zutage 
geforderten Funden dieser Art auffallend ahnlich. Weit seltener als die leichten und schlanken 

*) XXXIII, Abb. 15. 
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Kerbspilzen mittlerer Grol'e sind die aus grofien Klingcn hergcslellten Fxeinjilare, wovon wir 
cins in Abb. 12, Fig. 7 wicdergeben. Dieses Fundstiick weist eine fast bis zur Mitteder Langskantc 
reichende, steil abfallende Retusche auf. Es erinnert stark an das von A. J . Kel'siev in 
Kostcnki I (I'okrovskij Log, Station von 1. S. I'oljakov) ausgegrabenc, von L. Sawicki be-
schricbcnc und abgebildctc Stiick ') . 

Diese Funde stellen zweifellos cin weit vorgeriicktes Stadiuni dcr Fntwicklung der Kerb-

18 10 20 21 21 » 
Abb. 10. Klingni init ubgestunipftcin Seitenrande uud Kleinwerkzeug von Zamottea I. 

sjntzen dar. Die ausgesprochene Kerbspitze vom Typus Kostcnki I, die durch entsprechende 
Funde in Berdyz 2) am gleichnamigen Strome und Nebenflusse der Soz im Homel'schen Be-
zirke WeiBruBlands sowie in der oberen Kulturschichte von Willendorf I i n markantcr 
Weise vertreten ist, ist in Zamostea norh nicht nachgewiesen worden. 

Zum Abschlusse vorliegender kurzcn Sehilderung der Steinindustrie von Zamostea sei noch 
der Fund eines Hochkratzers (Abb. 14) erwahnt, der zur verhiiltnismaBig kurzen und hoch-
dicken Form dieser Werkzeuge gehort. Die beiderseitige, uiigleiehiniiBige Einbuehtung am 

') XXVI. Taf. II, Fig. 13. 2) X V I I ; X X X I I I , S. 52. 
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bogenformig verlaufenden Arbeitsrande l)estimmt seine enge Verwandtschaft mit dem als 
«grattoir ă museau » bezeichneten Ilochkratzer. 

Zieht man den Gesamtcharakter der Steinerzeugnisse 
von Zamostea in Betracht, so wird die Tatsache klar, daB 
wir es im gegebenen Falle mit einer jungpalaolithischen 
Klingenindustrie zu tun haben, die wir im Sinne der heute 
noch allgemein giiltigen zeitlichen und kulturgeschichtlichen 
Gliederung des jungeren Abschnittes der Altsteinzeit als 
dem sog. Fndaurignacien vom ost- und mitteleuropaischen 
Typus gehorend zuweisen diirfen. DaB diese Gliederung 
unvollkommen ist und unbedingt eine grundsatzliche, weit-
gehende (Jberprufung und Neuaufstellung erheischt, ist fiir 
jeden, der es mit der diluvialen Urgeschichte ehrlich meint, 
auBer jedem Zweifel. BegriiBenswert ist daher die von 
dem bekannten franzosischen Forscher D. Peyrony ') erfolg-
reich vorgenommene kritische tlberpriifung des sog. klassischen, franziisischen Aurignacien, 

Abb. 11 . Spitzklingen mit schrăger 
Endrctusche u. a. Zamostca I. 

â 10 H 1& 
Abb. 12. Atypische Kerbspitzen von Zamostea I. 

die ihn unter anderem zum Ausscheiden zweier, grundsatzlich verschiedener Kulturkomplexe, 
welclu; sow»)hl in der Zeit als auch im Raume verschiedene, sich zuwei en gegenseitig 

') XIII , XXXV. Die eingehende Bcsprechung der unten angefiihrten Abhan.llungen Sawicki's wird an 
beiden wertvollen Sludien Pcyrony's sowie der weiter anderer Stelle erfolgen. 

33 
,\ Dacia V—VI (1935-1936) www.cimec.ro



Dr. C. AMBROJEVICI u. \h: R. POPOVICl 

beeinfluBcndc Entwicklungswege durclnnachten, aus dcm bisher unter einem Begriffsnamen 
bekannten Aurignacien veranlaBten. Auch die Auflassung der friiheren, zwischen Aurignacien 

l l f c 

6 7 
Abb. 13. Atypischc kerbspitzen von Chişla-Negimova I am Nistru in Nonlbessarabicn. Zum Vcrgleiehe 

init iihnliehen Funrien von Zamostea I abgebilriet. 

und Magdalenien J) scharf gezeichneten Grenze ist ein bedeutender Schritt nach vorwarts. 
Nicht minder wichtig und bahnbrechend sind in dieser Hinsicht die Ausfiihrungen des 

verdienstvollen polnischen Diluvialprtihis-
torikers L. Sawicki, der sie in der mus-
tergiiltigen kritischen Monographie2) iiber 
die Swiderienindustrie von Swidry Wielkie 
I veroffentlichte. Nicht zu unterschiitzen 
ist die darauffolgende, programmatische 
Schrift 3) des genannten Forschers, in der 
er an die Notwendigkeit der jdanmafiigen 
Organisation der Forschung auf dem 
Gebiete dcr quartiircn Urgeschichte des 
Menschen mahnt , bei welcher Gelegenheit 

er unter anderem die Wege weist, die von der diluvialen Prahistorie einzuschlagen wiiren, um 
sich der sie erfassenden, inneren Krise zu entledigen. 

Ahh. 14. Schnahelkratzer. Zamostea I. 

>) Vergl. XXIX, S. 14. 
2) XXIX, S. 10 )f. 

3) XXVII. 
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Auf den kulturellen Charakter der Steinindustrie von Zamostea zuriickkommend, will 
ich vor allem ihre enge Verwandtschaft rnit den in Borăevo I (Kuznecov Log), Kostenki I 
(Station v. Poîjakov), Gagarino am Donflusse und Berdyz, sowie in den meisten von C. Am-
brojevici1), J . Botez2) und N. Moroşan erforschten jungpaliiolithischen Stationen Nord-Bessa-
rabiens ans Tageslicht geforderten Fundmaterialien betonen, die zusammen mit den Fund-
inventaren der bekannten Fundstellen von Predmost, Willendorf, Linsenberg bei Mainz, der 
Ilohlen von Grimaldi bei Mentone u. a. einem und demselben jungpalaolithischen Kultur-
zyklus gehoren, dcn ich p r o v i s o r i s c h im Sinne der Auffas3ung3) Sawieki's als Auri-
gnaco-Grimaldien bezeichne. 

Im Nachstehenden riiume ich dem Originalberichte Dr. R. Popovici's (vom pflanzenana-
tomischen Inst i tut der Universitiit Cernăuţi), in welchem er die Ergebnisse seiner Unter-
suchungen der aus Zamostea stammenden Herdfeuerkohlen behandelt, Platz ein, um dann 
sehlieBlich, auf Griind des auBcrst diirftigen, zur Verfiigung stehenden Tatsachenbestandes, 
eine erdgesehiehtliche Altersbestitnnning <ler Fundstelle Zamostea I /n versuchen. 

P R Ă H I S T O R I S C H E HOLZKOHLEN AUS DEM JUNGPALĂOLITHIKUM VON 
ZAMOSTEA I (BUCOVINA). 

Die zahlreichen priihistorischen Funde aus Nord-Bessarabien 4) drăngten dazu, auch jene 
der Bucovina kennen zu lernen, zurnal dic bisher dem Erdboden entnommenen, friiher unter-
suchten Proben aus Bila5) (Bezirk Cernăuţi) gro(3e Ăhnlichkeit mit denen aus Bessarabien zeigten. 

Die Ausgrabungen fanden unter Leitung von Dr. C. Ambrojevici s ta t t und zwar in der 
Umgebung der Gemeinde Zainostea im Bezirke Storojineţ. 

Die verhiiltnismaBig reiche Ausbeute an pflanzlichem Material ist zum groBen Teile dem 
llinstande /.uziischreibeii, <l;i(.'> das Augenmerk auf alle Reste gerichtel vvurde, die in den ehc-
maligen Herdgruben des priihistorischen Menschen lagen und daB die Methode des Schlem-
mens des Erdreiches mit Wasser alle organischen Reste erfaBte. Aus dem guten Zustande der 
Holzkohlen zu schlieBen, waren die Erhaltungsbedingungen verhaltnismăBig giinstig. 

Im ganzen untersuchten Raume fanden sich Kohlenstiicke als Riickstănde offener Feuer-
herde in ziemlicher Menge. Das vorliegende Untersuchungsmaterial wurde wegen der vielen 
kleinen und kleinsten Splitter nur in Auswahl aufgearbeitet. Ein guter Teil blieb fiir spă-
tere Kontrollen unberiihrt, denn es lag im Arbeitsplane, zunăchst den tîberblick iiber die Bâu-
me zu vervollstiindigen, die in den verschiedenen Zeitepochen unser Heimatland bedeckt haben. 

AIs einfachstes Verfahren zur raschen, aber auch sicheren Sortierung und Bestimmung 
des Kohlenmaterials erweist sich die Herstellung und Betrachtung von glatten Querbriichen, 
die beim Vergleich mit frisch verkohltem Holze fast immer, soweit es sich um die Erkennung 
der Pflanzengattung handelt, zum Ziele fiihrt. 

Das mikroskopische Bild aufgehellter Praparate bestătigte die mit Hilfe der Querbriiche 
gewonnene Bestimmung. 

0 xxxiv. *) xxr, XXII, xxin, xxiv, xxxiv. 
2) II. s) xxiv. 
3) XXIX, S. 12 ii. f. 
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Die wichtigsteii mikroskopischen Leitelemente des Holzes der im Untersuchungsmaterial 
festgestellten Băume sollen in Kiirze angegcbcn wcrdcn. Als wichtigstcs (Jiarakteristikiim: 
ring- odcr zerstreutporig. 

U h n u s s j) c c. (Ringj)orig). Schon bci Liij>cnbetrachtung erkennt inan die Zugchdrigkcit 
zu cincm ringj)origcn Laubholzc. Im Friihholze sind die GefiiBe von 0,13—0,34 mm Wcite, 
mit einfach durchbrochcncn Glied-Endeii und incist sjudtcnfdrmigcn Hoftiijifeln. Dic Ge-
fiiBc werden voin IIoIzj)arcnchym bcglcitct. Jahresringe sind dentlich sicbtbar, dcsgl. Mark-
strablcn von 3—5 Zellen-Breite und bis 18 Zelleii-Hdhc unil init slarkwandigcn Zcllcn. 

Da bci Ulmus zwischcn dcn einzelnen Arten kcin anatomischcr Unter chicd bckannt isl, 
kann dic Art sclbst nicht gcnaucr angegeben werdcn. 

A c e r s j) c c. (Zerstrcutj)orig). Dic Probc bcstcht aus wcnig n Kohlcnstiickcn, dcrcn Zugc-
hdrigkcit zn cinem zcrstreutjiorigcn Laubholzc crst bci Bctrachlung init dcr Lujie kcnntlicb wird. 

Die GefiiBe komincn tcils cinzcln, tcils zu 2—4 radial angcordnet vor, von 0,03—0,11 
min Weite, sich im Sjnitholze um vielcs vcrcngcnd. Dic Markstrahlcn sind in dcr Bcgel 2—3 
Zcllcn brcil und eca. 48 Zcllcn bocli. Dic Markslrahlzelleit sind dickwandig und glcichfdrmig. 
Das Hnlzjuircnchym bildct bicr aucb dic Grundmassc. Dic .lahresringe hcben sicb dcutlich ab. 

Wcgcn dcs Fchlcns von Uiitcrschiedcn in dcr I lolzstruklur kann, wie bei Ulitius, auch 
dicsc Art nicht niihcr bestimmt werdcn. 

F a g u s s i l v a t i c a L. (Zcrstreutj)orig). Fs handclt sich um cin im frischen Quer-
bruchc bci Bctrachtung init dcr Lupe als zcrstrcutjiorig crschcincndcs Laubhol/.. 

Mit Ililfc dcs Binokular.-Mikrosko|)cs cikcnnt man im Friihholze die zahlrcichcn klcincn 
GefiiBe, die teils einzeln, teils auch zu 2—3 aneinandcr grcnzen ; iin Herbstholze sind sie viel 
enger. Die Markstrahlen sind sowohl ein- als auch mehrschichtig. Die Grundniassc bihlcn Ilolz-
parenchym, Fasern und Tracheiden. Die Jahresringe heben sich deutlich ab. 

IVach dicscn in Kiirze angcgebcnen wiehtigsten Mcrkinalcn zn schlicBcn, handelt es sich 
um das IIolz dcr Rotbuche, mit iler auch dic Probeverkohlung iihereinstimmt. 

C a r j) i n u s b e t u l u s L. (Zerstreut jiorig). Fs liegt das Holz eines zerstreutporigcn 
Laubholzcs von groBer Festigkcit und mit undciitlich wclligcr Jahresringgrenze vor. 

Der frische Querbruch zeigt im Mikroskop bei starkem, auffallenden Lichtc dic zahlreichen 
GefaBe, die teils einzeln, teils zu mehrercn in Radialreihen vorkommen. Die schr engen GefiiBe zei-
gen an den Radialwanden zarte Schraubenleistchen. Dic Markstrahlcn sind cin- bis tnchrschii htig. 

Diese Merkmale sowie das Ergebnis der Probeverkohlung stimincn fiir das Holz dcr 
WeiBbuche. 

Die sj)iirlichen Reste der Lebewelt setzen sich soniil ausschlicBlicJi ans dcn cben bchan-
delten Herdfeuerkohlen zusammen. Von der Fauna ist bcdaucrlichcrweisc kcine Sjnir erhaltcn. 
Auf Grundlage dicser mangelhaften Uberreste der ehemaligen Pflanzendcckc von Zamostea 
wollen wir trotzdem die damals herrschenden, klimatischen Verhiiltnissc kenncn lernen. Die 
Rot- und WeiBbuche, eine nicht naher bestimmbare Art dcs Ahorns und der Ulme sind Biiume, 
die zum damaligen Waldbestande gehdrten, die aber glcichfalls als Elemente des hcutigen 
Waldes von Zamostea bekannt sind. 

Die Birke, die noch vor dem Weltkriege die ausschlicBIichc Bcwaldung dcr Fundstellc bil-
dete, ist in dem untersuchten Kohlenmateriale nicht festgestellt worden. 
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Das im nordriimitnischcn Quartiir ziimersten Male bekannt gewordene gcmeinsamc Auftreten 
dcr Rot- ii 11 (1 WeiBbuehe bildct in Beztrg auf die Erkenntnis der jntliio-okologischen, phytogeo-
graphiscbcn nnd klimatischcn Verhiiltnisse des entsprechendcn Abschnittes des Quartiirs Nord-
rumiinicns eincn bcdcutcndcn Schritt nach vorwiirts. Ebenso wiehtig erscheint es hinsichtlich der 
Bestimmung der geoclironologischen Eage der altsteinzeitlichen Niederlassung von Zamostea. 

Das Vorkommcn der Rot- und WeiBbuche im chemaligen Waldbestande von Zamostea 
spricht offenbar fiir die Annahrnc, daB wcnn auch jc dic, durch dic Eiszeit verursachte Aus-
brcitung dcr Steppe auf dcm Bucoviner-Gebiete zur Tatsachc gcwordcn wiire, wir uns im 
gegebenen Falle dennoeh mitten in einer Z<il befindcn, <!;• der \\ ;il<l im Karnpfe mil iler 
Stcppe liingst Sieger geblieben ist und die absolute Vorherrschaft gewonnen hat. Ebenso nahe 
liegt es, daB es sich uin eine Zeit handelt, die vom klimatischen Standj>unkte aus betrachtet 
sich von dcr Gegcnwart kauiri unterschied und die wir als Interstadium zwischen zwei groBeren 
Abkiililimgsphasen bezeichnen konnen, denn die fast unmittelbare Năhe unserer Fundstelle 
zum Rande der.Karjiathenausliiufer hat te wiihrend einer Eiszeit die Entwicklung einer anderen. 
den rauhcn Klimaverhiiltnissen angepaBten Vegetation bcdingen miissen. 

Dies steht irn besterr Einklange rnit der schon friihcr von botanischer Seite (E. Pop ') und 
R. Popovici 2) , im Gegensatze zu C. Ambrojevici :{) und I. Polans'kyj) 4) geiiuBerten Ansicht, 
dcr znfolgc dic be-tsarabischen Fundstcllen des sog. « Sjiiitaiirignaciens » auf Grund des haufigen 
Vorkommens der Tanne (Abies) in die Zwischeneiszcit cinzureihcn sind. Wenn dies fiir die am 
gleichen Breitengrade mit Zanrostea gelcgeneii bessarabischen Fundstcllen mit Abies, die vom 
Gebirgsrarrde bcdciitend entfernter sind als Zamostea, Geltung hat , so trifft es fiir die letzt-
genannte Fundstelle um so mehr zu. 

Das Jiingj>aIiiolithikum von Zamostea I gchiirt somit in erdgeschichtlicher Bi^ziehung 
eirrern wiirmeren Zeitabschnitte dcs obcrcn Quartiirs an, den ieh iibr'reinstimmend mit P. Beck5), 
G. Mirrink fi) und E. Pop (bessarabisches Aurignaco-Grimaldien) 7) als nach der Wiirmeis-
zcit folgcnd crkenne. 

Ob dieses Irrterstadiiim im Sinne der Penk-Briickner'schen Auffassung der baltischen 
Vercisung, dic sich aus drei Riickzugsstadien —- Biihl, (ischnitz und Daun—zusammense t z t , 
vorausgcgangcn ist, oder ob es vor der « SchluBvereisung » Ampferer's mit Schlern-Gschnitzsta-
dierr urrd der Riickzugsjihase Daun cinsetzte, oder wicder vor der Biihlvereisung Klebelsberg's 
mit den darauffolgcndcn Biickzugsstadicn Schlern, (ischnitz und Daun eintrat , ist selbstver-
stiindlich mangcls einheitlicher Ansirtht unti^r den Forsehern augenblicklich cine noch unent-
schicdene Frage, iindcrt jedoeh an der Sache nichts. 

Schliefilich erachte ich es als meine iiberaus angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Wlodzimiciz 
Antonicwicz, Leiter des Institutes fiir priihistorische Archiiologie und Direktor des Majew-
ski'schen Archiiologischen Museums in Warschau, fiir die mir in liebenswiirdigster Weise ge-
wiihrte Einsichtnahme in seinen wissenschaftlichen Apj)arat, die mir die Abfassung vorliegender 
Abhandlung erleichterte, ineinen tiefsten Dank auszudriicken. 

Dr. C. AMBROJEVICI und Dr. POPOVICI 
Cernâuţi 

') W l l l , XIX. •') XX, fiir das ukrainische « Aurignacien ». 
2) XXI , XXII . (i) XVII, fiir Berdyz. 
) XXXIV. ') XVIII—XX. 

*) XIV, XV, XVI. 

:>: www.cimec.ro



I)r. C. A M B R 0 . F E V I C 1 u. Dr . R. P O P O V I C I 

S C H R I F T T U M 

I. Berezin, N. J., Spravocnik po palcolitu SSSR, Akad. Nauk. Trudy Inst. Antropol., archeol i. etnogr. 
T. X I I , V, 1, Archeol . Ser., I. 1936. 

II. Botez, Ioan (.'?.. Rechcrches de paleontologie humaine au Nord dv la llvssarabiv. Iasi, 1931. 
I I I . Brăteseu, C , Kinige quartăre u. imminente Flussanxapfungen i, d. Buhowina u. in Pokutien., Bul. 

Facult. dc Stiinfe din Cernăufi, II , 2, 1928. 
IV. Breuil. II., Notes dv voyage paliolithique vn Europe cvntralv, L'Anthropologiv, X X X I I I X X X V , 

Par is . l<>23— 1925. 
V. Cartailhac, E., Lcs grottes de Grimaldi. Haoussc-Roussv ( Archvologiv), Vol. II, puhl. par l'Inst, de 

paleonto l . hi i inainc, Par is . 
VI. Efimenko, P. P., Doroiovoe obtfvstvo, Jzvestja G.A.J.M.K., 79, 1934. 

VII . Efimenko, P. P., Paleoliticeskie stojanki Vostocno-Fvropcjskoj ravniny, Trudy, II. Mezdunar. Konf. 
A . J . C . P . E . v y p . V. 1934. 

VIII . Florov, N., Vber Lossprofile i. d. Steppen am Schwarzen Meer, Zeilschr. f. Glctscherkunde, X V , 
Leipzig, 1927. 

IX. Lencewicz, Stan. , Sprawozd z. trzeciej miedzvnnrod. konfvr. w sprawiv badan czwartorzcdu (Comjilc-
rendu de la troisicmc confcr. intvrn. pour l'ctudc du Quatvrn.), Przeglqd Geograficzny, X V , 1935, 
W a r s z a w a , 1936. 

X. Macovei Gh. u. Atanasiu, J., Geologischc Rvobachtungen iibcr das Micziin zwischvn dvm Sirvt uiiil 
d. Nistru in der Bucovina und im nordlichcn Bessarabien, Anuarul Institutului Geologic al 
României, X I V (1929), Bucureş t i , 1930. 

X I . Miniink, G. F., Geologiceskie uslovija nachozdcnija paleolitic. stojanok v SSSR i ich znacenie dlja voss-
tanovlenija celverticnoj islorii, Trudy II. Mezdunar. Konfer. AJCPE. Vyp. V., 1934. 

X I I . Nccb, E., Eine paliiolithische Freilandstation bei Mainz, Prahistorischc Zeitschr. X X V , Berlin 1934. 

X I I I . Peyrony, D. , Les industries « aurignacienncs % dans le bassin de la Vbzvre, Bull. de la Soc. preh. fran-
gaise, X X X , 1933. 

X I V . P o l a n s k y j , G., Podolische Studien I. (Ukra in i sch) , Lw6w, 1929. 
XV. Polanskyj , G., Materijaly do piznannja paleolita halyc'koho Poddilja. (Unveroffentlichte Hand-

schrift) 1931. 
XVI . Polanskyj , G., Rekonstrukt. d. gvograph. Vvrhultnissv d. Jungpalaolithikums d. podolisch-bcssarabischen 

Provinz. (Vortr. fiir (1. geoijr. Kongr. in Warschau). Ukr. Scvcenko-Gescll. d. Wiss. i Lem-
berg. Abb. d. geogr. Kom. II. / . , 1935. 

X V I I . Polikarpovi6, K. M., Paleolit. i mezolit SSSR i niekol. sosedn. territorij v rchn. Podnvprovija. Trudy 
II. Mezdunar. Konfvr. AJCPK. vyp. V, 1934. 

X V I I I . Pop, I mil. Contrib. la istoria vvgvtaţivi cvaternarc din Transilvania, livitr. z. quart. Pflanzcngeschichte 
Sicbcnbiirgens (Bumi in ien) , Cluj , 1932. 

X I X . Pop, Emil, Analizele de polcn si însvmnutatva lor fitogeografică, \n liul. Soc. Reg. Rom. dc Gcografic, 
L I I , 1933. 

\ \ . Pop Einil, Congresul internafionul pcnlru studiul cuatcriiarului (1 — 5 Sept. 1936), liul. Grăd. liotan. 
şi al Muzeului Bot. dela Universitatea din Cluj. X V I , ( 1 — 4 ) , 1937. 

X X I . Popovici , Radu, Untersuch. prăiislorischer Nadelholzkohlen Nord-llvssarabiens, liul. Fuc. dc Ştiinfc 
din Cernăufi, V, 1931. 

X X I I . Popovici, Radu, Ileitrăge z. Waldgeschichte Nord-Rumdniens, Bul. Fac. de Ştiinft< din Cernuufi, VI, 1933. 

X X I I I . Popovici, Radu, Abics din stafiunea paleolitică « Voronovifa », in Bul. Fac. de Ştiinfe din Ccrnăufi, 
V I I I , 1934. 

X X I V . Popovici, Radu. Pâdurile paleo- si neolitice din nordul Romănici, in Bul. Fac. de Ştiinfc din Cernâuţi, 
V I I I , 1934. 

X X V . Săvulescu, Tr., Die Vegetation von Bcssarabien mit besondcrer Bcriicksichtigung der Stejipe, Bueureşti, 1927. 

X X V I . Sawicki. Ludwik, Materjaly do znajomos' i prchistorji Rosji, Poznal'l, 1928. 

X X V I I . Sawicki, L., 0 jtotrzebie planowej organizacii badai'i w dzicdzinie jirehistorji czlowicka okresu czwarto-
rzedowego, Kosmos, L X I I . 2. Lwow, 1937. 

:v<\ www.cimec.ro



ZAMOSTL\ I AM CKKLMUS 

XXVIII . Sawicki, L., W sjirawie metody badan dyluwjalnych, Kosmos, LXII, 1, Lwow, 1937. 
XXIX. Sawicki, L., Przvmysl. swiderski I stanow. wydmow. tiwidry W' ielkie I. (L'industrie swider. de la stat. 

tiwidry Wielkie I), in Przegl. Arrhrolog., V, 1, I'oznar'i, 1935. 
XXX. Seward, A. ('.., Plant. lifr through thr agrs, Cainbridge, 1933. 

XXXI. Szafer, Wl., Las i strp na zarhodnirm Podolu ( The forest and the steppe in west Podolia), Krakow, 1935. 
XXXII . Vaufrey, K., Le paliolithique italien, in Arrhivrs dr paleontologie humaine, \, Paris. 

XXXII I . Zainjatnin, S. N., Raskopki u s. Gagarina (vrrrhov'ja Dona CCO), Paleolit SSSR. Jzv. GAJMK., 
vyp., 118. 

XXXIV. Ainbrojevici, C , lleitr. z. Kenntnis d. Aurignarirnkullur Ressarabiens u. d. Rurovina, in Wien. Pra-
hist. Zeitschr., XVII, 1930. 

N A C I I T R A <;. 

XXXV. Peyrony, D., Le Pârigordien el l'Aurignacien (Nouvelles observations). Bull. de la Soc. prchist. 
Franf. No. 11 , 1936. 

39 www.cimec.ro




