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Das Gebiet auf welches wir uns beziehen umfasst Dobrudscha, den Osten .Munteniens und 
den Stidosten der l\Ioldau. Auch wenn die Reliefformen verschieden sind (Hochebene in Dobrud
scha, im Ubrigen flaches Land), hat die g·anze Gegend ein steppenartiges Aussehen. Die Donau bil
det die Flussachse, nach wckher sich alle Fliisse aus der Zone richten, von denen manche gros
ser (Pruth, Sireth, Ialomiţa), andere mittelgross (Buzău), die meisten aber klein sind. Es mangelt 
auch nicht an Seen, besonder:.; in der Ebene und in der Năhe cler Schwarzmeerktiste. 

Ftir die VorgeschichtP des Stidosten Europas ist die Gegend, mit welcher wir uns befas· 
scn, von ciner besonderen Bedeutung, da sic wiederholt eine Verbindung zwischen den nord-uncl 
wcstpontischcn Gebieten darstcllte. 

Ftir die im T itel uns,•rer Mitteilung angeftihrten Perioden wird die Frage der Indoeuro
păisierung des Stidosten Eurnpas aufgc\rnrfen ; und es ist nicht leicht moglich diesen komplizier
ten · Vorgang zu verstehen, ohnc die ethno- kulturcllc Entwicklung aus dem Stidosten Rumăniens 
ausfi.ihrlich zu kennen. 

Aus dem Ăneolithikum fiind ZWl'Î  maebt ige ethno-kulturelle „Schichten" bekannt : die tradi
t ionelle, einhcimische, clas „klas8i selw" Ă1 1eoli th ikum nămlich, das da s Werk der Gumelniţa Gemein-
8Chaften oder derjenigen der Stoicani-AldPni NuancP, im nt)rdlichen Teil des Areals ist ; die andere 
wekhe das Spătăneolithikum bildet urni clic von elen am; elrn nonlpontischen Gebieten eingewan
derten BevOlkerungen geschaffen wurde. 

nas hohe Kulturstadium, clas dic Gumelniţa Gemeinschaften crreicht hatten, ist uns sowohl 
aus dPr Literatur als auch am; elen Sammlungen der Mul-'Pen wohl bekannt. Dieses Stadium oder 
mindestens die Bcweisc die man z ur Schăzung Heiner Dauer beniitzen kann, wird in einer, elen 
mit Cucuteni A3 Einfuhren „dat ierten " � iveaus gleich darauffolgenden Periode schroff unter
hrochen. Die Gumclniţa Lebensweise in elen Tellsiedlungen aus dem Stidosten Rumăniens wird dem
nach nach cler Etappe clie C ucuteni A3 cntspricht abgeschlossen und die Frage des Fortbestandes 
dcr Gumelnita Gemeim:chaften auch nach dieser Cucuteni C"nterphase kann nur flir die mehr nach 
dem 'Vesten gelegenen Gebiete beri.icksiehtigt werclen 1 •  

Die neue ethno- kultmelle Schicht, welche an cler ::'\ iedcrclonau an der Stelle der Gumel
niţa Gemeinschaften zum Vorschein kommt, hat sich entweder aus mehreren aufeinanderfolgen-

• Aus dcm Band ( Pulpudcva, 3, Sofia 1 982). dcr die Mit
tri lungen am Symposium vom Plovdiv (Okt. 1 978) ti bcr dcn 
Ancolithikum und dic Bronzl'zeit in Stidoslcn Europas und 
Klei nasicns umfasst, wurdc meinc l\Ii lteilung ohnc irgend 
cine · Erklărung seitens dcr Herausgcbern ausf!rl assl'n.  lch 
Yeriiffentlichc s ic a<l litteram auch wcnn ich inzwi�ehcn (siehl' 
SC l\'A. 33, 1 982 . -1. S. · 102 ff) cini gt· Sehlussfolgl'ru ngen, die 

TRACO-DACICA, t. I \', nr. I - 2 , Hucurcşli, 1 98:i, p. 69 - 72 

ich im Plo\'div am 12. Okt. 1 978 vorgcbracht babe, aufge
gcben habc. Es fehlt jcdoch die Tafel welche slch bei dcn 
Veranslalter n befindet. 1 Sebast ian l\lorintz - Petre Roman, Dacia, N.S.,  1 2, 
1 968, S. 1 20 ; Petre Roman, Thraco-Daclca, I ,  1 976, S. 53 
ff ; Ann Dodd-Opriţescu, Dacia, N.S„ 22, 1 978, S. 87 ff ; 
Ersilia Tudor, Dacia, N.S„ 22, 1 978, S. 77 ff. 
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den individuellen Wellen; oder aus cinem Konglomcrat, das im Ganzen nach dem Westen und 
Siidwesten verschoben wurde, gebildet. Ihrc Ăusserungsform wird durch die im Begriff von Cer
navodă I2 enthaltenen Funde und durch die Grabmăler des Typs Cainari, S uvorovo, Brăiliţa, 
Casimcea veranschaulicht. 

Die an der N iederdonau angelangten ethno-kulturellen nord-pontischen Gruppen, mit einem 
niedrigeren Kulturniveau als dasjenige der einheimischen B evolkerungen, erreichten allmăhlich den 
ăneolithischen Entwicklungsstand der siidostlichen europăischen Gemeinschaften. Doch bleibt ihre 
Lebensweise - die sich archâologisch in Siedlungen, Grăbern, 'Wirtschaftsformen bzw., Werkzeu
gen wiederspiegelt - wesentlich von derjenigen der einheimischen Gemeinschaften verschieden und, 
um die Entwicklung dieser nord-pontischen Stămme so genau wie moglich zu erkunden, bedarf 
es noch zahlreicher Nachforschungen. 'Vas uns, z.B . ,  von besonderPr Bedeutung zu sein scheint, 
ist die răumliche Ausbreitung dieses ethno-kulturellen, so reich und ausdrucksvoll in Siidosten Rumă
niens belegten Phănomens aufzuklăren. Dass es zeitgleich mit dcm, was iiblich das Cucuteni C 
Phănomen gennant wurde ist, scheint zweifellos zu sein. Dass Funde, die denjenigen von Decea 
Mureşului und Csongrad 3 entsprechen, derselben Zeitperiode zuzuschreiben sind, scheint ebenfalls 
sicher. Wie weit diese Bewegung siidlich der Donau - eventuell dcr Balkangebirge - eingedrun
gen ist und wie sie sich auf das Karanovo VI Verbreitungsgebirot ausgewirkt hat, bleibt eine offene 
Frage. Einige Tatsachen scheinen aufschlussreich zu sein : 

' 

a) Die Karanovo VI 'l'ellsiedlungen deuten nicht auf eine Bntwicklung, dic verschieden von 
derjenigen aus dem Stidosten R umăniens ist und 8ie lassen, nach <1Pm Aufhoren der letzteren keine 
Weiterentwicklung erkennen ; 

b) Die Tellsiedlungen aus dem ostlichen Teil Hulgariens wPi�en auf keine Siedlungen aus der 
Periode der Cernavodă I-Kultur hin, demnach miissen wir annehmen, dass es in der Aufeinan
derfolge von Siedlungen auf diesen 'l'ellsiedlungen einigc Liicken gegeben hat, also Perioden in 
welchen der Siedlungstyp verschieden war. So konnte man (lic unt Pr dem Begriff cţ�r „Pevec-Kul
tur" 4 zusammengefassten Funde des Types Cernavodă I stidlich der Donau deuten. Ahnliche Funde 
sind auch aus Varna, von der Siedlung Strasimirov o - 1 5 zu melden ; 

c) Sehr deutliche Elt>mente des Types Cernavodrt I sincl auch in Siedlungen der Gruppe 
�uplevec-Bakarno Gumno 6 (Keramik und Zepter) vorhanden und belegen entweder eine gegen
seitige Durchdringung Cernavodă I - Hubanj-Hum Ia, ocler cla s Vorhandensein, im Siiden Make
doniem;, der Cernavodă I G emeinschaften, die sich dcm cinhPimischen l\Iilieu angepasst haben ; 

d) Siedlungen aus dcr klassischen Entwicklungsperiode ckr Sălcuţa-Kultur spiegeln Verbin
dungen mit Cernavodă I 8iedlungen wicder, cin UmKtand dl'l' ;r,wei Tatsachen beweist : 1) dass 
mindestens ein Teil der Entwicklung cler Sălcuţa-Kultur j i ingl'r ahi diejenige der Gumelniţa-Kultur 
ist 7, und 2)  dass die Săleuţa Stămme eine Zcitlang mit denjenigcn der Cernavodă I-Kultur benach
bart gewesen fiind 8• Demnaeh i1o;t der Umfang cler nordpontischen Bindrigungen, wăhrend des Spăt
ăneolithikums, sehr viel gri:isser gewescn, als die gegenwărtigcn Fundbestănde es ahnen lassen. 
In welchem l\Iass in Stiden der Balkangebirge, nach dem Aufhoren der Karanovo VI-Kultur, auch ein 
gleichzeitiger anatolischer kultureller Einfluss - der sich nachher in der Kultur des Ezero Types 
eingefiigt hat - ausgetibt wi.irde, 'vcrden uns die kiinftigen Forschungen der bulgarischen Kollegen 
sagen. 

Nach einem gcwalti.;amen, stiirmisch begonnenen Einclringen erleben die Gemeinschaften des 
Typs Cernavodă I - ein Regriff welcher, im beschrănkten Sinn , eine R eihe Siedlungen zu bezeich
nen vermag, der aber, in einem weiteren Sinn, die gesamte nordpontische B ewegung umfasst, die 
im Spătăneolithikum, den SiidoRten Rumaniens und andere balkanische Gebiete bertihrt hat - eine 
langwăhrende ruhige Periode der aber, wie es den Anschein hat, ebenfalls einige nordpontische 
Stosse ein Ende machen. 

2 Sebastian Morintz - Petre Homan, a.a.O.,  S. 17 - 77, 
1 1 9 - 1 22 .  

3 Siche dic  Fragcgesamtheit bei J .  Ecsedy, EYkonyve, 
Szeged, 2, 1 97 1 ,  S. 9 ff ; Ann Dodd-Opriţescu, a.a.O. 

4 Hcnrictta Todor.ova, Die Pe11ec-f{ult11r in 1\"ordbulgaricn, 
în Symposium iiber die Friilibron:czeil im l\urpalenbecken und 
in der Nachbargebielen, Budapest-Vclcm,  April 1 977. 

5 Ara Margos, lzvestija Varnn, !l (22), 1 973, Taf. I X/2. 

6 Fiir die Funde vom Cernavodă I Charaktcr aus Suple-

vec-Bakarno Gumno-Vcrbiinden, siehe M. Garasanin, Dragica 
Simoska, l\IacActaArch, 2, 1 976, S. 30 - 3 1 ,  Tar. !1/7 ; V Il/24, 
25 ; V I I l/28 ; IX/30 ; ;  Dragica Simoska, Blagoja Kitanov
ski, J ovan Todorovic, :MacActaArch, 2, 1 976, S. 71 H ;  T:if. 
1 / 1 ,  4, 5 ; I I  1/1 , 4, 5, 7. Dic Fragc wird eingehend von Ann 
Dodd-Opriţcscu bchandelt in Primele elemente stepice din eneo
liticul romanesc, Diss. an dcr Univ. von Iaşi, und Petre Roman, 
SCIVA, 29, 1 978, 2, S. 2 1 5  ff. 

7 Pe tre Roman, a.a. O. 
8 a.a.O. 
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In den 8păten Cernavodă I Siedlungen - die besonders in der Umgebung der Stadt Olte
niţa beurkundet 8ind - finden wir auffalendc> A nalogien fi.ir die Kera mikformen und die Verzierung8-
muster der Siedlung von U8atovo 9• Diefie T a t sache konnte clic> teilwei8e Gleichzeitigkeit der zwei 
Kultur('n bewei8en. In einem gegebenen Zeitpunkt verzeichnen wir cliC' Ausdehnung des Usatovo 
Verbreitungsgebiete8 bis in den Siiclen der l\Ioldau uncl in clen XordostC'n Munteniens 10• \Viederholt 
haben wir unsere Meinung zum Ausdruck gebracht ,  das8 die Bewegung, welche nach dem Siidwes
ten auch u8atmvi8che G emeinschaften mitgerisscn hat , ihren Weg nach dem Siiden, der westponti
fichen Ktiste entlang, fortgesetzt hat und wahrseheinlich bis in den Sliden der Balkangebirge gelangt 
i;;t . Auf8chlussreich in diesem Sinnc wărC'n : a )  clas Aufhorcn dcr Cernavodă I Siedlungen nach den 
Niveam; in denen wir Cucuteni B2 Elemente antreffen ; b) die nordpont ische Komponente der Ezero
Kultur, clie eher von U satovo und Gorocbk ( bzw. Horodiştca-Fol teşti) ah; von Cernavodă I 
Charakt<'r i8t.  

* 
Damit enclet das ăneolithische Leben auf dem grossten Teil des rumănischen Gebietes und 

es beginnt das, was die rumănische Archăologie die Ubergangsperiode vom Aneolithikum zur Bron
zezeit nennt. In gewissen Gegenden findet die Mischung cler Cernavodă I B ovolkerungen mit den 
einheimischen 8tatt, und so entsteht die Cernavodă III-Kultur, wăhrenddessen sich die Cernavodă 
II- Kultur im Siidosten Rumăniens allmăhlich bildet . 

Im N orden, dcn entwickelten Folteşti  Gemeinschaften benachbart ,  aus deren Siedlungen Ele
mente der Kugelamphoren-Kultur nicht fehlcn 11, richten sich die B evolkerungen des Types Cernavodă 
II, vom kulturellen S tandpunkt ,  nach clem Stiden ; recht kennzeichnende Cernavodă II Keramik 
wurde bei Varna, in der Siedlung Strasimirovo - 1 vorgefunden 12 • Auf dieser Weise werden die 
Trăger der Cernavodă ll-Kult 1 1r das hauptsăchliches Verbindungsglicll fiir die Ubermittlung der siid
balkanischen Kulturgiiter nach nordlieh oder nordostlich gelegPnen Gebieten. So wird z .B .  das Vor
h andensein zahlreicher askoidcr Formen in den S iedlungen a n s  der :!\loldau ( Folte�ti, Erbicen i )  
au8gedeutet. 

Einheit.lich in der Fonu, wurdc die Cernavodă II- Kultur von verschiedenartigen Gruppen 
er:-;ehaffen, indem Gefăsse diPsPr Kultur im gleichen l\Iass in Flach- und in Hiigelgrăbern zum Vor 
sehein kommen 1 3. Beziiglich 1ler Stratiµ;raphie von Ezero ist das Vurhandensein, in den XIII. -Xll . 
N'iveaus, ciniger Keramikbnw h-.;tlicke zu vennerken, die auch fi.ir die Cernavodă II-Kultur typisch 
sind 14• Ebcnfalls dort erscheilll'll auch dii' einzigen Keramikbruchstiicke deren Ana.logien in der Cer
navodă 111-Kultur zu finden sind 15• 

Wir haben noch keine stratigrafi:-;chP Ergebnissc in R<'wg auf d�ts chronologische Verhălt
nis zwischen den Cernavodă III- und II- Kulturen, so dass sogm· l\feinungen zum Ausdruck ka
men, nach denen die Cernavodă II-Ku l tur jiingPr als die Cenrn\·odă 111-Kultur sei 16• Eine aufmerk
same Untersuchung der Funde ergibt folgendes wahrschei n l i elws Entwicklungsschema : die zwei, 
in verschiedenen R ăumen entstanclenen Kulturen sind teil \•:Pi"l' g!Pid1zcitig 17• Zufolgc der Ausbrei
tung der Cernavodă 111-Kultur nach dem Osten, Hind dic Stămme cler Cernavodă 11-Kultur gezwun
gen , das Donautal aus dem Siidosten l\Iunteniens und den S ii cll-11 cl ·'11 Dobrudscha zu verlassen. In 
anderen Gebieten haben aber die Cernavodi"t II Gemeinsch�1 ft t'll ihre Entwicklung lăngere Zeit fort
ge8etzt und sogar zur Entstehung der Glina III-Kultur bl'h·pt rng<'n , wăhrenddessen die Cernavodă 
IU- Kultur in unklaren Umstănden end<'t . 

• Y erglci che , z . B. , Sebastian ;\(orinlz -- Pe tre Homan, 
a.a.O .• Abb. 9 ;  9/1 ; 12/ 1 1 ,  1 5, H i : 1 3 /-t mit G. Roso.>n he.rg. 
l\11/111rstr iim1111ge11 in l:'11ropa :11r Stein:eit, Kopr.nhagrn. 1 93 1 ,  
A bb . 5 ,  G ,  9 -- 33. 

10 \\"ic  cs clic Fund<' \"Oli Fo llcşl i (sichc. ncucr, :\!. Pc
trrscu-DimboYi ţa und l\larin Dinu, Dacia, :".S. , 1 8, 1 974, 
S .  19 ff.)  und Brăiliţa (K.  Harţuche . I .  T. Dragomir. :\fate
riale , :i. 1 957. Abb. 1 2/2 ; 1 3. 11 M. Pctrescu-DlmboYi ţa und :\!arin Dinu, a.a.O • •  Abb. 
3:3 / l ·L 

1 2 Ara l\largos, a.a.O . . Taf. IX/1 , 8 aus StasimiroYo- 1 Sicd
lung, 2 .  Schicht. Ein kurzer Blick ii ber dic im "agazin des 
Musc mns von Varna aufbcwahrl c n  Funde machlc auf uns 
drn Eindruck, class dic Sicdlungcn ! Im� En twicklu ng in der 
Zdt cler Cern avod:i 11-Kullur anfangcn. mi t wclchcr sic wahr
sdll'i nlich (cine Zei l lang) Wiihrcnd !' iner Periodc rin g' 1 1 1<·i11sa
mes Vt"rbrcitungsgc biel habcn. 

1 3  D .  Berciu, Sebasti an M orintz, P c lre Roman , SCIV, 
24, 197:J. :i . S. :l95 - : l97 m i t  Bczugnahme auf die Grăber Yon 
Smccni , Ol leni ! a-Ca lomfircscu, Cernavodă. 

u H ume n K a lincarov, ArhcologiaSofia, 16, 1974, 1, A b b .  
9/1 .  An dn,· F u n d e  h a b c n  w i r  dank der Freundlichkeit der 
Endecker bcsich ligt .  

15 Ebenda • .  \bb. :2i/a,  b,  g, S. 17.  :"achdcm wir unscrc 
:llittcilung m ae h lc n ,  ermoglichten uns (am 19. Okt. 1978) 
G .  Geo rgiev und R u me n  K atincarov diesc Funde unvermiltelt 
z u  studiercn. Dic beriicksichtigten Keramikbruchstii cke (auf 
wclchc sic sich bcziehcn), obwohl mit K annelurcn vcrziert. 
sind j c doeh <Ier Form und Vcrzicrung nach fiir die Cernavodă 
1 1-Kultur lypisch. 

16 Sebasti an :lforintz und Barbu Ionescu, SCIV, 19, 1968, 
1 ,  s.  1 24.  

17 Sebasti an :IIorintz und Petre Roman, a.a.O. , S. 125.  
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* 
Die Friihbronzezeit des Siidosten H umăniem ist beinahe unbekannt. D .  Berciu hat versucht, 

diese Liicke durch seine Vorstellung liber die „Cernavodă-Kultur" auszufiillen 18 - die er in dem Zeit
abstand von 2200 -1600 datierte. Auch wenn der Grundsatz von welchem D. Berciu ausging rich
tig ist - die kulturelle Entwicklung aus dem Siidosten Rumăniens auf das ăgăische chronologische 
System zu beziehen - hat sich die Konkretisierung dieses Grundsatzes als unannehmbar erwiesen, 
da der Begriff von „Cernavodă-Kultur" tatsăchlich drei verschiedene Kulturen umfasst, wovon die 
eine dem Spătăneolithikum und die zwei anderen der t.Jbergangsperiode angehoren, und alle drei 
vor 2200 v .u.Z. zu datieren sind. 

Sebastian Morintz 19 hat in den von uns behandelten Gebieten das Vorhandensein einiger 
nordpontischer, durch Hiigelgrăber gekennzeichneter Hirtenbevolkerungen vermutet. 

N. Harţuche, der von der Feststellung der Verschiedenheit der Bestattungsrituale ausging, 
vertrat die Idee des Vorhandenseins einer nordwestpontischen Steppenkultur, die die aus den nord
p ontischen und kaukasischen Gebieten stammenden Hirtenstămme erschaffen hătten 20• 

Diese letzen Hypothesen sind bemerkenswert, doch - unserer Meinung nach, erschopfen sie 
nicht alle Elemente die aus der aufmerksamen Untersuchung der vorhandenen Indizien hervorgehen. 

Zweifellos ist es offensichtlich, dass die behandelten Gebiete periodisch von nordpontischen 
Bevolkerungen mit eincr manchmal i.iberwiegenden Hirtenwirtschaft besetzt wurden . Diese Gemein
schaften, welche die iiberlieferte LebenRwcise auf weit ausgedehntcren als die tatsăchlich von 
ihnen eingenommen Gebieten unterbrachten und anfangs einen Rlickschritt der kulturellen Aus
drucksformen bewirkten, haben nachtrăglich zur Anregung und Ycrbreitung der Kulturgiiter bci
getragen. Sie haben ebenfalls eine lănger dauernde ethnische Stabili bi t gesichert, da sie dem Druck 
anderer Stămme widerstandsfăhiger waren. In dPm von mm behandeltcn Fall wird dic Frage auf
geworfen, ob wir in der Periode, die der Friihbronzezeit entspricht, neue nordpontische Eindrin
gungen feststellen konnen oder ob eR sich um einc mhige Periodc handelt. D ie Untersuchung eini
ger Funde aus flachen Grăbern (z .B.  Brăiliţa, Grab 10 21 , Rădciuni 22 und Aldeşti 23 )  oder aus Sied
lungen (Coşereni 24 ) lăRRt erkcnnen, dass sie einen kulturellen und chronologiRchen Horizont mit einer 
deutlichen Ausrichtung bildcn . Sehr ănhliche Funde treffen wir z.B. im Grăberfcld von Zimnicea 25, 
im Grab 9 aus dem I.  Hligel von Tărnava 26, sowie in der Siedlung Ezerovo III neben Varna 27• 
Zusammen mit zahlreichen Elementen RlidlichPn Charakters (askoidc Formen, Verzierungen, Werk
zeugtypen),  die in den Glina-und Schneckl.'nberg-Kultur vmhanden sind, werden diese Funde 
e inen Entstehungsvorgang der hauptsăchlichen, die FruhbronzezPit am dem Siidosten Rumăniens 
kennzeiehnenden Komponenten zugeschriebPn, in unvermitteltcr Verbindung mit den Riidbalka
n ischen und ăgăisch-anatofochen Einflussen. Demnach hat es nicht den Anschein, als ob in dieser 
Periode die E indringung neucr nordpontiRchen Gruppen zu verzeichnen ist, Rondern - im Gegen
teil - ein bodell8tăndiges Leben, wobei die mangelhaftcn Fundiiberlieferungen eher den ForRchungs
stand zuzuschreiben Rind, widPrnpiegeln . 

Weshalb die Glina-und Schneckenberg-Kulturcn in der Endperiode ihrer Entwicklung eine 
starke Ausbreitung nach dem \V (':.;ten zeigen, wăhrenddessen in den sudostlichen Gebieten Rumăniens 
die kulturelle Entwicklung bis in die Zeit der Coslogeni-Kultur beinahe unbekannt ist, da:;; ist eine 
Frage, die auch unter dem Gesichtpunkt der Eindringung ethniRcher, ostlicher und nordoRtlicher Grup
pen zu betrachten ist. In diesem Sinne wăre die Entdeckung einiger Grăber (Hîrşova 28, Li�cot.eanca 29) 
aufschlussreich. Vielleicht wăre das Aufhoren der Ezero-Kultur (XIII. -IV. Niveau8) mit die
sen ethno-kulturellen Bewegungen aus der spăten Periode dcr Glina-und Schneckenberg-Kultu
ren in Verbindung zu bringen . In dieRem Falle, wăre das VorhandenRein eines Hiatus zwischen der 
Schicht, die die XIII. - IV. Niveam; von Ezero hildPt und derjenigen, die Funde de8 Types Nova 
Zagora enthălt, zu burticksichtigen. 

18 D. Berciu, Romania before Burebisla, London, 1967, 
s. 68 ff. 

19 Pontica, 5, 1 972, S. 53 ff. 
2o N. Harţuche und FI. Anastasiu, Le calalogue selectif 

de la col/eclion d' archeologie du M usce de Brdila, Brăila, 
1976, s. 32 - 33. 

21 Ebenda, Abb. 330. 
22 Ersilia Tudor, SCIV, 24, 1973, 2, S.  283 ff. 
aa Unver!lffentlichte Funde, V. Că pi lanu. 

24 Unveroffentlichtc Funde, Eug. Zaharia. 

2& A. D .  Alexandrescu, Dacia, N.S„ 18, 1971, Taf. 4/3 ; 
6 /4, 5 ;  8/4, 6 ;  9 .  28 Bogdan Nikolov, ArheologijaSofia, 18, 1 976, 3, Abb. 
1 0/b, V ;  1 1 /a. 

27 Goranka Tonceva, in Symposium iiber die Entslehung 
un<i Chronologie der Badener Kuftur, Bratislava, 1973, S. 
472 ff. ; Ara M argos, Goranka Tonceva, IzvestijaVama, 
13, 1962, Abb. 5/3. 

28 Sebastian Morintz und Done Şerbănescu, SCIV, 25, 
1 974. 1, S. 49, Abb. 4/1, 2, 5. 

29 N.  Harţuche, SCIV, 24, 1973, 1 ,  S. 1 9 - 21,  Abb. 4/1 - 2, 
4 - 6 ;  5. 
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