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1. Entdeckungsgeschichte. Bisher nur unzulănglich besprochen1, ungeeignet und nicht immer fehlerffei 
der Offentlichtkeit bekannt gemacht2 ist die Entdeckung von Mastacăn (Gemeinde Borleşti, Kreis Neamţ) 
kraft ihrer Eigentiimltchkeiten besonders wichtig fur die Bereicherung der wissenschaftlichen “Akte” der im 
heutigen Rumănien nachweisbaren Kugelamphorenkultur (kiinftig unter der Sigle KAK angefiihrt).

Die Entdeckung dieser Grabstătte hatte im Vergleich zu ăhnlichen in der Moldau vorkommenden Fallen 
einen bis auf wenige Ausnahmen klischeehaften Verlauf: zufdlliges Vorfinden einer Steinkiste (d ciste) in 
Folge von diversen (Landwirtschafts-, Haushalts- oder Umbau-) Arbeiten; teilweise oder vollstăndige Zerstorung 
des Grabs bzw. des Grabinventars; spătere Verwertung durch Fachleute von oberflăchlichen Daten sowie von 
Oberresten der Gebeine u. ă. Ira Folgenden werde ich zu zeigen versuchen* dass diese Situation mit riem 
sporadischen Charakter solcher Grabstătten in Zusammenhang steht. Bisher konnten namlich keine eigentlichen, 
der untersuchten Zeit entsprechenden Siedlungen nachgewiesen werden. Dies legt eben das Nichtvorhandensein 
von umfangreichen und mehr oder weniger sesshaften Menschengruppen nahe. Im vorliegenden Făli konnte die 
archăologische Neugierde jedoch in hoherem MaBe befriedigi werden, da sowolil die relativ prompte 
Nachricht liber die Entdeckung als auch die sofortige Anwesenheit des Fachmanns vor Ort dazu gefiihrt 
haben, dass ein groBes Informations- und Materialvolumen sichergestellt wurde. Nichlsdestoweniger konnten 
einige Daten, wie es sich herausstellen wird, nur noch mittelbar oder rein intuitiv erfasst werden.

* Vorliegeride Studie stellt eine revidierte and ergSnzte Variante eines ăltnren Aufsatzes dar, der in der rumanischen 
Zeitschrift Memoria Antiqvitatis erschienen ist (Vgl. Virgil Mihailescu-Bîrliba, Mormântul unei tinere căpetenii de la 
începutul Epocii Bronzului (Mastacăn, jiul. Neamţ - "Cultura Amforelor Sfericein MeniAntiq, 22, 2001, S. 157-217).

Ich mochte bei dieser Gelegenheit dem Deutsehen Archăologischen Institut fur die gewiihrten Forschungs- 
aufcnthalte sowie Herrn Professor Berhnard HUnsel {Berlin), der mir einen wichtigen Teii der Literatur zur Verfiigung 
stellte, meinen aufrichtigen Dank ausdriicken.

Vgl. nieinen Vnrtrag: V. Mihailescu-Bîrliba, O nouă descoperire aparţinîud culturii amforelor sferice, den ich im 
Rahmen der vom Kreismuseum fur Geschichte und Kunst Bacău veranstalteten Tagung “Auswertung des nationalen 
Kulturvcrmogens” am 25. November 1977 gehalten habe.

' Nach dem erwnhnten Vortrag (siehe obige Anmerkung) wurden beiin Arclriv des Kreismuseutns Pratra Neamţ ein 
Ausgrabungsberichl und die entsprechenden Bildaufnahmen eingereicht. Der unvollstflndige Bericht wurde ohne ein 
notwendiges Feed-back von einigen Forschern Iibernommen. Dies hat zur Konfusion und zur ungeeigheten Auswertung 
V011 Teilerkenntnisscn liber diese doch sehr wiohlige Entdeckung gefuhrt. Vgl. Ş. Cucoş, începuturile perioadei de 
tranziţie de In eneolitic Iu epoca bronzului în zona subcarpatică a Moldovei, in ActaMN, 19, 1982, S. 255f. Vgl. da/.u 
Der.v, Cultura amforelor sferice din depresiunea subcarpatică a Moldovei, in MeniAntiq, 9-11, 1977-1979 f 1985), 
^ 143t., Abb. 1/3-4 (die legende h ierzii ist irrefiihrend, indem sic crklarl, die erwăhnten Materialien stammlen aus 
Bargâuani !) und 5/5-7, 9-10, G. Dumitroaia, Comunităţi preistorice din nord-esrnl României. De In cultura Cucureni 
până în bronzul mijlociu. Bibliotheea Memorine Antiqvitaîis. Vil. Piatra Neamţ. 2000, S. 73f., Abh. 54/2-5 (derTnpf in 
Abb. 54/i geluiţi nicht zur Entdeckung von Masnicân ') und 57/1-10.
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Am 26. Oktober 1977 leilte die Ortsbehorde der Gemeinde Borleşti dem Kreismuseum Piatra Neamţ die A 
Enideckung einer “alten” Grabstătte mit. Von der Fuhrung des erwahnten Museums damit beauftragt, die : 
Hntdeckungsstelle zu erforschetT, fuhr ich ara nachsicn Tag nach Martacân. Ich begab mich zum Hof von ‘ 
Constantin C. C. Neamţu, der mir dre Umstănde der Enideckung bekaimt machte und somit dazu half, dass ich 
zwar hypothetisch, indes mit groBer Wahrscheinlichkeit die urspriingliche Situation, den Verlauf der V 
durchgefUhrten Arbeiten und die darauf hin erfolglen Zerstorungen rekonstruierte. •

Constantin C. C. Neamţu hatle beabsichtigt, Hinter seinern Haus die Grube eines Kellerraums 2ai graben. ; 
Zu diesem Zweck schiossen sicii einige seiner Verwaodten ihm ar, deren Wohnungen unweit lagen.3 Stein 
Landgut wiederum iag am FuB des Hiigels „Carpăn“, an der Nordgrenze der Ortschaft. Es war etwas abgelegen - 
und hatte keine unmittelbare Nachbarschaft zu anderen Hăusem. Uber das Bauemhaus hinaus gab es hier noch 
verschiedene Nebengebăuden. Obwohl der EigenUiinor Angestellter des Waaserkraftwerks Roznov war, teistele 
er auch typische Bauemarbeilen: Als LPG-Mitgiied besaB er ein kleines gepaableîes LandstUck, aber auch 
Schafe, Kiihe usw. ,

Das Grab kam am 25. Oktober gegen Abend ans Licht, als die Spaten bei der Auflockerung der Erde 
gegen eine Steiuniatte stieBen. Obwohl der Boden leicht siidwărts und nsilweise ostwărts geneigt war, lag die 
Steinplatte umgekehrt, d.h., dass ilir siidlicher Rând hoher als der nordliche ragte: Dieser konnte in 0,78 m 
Tiefe gemessen werden, jener war in 0,64 m Tiefe zu mutmaBen. Die Arbeiter halten nămlich diese Platte und 
eine dUnnere, welche unterhalb der ersten gelegen haben muss, groBtenteils zerstort.

2. Eigene Datenerfassung. Die Erhaltungsgrabungen dauerten drei Tage (vom 27. bis zum 29. 
Oktober). Bei meiner Airkunft am Vormiltag des 27. Oktobers konnte ich noch folgende Beobachlungen 
machen: 1. Die Grabstătte war rundum verschanzt, so dass jegliche stratigraphischen Feslslellungen verhindert 
wurden. Lediglich die westliche, von den Arbcitern ausgegrabene Grabwand stand dem entsprechenden 
Steinplattenrand rcchl nahe gegeulibei (in cai 0,05-0,10 m Edtfernung); dies ermoglichte es, dass Form und 
Stellung der beiden Steinplatlen, welche das Grab dcckten, wenigstens im Westprofil anhand von Abdrucken ; 
und Fragmenten - groBeren Blocken, aber auch Spliltem - relativ treu gegeniiber ihrer zu vermutenden 
Ursprungssituation rekonstruiert werden konnten. 2. Die Arbeiter zerstorten dazu noch drei Keramikstucke, 
deren Boden jedoch eindeutige Abdriieke in der Erdc hinLerlassen hatten: a. ein groBerar Topf (Nr. 1) erschirn 
in ungefâhrer Tiefe von 1,10 m-1,20 m, in der ăufieren Nordoslecke der Stcinkiste; b* ein kleincrer Topf 
dessen Abdruck in der inneren Nordostecke der Kislc gefunden wurde (Nr. 2); c. ein weiterer kleiner Topf 
stand dem Abdruck zu Folge ebenfalls im inneren Teii der Kiste, und zwar unweit der Westseite, in 
unmiltelbarer Năhe der Nordwestecke (Nr. 3). Einige znsanunengeworfene Kerîimikfraginertte von den drei 
Topfen wurden uns ubergeben, ihr zu motmaBender GroBteil war indes schon verloren gegangen.

Das Wetler war regnerisch und kalt, der Besitzer bestand auf Beschleunigung der Untersuchungen, so 
dass unsere Arbeit wesentlich beeintrăchiigt wurde. Gezeichnet und gespachtelt wurde es “tropfenweise” oder 
bestenfalls unter dem Schutz von Plastikfulien. Die Ameiler hartun bereits die Sleinkisle batreten, zerdriickten 
niclu nur die oberen Platlen und die erwahnten Bchăller, sondern stampften auch die meislen Tei le des 
Skeletts in die Erdc. Demcntsprechend niusste ich die bevorstehenden Schritte meiner Untersuchung 
schnellstens durchfuhren: die Boschung und die Konscrvierung der Prollle an allen vier Selmn der Grube; die 
Reinigung und das Ahkralzen der Oberflăche, an welche die Grabarbeitcn gelangten; die Reioigung und das 
Abspachleln der Grabteile, inklusive der Topfe und der iibrig gebliebenen Gebeine. Nach Vollzug der 
erwahnten Arbeilsschritte habe ich zwecks Untersuchung der benachbarten Flăche cine L-fOrmige FCassctte 
um das Grab gezeichnet4, dereniLănge 4,40 m und deren Breite 2,94 in dm Nordrand maBen. Siidwestlich vom ■

3 Vollsiandigkeitshalber fiihre ich hicr die Namen der weiieren drei Pcrsonen an, die an den Arbeiten beieiligt 
waren: Neculai C. Neamţu, Ghcorghe Mihalache und Valerian C. Neamţu.

J Heute, da ich auf uber zwei Jânrzehnte zuriickblickcn kann, sind mir einige Pehlcr, die mir ganzlich zuzuscltreiben . 
sind, unverkennbar: die Ausgrabung benoligte eine Erweileruing sowie cine aufmcrksamerc Umersnchung der 
năehslliegenden Umgebung. z.B. mittels mehrerer und grOBerer Sekiiunen in die Erdschichl. Auch hatte die ausgegrabene 
Erde gesiebt werden mUsscn. dainit man moglichst alles aus dem Inventar der Grabstătte erhalte» kann. Nichl zuletzt 
wiire d»e Aulbewahvung von Erdproben zwecks spiiterer palinologischer, pahtobotanischer und pedologischer Analysc . 
ndtig gewescn.
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Grab habe ich dann eine zur Nord-Sud-Achse parallele Verlăngerung von 2,0 m gezeichnet, deren Breite 0,30 
m maB,50 dass die ^assette an der Slidseile eine Gesamtbreite von ca. 3,20 m hatte (Abb. 1).

3. Dic stratigraphische Lage. Wie in den obigen Ausfuhrungen erwăhnt, konnten unsere stratigraphischen 
Feststellungen nur unvollstăndig und grtfBienteils rein intuitiv sein.

So lag eine 0,25 m starke, je liefer desro hărtere Ackerboden-Schichl, von brauner bis dunkelgrauer 
Farbe, an der Oberflăche. Unterhalb dieser lag eine diinnere, doch fester gefugte 0,10 m starke Schicht von 
brauner. gelegentlich gelb gefleckter Farbe. Diese kompakte Erdmasse ist hochstwahrscheinlich in Folge der 
durch die Hiigelneigung bewirkten Wassersickerung entstanden. Die dritte Schicht war auch die breiteste 
(0,45 m) und bestand aus unten festerer Schwarzerde, die wohl einem “Wohmiiveau” angehoren muss, da bei 
der Reinigung des Westprofils der Kassette kleine disparate Keramik- und Slrohlehmfragmente ersehienen 
sind, wobei einige von ihnen auf oder gar zwischen die Steinplatten, des Grabs (welche das Grab dcckten) 
gerutscht sind. An diesem Niveau setzte die Grube des Grabs ein, so dass ein Zusammenhang zwischen den 
beiden knlijckturiert werden kann. Zwar sind diese wcnigeu Dbcrreste in derselben Tiefe wie dic oberen 
Steinplatten der Kisîe ersehienen, sie mUssen indes wegen des sanften Abhangs gerutscht sein und einem 
hoheren Niveau angehort haben, welches das Grab uberdeckte. Die Feststellung ist nicht ganz irrelevant, doch 
dariiber etwas spăter. Die Oberseite der Grabstătle konnle nicht mehr umrissen werden, weil die stratigraphischen 
Verhăltnisae waren, wie oben erwăhnt, bercits vor meiner Ankunft geloschi.

Unter der drilten Schicht miri in gleicher Tiefe mit der zu mutmaBenden Oberseite des Grabs, indes 
auBerhalb von diesetn und in der Westwand standen zwei Flusssteine, dessen vermutliche Rolle es war, die 
ehemalige Oberflăche der Kiste zu markieren, wobei sie zur Zeit der Entdeckung noch auf die urspriingliche 
Position deruelben mehr oder weniger treu hinweisen konnten. Dememsprechend muss die Steinkiste 
waagrecht. am FuB der dritlen Schicht in ungefăhrer Tiefe von 0,75 m gelegen hahen. Femer muss sie 
ursprunglich ein wenig nordlicher (mit ca. 0,28-0,30 m), aber auch westlicher (mit ca. 0,05-0,10 m) im 
Vergleich zur Position der entsprechenden Wănde im Moment der Entdeckung gelegen haben.

Die ietzte, aus “belebter” Erde bestehende Schicht war hait und fest, aus oben dankelgelbem bis unten 
lichtgelbem Lehm (Abb. 2/1-2).

4. Beschreibung der Grabstătte. Die urspriingliche Grube wurde in unberiihrter, gelber Erde gegraben und 
hatte groBere Dimensionen als die Steinkiste selbst. Ihre Lănge stimmte ungefăhr mit derjenigen der Steinkiste 
iibercin, ilue Breite ubertruf mdes letztere mit groBem Abstand (ca. 2,0 m). Die Forrn der Grube war fast techteckig 
in der Ebene, doch gerundet an den Ecken UDd annăhemd trapezfbrnrug im Ost-West-Aufriss (Abb. 1).

So wie man auch anhand der rekonsfruierten Profilc beobachtcn kann, setzte die Grube in ca. 0,80 m 
Tiefe ein. Im Querprofil Ost-West (Abb. 2/2) konnte man merken, dass die Ostseite der Grube nicht gerade 
gegraben wurde, sondem mit lelehtein Ost-West-Abhang, so dass die GroBe der eigentlichen Grabstătte an 
dieser Stellc wesentlich uberscluitten wurde. Ich bin geneigl anzunehmen, dass die festgesiellle Situatkm nicht 
ganz zufăllig ist, da man zum Einfuhren der schweren Steinplatten - und vielleicht sogar der Leiche und der 
dazu gehorigen Votivgaben - ins Grab wenigstens auf einer Seile eine sanftere Neigung brauchte.

Die Gmbe war 0,60-0,65 m tief und wurde mit kompakter, schmieriger Schwarzerde gefullt, weil sie in 
belebten, klitschnaBon Lehm gegrnben wurde, wo die Feuchtigkeit sich wie In einem wasserdichien Beutel 
erhalten hat.

Dass die Sudseite der Steinkiste den belebten, gelben Boden durchdrungen hat, ist wohl auf den 
gesteigerien, von der Erdmasse des Nord-Sud-Abhangs ausgeiiblen Diuck zuriickzufuhren: Alle Steinplatten 
sind in veraehiedenen Winkeln siidwărts ibewegt worden. Dazu kam der von der unberuhrten, harten Erde 
geleisteten Widerstand, der die Erhohung der Sudseite der Steinkiste bewirkt hat, wobei die oberen 
Steinplatten sogar die dritte Schicht durchbohrt haben. AuBerdem steigerten dieselben Krăfte den Druckeffekt 
des West-Ost-Abhangs und der Erdmasse von oberhalb der Grabstătte sowie die Wirkung des Sickerwassers, 
so dass die urspriinglichen Stellnngen aller Steinplaiien, doch hauptsăchlich der AuBenplatten, modifiziert 
wurden. Diese sind voneinander vor aliem an der Sud-, Nord- und Ostseite weil abgeriickt worden. Die 
heutigen Stellungen bestătigen auf jeden Fall den von der Erdmasse ausgeiibten Druck. Ebenfalls ist die 
leichte Ostwrirlsbewegung der ganzen Steinkiste auf dieselben Ursachen zuriickzufuhren, sowie der von der 
oberen Schiciii herriiluenrie Zusatz von Schwarzerde und die Eidiillung des Grabs besondeis zwischen den 
Seiteuplatten. Femer scheint es, dass lediglich die AuBenplatten an der Nordseite ihre urspriingliche Ausrichtung
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Andererseits wies die Untersuchung der AuBenplatten der Steinkiste auf eine gewisse Uniformitlit hin: • 
Diese erschienen im Profil und an ailen vier Seiten schrăg gestellt, da ihre Unterteile weit auseinander 
standcn, wăhrend ihre ObeMeile gegen die Innenwanri geneigt waren. Daraus folgt, dass ihre Hauptrolie es 
war, die Innenwand zu stiilzen und zu schonen (Abb. 2/1-2). :

Wie bereits gezeigt, bestand das Grab aus ciner Steinkiste mit doppelten Wănden an der Oberseite 
(“Deckel”) und an ailen vier Seiten, aber mii einfachern Boden. Die folgende Beschreibung der steinemen 
Grabwănde erl'olgt von auBen nach innen und von oben nach tinten.

Die obere (Deck-)plalte war kompakt, im Grund- und Aufriss rechteckig geschnitzt und deckte vollstăndig 
das eigentliche Grab. Unterhalb dieser lag eine weitere Platte, welche, obwohl urspriinglich vermutlich gleich breit, 
kiirzer als die obere und nur im Gmndriss rechteckig war, wăhrcnd sie im Aufriss einem geiichschenkehgen 
Dreieck, dessen Spitze den Norden zeigte, entsprach. Die obere Platte stiitzte sich auf den vier senkrechten 
Innenplatten, wobei der „Deckel“ langer und vielleichl breiter als der Boden der Steinkiste war (Abb. 2/1).

Die nordliche AuBcnwand bestand aus zwei schrăg gestellten, voneinander und von der Innenwand 
leicht — ca. 0,14 m - abgeruckten Plaiten. Ebenfalls an der Nordseire bestand die senkrechte Innenwand der 
Steinkiste aus einer einzigen, 0,68 m lange Platte, die aliem Anschein nnch von ihrer urspriinglichen Position 
zusammen mit der ubrigen Steinkiste bewegt wurde.

An der Ostseite bestand die AuBenwand aus zwei ungleich geschnittenen Sandsteinplatten, welche sich 
jedoch gegenseitig ergănzten. Diese waren ebenfalls schrăg gestellt und stutzten die Innenwand. Auch in dfesem ■ 
Fall kann man davon ausgeheni riass die Sieinplatten von ihrer urspriinglichen Position bewegt wordon sind, und 
zwar ostwarts. Ihr nordliches Ende ist, wie es scheint, unbewegt geblieben. Auf der inneren Ostseite stand eine 
massive, 1,12 m lange Sleinplatle, die so geschnitzt war, dass ihr auBergewblinliches Profil einer Schlittenkufe 
(oder einem Schiffskiel ?) glich. Ihr gebogener Teii bzw. die Konkavităt befand sich am siidlichen Ende und war 
auswărts, d.h. ostwarts, ausgerichtei. Auf der Innenseite rier Plane und gleich vor der Konkavităt wurde ein 
schmaler senkrcchter Lager gemeiBelt, in dem die sudliche Innenplatte festgedriickt wurde (Abb. 1 und 10/2).

Die sudliche AuBenwand bestand aus drei geschnitzten Sandsteinplatten von verschiedenen Lăngen, 
welche zusammen eine Ausrichtung biideten. Auch in diesem Fall konnte eine ăhnliche Neigung der 
AuBenwand festgetelh werden, deren Zweck os war. die Innenplatte zu stutzen, Zugleich konntei ein 
Abrutschen der Steinkiste in Richtung Siiden und Osten festgestellt werden. Das ostliche Ende der siidlichen 
AuBenwand ubertrifft die ostliche AuBenausrichtung und scheint ebenfalls in Richtung Siiden bewegt 
geworden zu sein. An der siidlichen Innenwand stand eine einzige Steinplatte von 0,72 m Lănge, welche 
sorgfălliger gehunen und genaueir an den zwei anderen, omlich und weistlich von ihr sich befindenden 
Innenwănden angebracht worden ist, ohne dass dadurch eine Spalte enlsteht. Die Seitenrănder jener 
Steinplatte, deren Profil einen spitzen Winkel bildet, stiitzen sich allzu gut auf den beiden letzteren. Wenn 
auch die ganze Steinkiste von Ihrer urspriinglichen Position sich bewegt hat, scheint die sudliche Innenplatte 
ihren Abstand zim 5stlichen bzw. westiichen Innenplatte erhaltcn zu haben (Abb. 1 und 10/2).

Im Westen und nach auBen wurde eine weitere massive, rechteckig geschnittene Steinplatte von 1,22 m 
Lănge gefunden, die schrăg stand und die Funktion erfiillte, die Innenwand zu stutzen. Etwa an ihrer‘Mitte, in 
0,42 m bzw. 0,77 m Ab6tand vom nordlichen Ende wurde die Platte ausgeschnitten: Das so emstandene 
„Fenster“ maB 0,35 m Lănge und 0,18 m Tiefe und wurde absichtlich eingerichteî (Abb. i und 11/1.), riamit 
dori ein Topf angebracht werden kann (Nr. 4). An derselben (West-)Seite und nach innen stand eine massive 
geschnitzte Steinplatte, deren Form jener der ihr entgegen stehenden Platte ăhnelte (ostliche), obwohl sie 
etwas langer war (1,16 ni), im Aufriss beobaehtet, dic Konkavităt von ihrem siidlichen Ende war ebenfalls 
nach auBen, diesmal jedoch nach Westen ausgerichtet. Auch in dieser Platte wurde gleich vor der 
erwăhnten Konkavităt ein Lager gemeiBelt, der zur Befestigung der siidlichen Innenplatte diente. Die 
festgestellte Formăhnlichkeit der beiden Innenplatten an der West- und Ostseite'ist keine zufăllige und 
birgt meines Erachtens eine wichtige Botschaft in sich (Abb. 1 und 10/2). Hiuzugefugt werden muss die 
Tatsache, dass ein weiterer Topf (Nr. 5) zwischen den Innen- und AuBenwănden, die die SieinRisie umschlossen, 
platziert wurde. Dieser befand sich in 20 cm grofiem Abstand gegeniiber der siidlichen Nischeende und in 
ca. 34 cm Abstand gegeniiber dem Topf im obigen „Fenster" (Abb. 1, 10/1 und 11/1). Es ist wohl moglich, 
dass dieser Topf (Nr. 5) auf der AuBenplalte platziert worden ist. die schrăg nach innen stand, so dass ihr 
Obeirand nicht so hoch wie die Innenplatte ragte. Durch die spăter eintretende Bewegung der Steinplatten 
muss wohl der oben genanme Topf in den zwischen den Ausrichtungen der westiichen Doppelwănde so 
entstandenen Riss gerutscht sein.

4 'i



5 DIE GRĂBSTĂTTE VOM BEG1NN DER BRONZEZEIT 79

Da die senkrechten, ostliche und westliche, Innenplatten nicht identisch, d.h. 1,16 m respektive 1,12 m 
lang, waren, stiitzte sicii die westliche, lăngere Platte auf der nordlichen und siidlichen Innenplatte, ja ubertraf 
die letzteren sogar, wăhrenri die ostliche Innenplntte kairm noch bis zur nordlichen raichie. AU diese 
Abweichungen lassen sich einerseits auf den ungleichmăBigen Schnilt der Sieinplatten zuruckfiihren, doch 
sind sie andererseits teilweise auch durch die Ânderung der ursprunglichen Position der Steinkiste auf Grund 
des Druckeffektes der Ober- und Randschichten verursacht worden.

Die massive Bodensteinplatte. auf die der Leiehnam gelegt v/urcle, war wiederum kleiner als die oberen 
Platten (des “Deckels”), die die Steinkiste deckten, so dass der Boden fast genau von den vier senkrechten 
Innenplatten umfangen wurde. Die abweichenden Teile zwischen dem Boden und den senkrechten Platten 
wurden ruit festgestampften Steinbrocken, Kieselsteinen und Erde gefiillt (Abb. 1 und 2). Dabei ist die 
Absicht des Grabstattebauers, die Steinkiste wenigsiens unten hcrmetisch zn schlieBen, unverkennbar.

Auch an den Stellen, wo die Innenplatten stark voneinander abgewichen haben, konnte man feststellen, 
dass die so entslandenen Liicken mit Erde, Kieselslein und Sandsteinbrocken - hfichstwahrscheinlich 
AusmeiBehiuberbleibsel gestopft worden sind. HauptsachJlch die nordostlichen und nordwestlichen Winkel 
der Innenwănde wurden auf diese Weise orgănzt, so wie mun gleiehartige Veranche auch an den Winkeln 
zwischen den AuBen- und Innenausrichtungen sowie an den Befestigungsstellen zwischen dem Boden und 
den Innenplatten beobachten konnte (Abb. 10/1, 2 und 11/1). Man kann also annhemen, dass die Sorge des 
Grabstattebauers der Abdichtung des Kisteninneren gale. Gleichzeitig muss man emeut die Entdeckungs- 
bedingungen bcklagen, anf Grund derar ăhiiliche Beobachtungen angesichts des „Deckels" nicht gemacht 
werden konnten, obwohl man verallgemeinemd von einer Tendenz zur ‘Besiegelung’ des Grabs inklusive an 
seiner Oberseite sprechen konnte.

Wie bisher gezeigt, ist eine Verschiebung trotz der disparaten Bewegung der gesamten Steinkiste nnr an 
den auBercn Saitenplatien zu erkennen, wăhrenri das Kisteninnere intakt erscheint. Dies riihrt vor a Ham davcin 
her, dass der Grabstăttebauer SchutzmaBnahmen getroffen haben muss: der relativ sorgfâltige Schnitt und die 
bessere Befestigung der Innenplatten, die Fullung der Liicken mit Erde und Steinbrocken, die Befestigung der 
Innenplatten rnit speziellen Festigungslager und die StUtzung der Innenplatten durch die AuBenplatten.

Die Oberseite des Grabs deckte fast hermetisoh die Steinkiste. Dles geht riaraus hervor, doss, selbst nach 
Zerstorung der Steinplatten durch die Entdecker, nur wenig Erde von den oberen Schichten ins Innere des 
Grabs eingedrungen ist (Abb. 10-11). Man kann davon ausgehen, dass das Grab etappenweise emehtet wurde, 
und zwar vlelleichr einem bestirnmten Ritual gemăB: 1. die Grube selbst; 2. vorschriftsmăBiges Einrichten der 
Steinplatten und des Kisteninneren, von unten nach oben und vom Westen nach Ostan; 3. Hinlegen des 
Leichnams und eines Teils vom Inventar; 4. Zudeckcn des Kisteninneren mit den Oberplatten, Festigung 
der ăuBeren Schutzplatten und Hinlegen eines weiteren Teils des Inventars, dazu gehorige zusătzliche 
Einrichtungen (Ausschneiden der Weslpliitte); 5. Erdbedeckung des Grabs und seine'eventuelle Markierung. 
Dennoch kami man rrieht prăzisieien, ab das stmslige Inventar (Topf Nr. 1, MeiBel und Kerarnikfragmente) 
noch im Moment der Grabung selbst gelegt worden ist, wie man anzunehmen .geneigt wăre, oder dahingegen 
erst spăter, z. B. wăhrend der Erdbedeckung der Steinkiste. ' ,

Dic Innenplatten bildeten, wie bereits erwăhnl, eine relativ dicht umsclriossene, im Grundriss qnasi 
rechteckige Kiste, der folgenden Dimeustonen hatte: Liinge der Nordseite 0,70 m; Lănge der Ostseite 1,04 m:, 
Lange der SUdseite 0,74 m; Lănge der Westseite 1,20 m. Die Steinkiste war dementsprechend enger an seinem 
Nordende und breiter an der Westseite. Nach auBen maB die Hohe der Steinkiste 0,65 m, wăhrend die Tiefe 
nach innen zwischen 0,40-0,50 in schwankte.

Die Steinplaîlen der Grabstătte waren aus einem zienilich itnfertig verarbeiteten, in der Region hăufigen 
Sandsteinblock (vomTyp Kliwa) geschnitten und gemeiRelt. Dieser Stein ist weiBlich in der Spalte und wird 
infolge der Wassereinsickerung sehr zerreifibar und auBen gelblich.

Die Orientierung der Grabstătte (Steinkiste und Gebcine) war NNO-SSW (2,5° bzw. 34,5° laul der 
Bezard-Hussole).

Da die Bauern schon vor meiner Ankunft, wie oben gczeigt, das Grabinnere betreten halten, wurden die 
Gebeine mitsaml den drei Topfen an der Nordseite der Kiste von ihrer ursprunglichen Position geriickt und 
teilweise zerstoii. Die noch unberuhrte Erde im Grab war fest. schwarz, mit gelegentlichem Kohlenpigmeet 
ttnd bildeie eihe dunne Schicht auf der Bodensteinplatte. Die wenigen in situ vorkommenden Knochen des 
Skeletts lagen direkt auf der Bodensteinplatte. Die gesamten Gebeine wurden von der Feuchtigkeit beschădigt
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und sind infolgedessen groBtenteils verwest. Die Stărke der Skelettuberreste enthalienden Erdschicht reichte l 
von 0,05 m bis 0,10 m.

AUem Anscliein nach gab es nur eiiren Leichnam im Grab: Ein Schădelfraginent erschien im Nerdteil'jj 
der Steinkiste, neben dem Topf Nr. 3 in der Nordwestecke. Das Darmbein hat sich besser erhalten und wurde 
an der Westseite gefunden. Die urspriingliche Position des Skeletts kann trotz aliem relativ unschwer.'j 
rekonsiruiert werden, da die zur Verfugung stehenden Hinweise die Hypothese naheJegen, dass der Leichnam \ 
zusammengekriimmt auf seinei linken Seite, den Riicken nacli Westen, uen Kopf nach Norden, die FiiBe nach i 
Siiden und da5 Gesicht nach Osten, gelegt wurde (Abb. 1). ' -;

In der von den Arbeitem durchwuhlten Graberde wurde dariiber hinaus eine Flintschneide entdeckt, die.' 
mir libergeben wurde. Leidcr konnte mir nicht mehr gesagt werden, wo diese Schneide genau erschienen ist. Die 3 
in situ vorkommemlen Topfe (Nr. 6-9) wdulen in die Stenikiste iioer die Knochen des Skeletts (iu ca. 0,02-0,03 nr 
Enlfemung) gestelit. Selbst die Abdriicke der zerstorten Topfe an der Nordseite des Grabs (Nr. 2-3) erschienen 
auf demselben Niveau wie die Gebeine. Genauso deutlich war die Lage der Topfe auBerhalb des Grabs (Nr. 4-5), 
deren Boden jedoch auf hdherem Niveau als die Gebeine erschienen (Abb. 1). ;

Die Untersuchrmg der Erde unterlialh der Bodensteirrolatte hat niehts Nenes gebracht. Lediglich auBerhalb- i 
der Steinkiste sind in ca. 0,40 m Abstand von der Siidostecke in 1,45 m Tiefe ein teilweise in die unberuhrte 
Erde eingedrungener FlintmeiBel und einige untypische Keramikfragmente erschienen (Abb. 1 und 2/2). 1

5. Grabstatteninventar. In der Steinkiste oder in ihrer unmittelbaren Năhe wurden mehrere Gegenstănde 
gefunden. Dic erwartiidgsgerniiB handgeferiigte Kerarnik nimtnt darunter den groEten Airterl ein.

5.1. Keramik. In der und uni die Steinkiste wurden neun Keramiktopfe gefunden: sechs innerhalb 
(darunter zwei zerstorte), zwei gerade noch auf den AuBenplatten und einer, ebenfalls von den Entdeckem 
zerstort, auBerhalb der Steinkiste. Weitere Keramikfragmente umgabcn den FlintmeiBel am Rande der Grabstâtte : 
(Abb. 1 und 2/2). Wie mau beohachten konnte, wurden riie Topfe innerhalb der Steinkiste paarweise gestelit, 
und zwar der Nord-, Ost- und Sudseite entlang; ebenfalls wurden zwei Topfe an der Westseite angebracht, 
diesmal jedoch zwischcn der inneren und der ăuBeren Sleinwand (Abb. 1). Wie oben erwăhnt, befand sich ein. 
weiterer Topf auBerhalb der Steinkiste, und zwar am Nordosteck. Wichlig scheint mir eine gewisse 
‘AneinanderreibUng1 der Topfe, die an dci Ostseite (eiuachlieSlich des Topfes Nr. t) eine nahezn gerade Liaie 
vom Norden nach Siiden bildeten, und zwar parallel zii den Tbpfen an der ăuBeren Westseite, welehe 
gleichfalls eine Ausrichtung vom Norden nach Siiden bildeten. Auch vom Westen nach Osten waren die 
Topfe in zueinander parallelen Reihen gestelit: drei Stucke an der Sudseite, zwei in der Milte und weitere zwei 
unweit der Nordseite (Abti. 1). In ajlen fast vollstăndig erhaihenen Topfen konmt: inan niehts als poroae, 
weniger feste und gelegentliches Kohlenpigment aufweisende Schwarzerde finden.

5.1.1. Grofierer Topf (Nr. I), der ans ăuBere Nordosteck der Steinkiste gestelit wurde. Sein Abdruck ■
wurde urca. 1,10 m Tiefe identifiziert. Der Topf wurde von den Arbeitem zerstort. ;

5.1.2. Kleinerer Topf (Nr. 2); der iu die Norosiecke der Kiste und iii»er die Gebenie gestellc wurde, wie 
der in der Erde herausproFilierte Abdnick zeigt. Ebenfalls zerstort durch die Entdecker.

5.13. Kleinerer Topf (Nr. 3), der seinem Abdruck zufolge unweit der Nordwestecke der Kiste und 
ebenfalls liber das Gebeineniveau gestelit wurde. Auf ăhnliche Weise zerstort.

Die mir von den Arbeitem ubergebcnen Keramikfragmente gehorten hachstwahrseheinlich den Topfen 
Nr. 1-3. Hier ihre Beschreibung: .

a. Zwei Fragmente eines groBeren Topfes, dessen Fomi nicht mehr zu rekonstruieren ist. Die Paste ist 
fein, aber sandig, gut gebrannt und braun in der Spalte. AuBen sind die Wănde kastanienbraun und gelb gefleckt, 
innen dunkelbraun. AuBen md innen wimlen die Wănde moglieherweise polieit. Die Dekoration der erhaltenen 
Fragmente ist ein aus senkreehten Reihen von kurzen waagrechten, parallelen Linien bestehendes Register, das 
mittels Einprăgung in rohem Material angefertigt worden ist. MPN. Inventamummer 20031/a (Abb. 6/2).

b. Drei Fragmente vom Oberrand eines Topfes. Der Rând ist gerundet und ein wenig ausgeweitet, gefolgt 
von einer denllichen Wiederumbiegnng. Die Pasie ist fein, sandig, gut gebrannt und dunkelgrau bis ziegelrot in 
der Spalte. Auch in diesem Fall kann man an der AuBen- und Innenwand. obwohl erstere korrodiert ist, eine 
polieite. braune Spur feststellen. Unlcrdem Rând muss cin Ornament aus senkreehten parallelen Linien gewesen 
sein, gefolgt von einem weileren Muster, welclies aus spitzen, nach oben orientienen Winkeln besiond. Das 
Omamcni ist einprăgt worden. Auf Grund der erhultenen Fragmente kann ein Durchmesser der Topfoffnung voii 
ungefâhr 140 mm vermutet werden. MPN. Inventamummer 20 03l/b (Abb. 5/2).
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c. Ein Fragment von einem kleinen Henkel, das waagrecht, vermutlich mittels einer kleinen Gerte 
durchbohrt ist. Die Paste ist braun, gut gebrannt und enthălt Sand und zerstoBenen Flint. In der Spalte ist sie 
dunkelgrau, nach auBen aber gelb- bis rotbraun imd dunketbraun nach innen. Spuren einer. diiniien brauneit 
^ngobe sind an den beiden Wănden zu fjnden. Unter dem Henkei kann man ein eingeprăgies, aus spitzen 
Winkeln bestehendes Muster erkennen. Das Fragment slammt wahrscheinlich von einer Amphore oder von 
einer mit Henkelri versehenen Kanne (Nr. 2 oder Nr. 3 innerhalb der Steinkiste ?). MPN. Inventainuinmer 20 03I/c 
(Abb. 5/4).

d. Zwei Keraniikfragmente eines Topfes, der aus feiner, gut gebrannter, sandhaltiger, in der Spalte 
dunkelgrauer Paste angefertigt wurde. Die AuBenwand hatte eine gelbbraune Glasur, wăhrend die Innenwand 
dunkler ist. Die Wănde sind dunn. Auch in diesem Fall sind Spuren des Ornamenis zu erkennen, das aus einer 
Reihe von senkrechten parallelen Linien, gefolgt von einem Muster aus spitzen Winkeln bestand. Das Ornament 
ist vermutlich anhand eines dlinnen Spatels eingepragt worden. MPN. lnventamummer 20 031/d (Abb. 5/1).

e. Ein Keraniikfragment von ei,nem Topf, dessen Paste sandhaltig, gut gebrannt und dunkelgrau in der 
Spalte war Es weist Politurspuren auf beiden Wânden auf: nach innen ist es braun, nach auBen aber gelbbraun 
und korrodieit. Da die Wănde durui sind, kann eme Zusammengehorigkeit mit den beiden andcren Fragmeuten 
vermutet werden. Auch in diesem Fall ist das Ornament eingepragt worden und besteht aus spitzen, von 
senkrechten (oder schrăgen) Linien umrahmten Winkeln. MPN. lnventamummer 20 03 l/e (Abb. 5/3).

Trotz der hervorgehobenen Unterschiede kann man annhemen, dass die Fragmente a-e zu demselben 
Topf (Nr. 1) gehort haben, der sich ursprunghen am Nordosteck dec Steinkiste befanil.

f. Neben den westlichen AuBenplatten wurde ein Keramikfragment eines groBeren Topfes gefunden. 
Es stammt vom Randbereich des Topfes, dessen Rând gerundet, dessen Offnung aber leichl ausgeweitet, doch 
eher steil und durch einen zylinderfbrmigen Hals verlăngcrt ist. Die Wand ist bis 4 mm stark. Die Paste ist 
zerreiBbar, sandhaltig, enthiilt zerstoBenen Flint, doch auch orgatiischen Stoff und ist dunkelgrau in der Spflhe. 
AuBen ist die Farbe des Fragmentes gelblich, rotbraun gefleckt. Es gibt keine Spuren von Politur oder 
Ornament. MPN. lnventamummer 20 031/f (Abb. 7/1).

Ich gehe davon aus, dass dieiîes Fragment dem zerstorten Topf (Nr. 2) in der Nordwestecke der 
Steinkiste gehort hatte. Wenn das so rst, so kann man hinzufngen, dnss dieser Behăiter wie jener von der 
Siidwestecke (Nr. 9) kein Ornament hatte. Diese Feststellung, sowiet sie glaubwiirdig ist, deutet darauf hin, 
dass dies kein sinnloser Zufall ist. Darliber hinaus kann man schon festhalten, dass alle Topfe innerhalb der 
Steinkiste nicht dekoriert waren.

5.1.4. Grofterer Topf (Nr. 4), der bei der Ausgrahung noch auf der westlichen AuBenplalte stand, nnd 
zwar an einer zu diesem Zweck ausgeschniltenen Stelle. Das ist eine Kugelamphore, deren maximaler 
Durchmesser die GroBe des Behălters uberschreitet. Angefertigt wurde er aus feiner,. harter, sandhaltiger, 
dunkelgrauer Paste. Sowohl die AuBen- als auch die Innenwand sind mit dunkelbrauDer bis schwarzer, dunner 
Angobe beiieckt und poliert. Die dlinne Angobeschicht der AuBen wand ist korrodiert, und der Topf ist 
folglich hier und dort gelbrotlich gefleckt. Der Rând ist wenig ausgeweitet und gerundet, der Hals ist kurz, 
leicht kegelformig. Auch der FuB ist kurz, aber ausgeprăgt und mit flacher Sohle. Die Wănde werden am 
TopffuG dicker. Gleich unter dem Hals befinden sich vier Henkel aus 32 bis 50 mm breiten, 2 bis 4 mm 
starken Băndern, welehe waagrecht iiiitiels eines Werkzeuges (Gene ?) durchbohrt worden sind, nachdem sie 
aus der Wand des Behălters “gezogen” wurden. Der Topf weist vier Muster auf: am Hals, gleich unter dem 
Rând, wurde eine kreisende Reihe von Dreiecken, die Spitze nach unten, eingepragt. Die Dreiecke sind gefullt 
mit jeweils vier Rhomben an Schenkeln und Scheitel. An den oberen Enden der vier Henkel und gerade noch 
auf dem Topfhals wurde ein zirkulăres Bând eingeprăgt, das aus zwei iibereinander laufenden Rhomben- 
Reihen besteht und den Eindruck eines Zick-Zack-Omaments erweckt. Ein drittes Muster befindet sich auch 
zwischen den Henkeln, aber schon auf dem Topfschulter, besteht aus kurzen, zueinander parallelen, vertieften 
Linien. Es kommt ein letztes Muster auf dem Topfschulter, liber dem Hochstdurchmesserbereich und umer 
den Heriî:eln, hinzu, das :tus einem eingeprăgten zirkulăren Dreiecken-Band benleht (die Dreiecken Spitzen 
nach unten), das wiederum mit Rhomben gefullt ist, allein sind es diesmal jeweils flinf Rhomben auf 
Schenkeln und Scheitel. GroBe 230 mm; Offnungdurchmesser 135 mm; Hochstdurchmesse.r 257 mm; 
Bodendurchmesser 108 nun. MPN. lnventamummer 7 140 (Abb. 3/1 und 13/3).

5.1.5. Ălinlieher kleiuerer Topf (Nr. 5), der senkrecht zwischen die inoere und dic ăuBere Westplatte 
gestellt worden isJL Zunăchst hat man geglaubt. dass es sich in diesem Fall um eine Schale handelt, deren 
Rând gerundet, aber leichl gesenkt ist. bei năherer Betiachtung erwies sich der Topf eine durch Form und
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Dekoration der obige Amphore, ăhnliche Amphorctte zu sein, da Spuren eines Henkels an einer der besser 
erhaltenen Wanden deutlich auszumachen sind. Der Henkel war auf dem Schulter befestigt und wies eine nach. 
seiner „Ziehung*4 aus dnr Topfwnnd waagrecht praktizierte Perforationi auf. Rând imd Hals des Topfs sind > 
nicht erliaiten worden, man kann indes davon ausgehen, dass diese denjenigen des Topfs Nr. 4 iihnelten. Einen ' 
FuB hat dieser Topf nicht, und der Boden ist hemisphărisch. Die Paste ist von hoher Qualităt, gut gebrannt, 
sand- und flinlbrockenhaltig, dunkelgrau gefărbt. Die 7 nnn starke Wănde des Topfs wăren unlen dicker \ 
und von derselben schwarzen, polierien Angnbe bedeckt, welche nun allerchngs auBen kormdiert war. - 
Am Schulter, zwischen und unter den Henkeln, gibt es Reste zweier Muster, die aus denselben zirkulăren ' 
Dreiecken-Băndem, deren Spitzen nach unten ausgerichtet sind, bestehen, wobei die Dreiecke diesmal mit . 
halbmondformigen Einprăgungen gefiilU sind. Die Dreiecke zwischen den Henkeln sind kîeiner und habenje -J 
vier Einprăgungen auf Schenkeln und Scheirel, wăhrenri diejenigen untnr den Henkeln groBer sind und je '■ 
sechs Einprăgungen auf jeder Seite aufweisen. Erhaltene GroBe 71 mm; Offnungsdurchmesser 97 mm; . 
Hbchstdurchmesser 108 mm. MPN. Inventamummer 7 137 (Abb. 4/2 und 13/4). ■

5.E6. Ein Topf, dessen Form einer spharoidalen Kanne ăhiteh, da sein Hochstdurchmesser mehr als die 
GrbBe miBt. Er wurde in die Steinkiste ursprilnglich neben die Ostseite gelegt, entdeckt wurde er indessen in 
sanft sudwărts, (iber die Gebeine geneigter Stellung (Nr. 6). Der Topfrand ist leicht ausgevveitet, gerundet und 
schmaler als die Wand. Der Hals ist kurz und stumpfkegelformig. Der FuB ist ebenfalls kurz, hat aber leicht . 
geknickt und flache Sohle. Am Scliulter ist ein kleiner Henkel befestigt worden, der aus einetn gerundeten, 
fast kufenartigen, ca. 10 mm brciten Bând besteht. Auch dieser Henkel ist waagrecht perforiert worden. Da die 
entgegengesetztc Wand nicht erhalten worden ist, kann man davon ausgehen, dass auch letztcre mit einem 
Henkel versehen war, so dass der Topf in diesem Fall eine zweihenkelige Amphorette und eben keine Kanne 
gewesen sein muss. Er ist aus gater, fester, sand- und steinbrockenhaltiger Paste hergestellt worden, der man 
auch orgaoischcn Stoff beigemischt hnben moss. Die Paste Ist dunkelgrau gefarbt, mit gelbbrauner his rciuiehgelber 
Angobe. Die Wănde sind diinn und weisen kein Ornament auf. GroBe 94 mm; Offnungdurchmesser 82 mm; 
Halsdurchmesser 80 mm; Hochstdurchmesser 105 mm; Bodendurchmesser 50 mm. MPN. Inventamummer 
7 138 (Abb. 6/1 und 14/3).

5.1.7. KIeinerer Tnpf (Nr. 7), der sich unvollstăndig erhalten hat. Er wurde in siidwărîs und iiber die : 
Gebeine geneigter Stellung gefunden, gleichfalls unweit der ostlichen Innenplatte. Er hat die Form eines leicht 
bauchigen Goblets mit kurzem, schmalem, ausgeweitetem Rând, und der stumpfkegelformige Hals ist sehr kurz, ja 
fast unbernerkbar. Der FuB ist umcrsetzt, mir flacher Sohle. Die Wănde sind dunii, werden aber unlen immer 
dicker. Die Puste ist von hoher Qualităt, wurde aber schlecht gebrannt. Sie enthalt Fllntspliltem und Sandi In der 
Spalte ist sie von dunkelbrauner Farbe, wăhrend die Wănde schwarzbraun innen und gelhbraun bis ziegelrot auflen 
gefărbt, gelegentlich schwarz gefleckt sind. Es gibt Politurspuren an beiden Wanden, innen und auBen. Bei der 
Untersuchung haben sich einige Teile getrennt, so dass man auhand der Trennlinien beobaehten konnte, wie die . 
Tonmasse verarbeitet worden ist, was zugleich auch ein wichtigec Hinweis auf die Technik zur Zeii der KAK ist 
Auch in diesem Fall gibt es keine Spuren von Dekoration. GroBe 78 mm; Offnungdurchmesser 60 mm;. 
Hochstdurchmesser 80 mm; Bodendurchmesser 44 mm. MPN Inventamummer 20 03 l/h (Abb. 4/1 und 14/1).

5.1.8. Ein Topf, der sphăroidal und leicht verformt — weil dic GroBe ungleich - ist, dessen Fonii 
vermutliirh die einer zweihenkeligen Amphorette war (Nr. 8). Er wurde senkrecht in din Siidostecke des 
Steinkisteninneren und iiber die Gebeine gestellt. Der Rând ist ausgeweitet, schmal und gerundet, und der 
Hals ist kurz und zylindrisch. Der FuB ist kurz und ausgeprăgt, mit flacher Sohle. Am Schulter gibt es zwei 
aus ca. 8 mm breitem, gerundetem, kufenarligem und ungeschickt perforiertem Bând augefertigte Henkel. 
Der eine Henkel ist waagrecht, der andere schrăg durchlocht. Die Paste ist von hoher Qualitst, indes 
ungleichmăBig gebrannt, enthalt Sand, Flintsplittern und vermutlich auch organischen Sloff. In der Spalte 
ist sie dunkelgrau gefărbt, die innere Polilur ist aber braun und gelb gefleckt, wăhrend die AuGenwand 
kastanlenbraun bis ziegelrtu in der Korrosion gefărbt ist. Die Wănde sind diinn. Es gibt keine Dekorationsspuren- 
GroBe 85-90 mm; Offnungdurchmesser 75 mm; Hochstdurchmesser 95 mm; Bodendurchmesser 60 mm. MPN 
Inventamummer 7 136 (Abb. 8/2 und 14/2).

5.1.9. Ein Topf, der hoch und kugelfbrmig ist (Nr. 9). Er wurde senkrecht in die Siidwesiecke des 
Steinkisteninneren gestellt. Seine Form gleicht'der eines hohen, bauchigen Topfes. Es scheint. dass der leicht 
gesenkte Rând fehlt, so dass man annehmen kann. dass die urspriinglichc Hohe des Topfs groBer war. Der FuB . 
ist quasi unmerklich. die Sohle wurde gerundet und ein wenig abgeflacht, damit der Behălter dadurch stabilef
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wird Der Topf hat vier symmetrisch, kreuzweise auf dem Schulter befestigte Henkel, welche aus 1,5 bis 
9 jnni breilem Bând angefertigt wurden. Auch in diesem Fall wurden die Henkel waagrecht mit einem groben 
Werkzeug (Gerte ?) durchlocht. Die Paste enthait Sand, Kieselstein aud organischen Stoff, ist zerreiBhar, 
gelblich-braun gefarbt, und wurde schlecht gebrannt. Die dunnen Wiinde sind auBen und innen mit Angobe 
bedeckt. Es konnten keine Spuren von Dekoration identi fiziert werden. Erhaltene GroBe 7212 mm; 
Offnungdurchmesser 130 mm; Hochstthirchmesser 207 mm; Bodendarchmesser 70 mm. MNP. rnventamummer 
7 139 (Abb. 7/2 und 14/4).

5.1.10. Einige untypische Keramikfragmente, die neben dem FlintmeiBel in der Siidostecke der 
Grabhohlb erschienen sind.

5.2. Die Flintklingc mit Endretusche wurde lăut ihrer Entdecker in der Steinkiste gefunden. Der Stein ist 
durchschelnend, obwohl ruBfarben. Durch Retuschen hat die Klinge am unteren Ende ein Kammprofil erhalten und 
am andeien Ende eine scharfe Spitze. Diese Technik stellt meines Erachtens eine palăolithische Reminiszenz dar. 
Lange 11 mm; Hochstbreite 23 mm; Hohe 4-6 mm MPN. Keine Inventamummer (Abb. 3/2 und 13/2).

5.3. Der FlintmeiBel erschien in 1,80 m Tiefe, siidostlich von der Steinkiste. Das ist ein mittelgroBes, 
im Grundriss trapezformiges, viercckiges Stuck., das an Varder- und Kehrseire leicht gewolbt ist. Die Klinge 
ist konvex und sehr scharf, der MeiBelriicken ist aber rechteckig und gerundet an den Ecken. Sowohl Klinge 
afs auch Riicken weisen Spuren von (absichtlichen ?) Stbssen und dementsprechend kleine Risse auf. Der 
Stein ist weiB-gelblich im Schneidebereich, hellgrau im Riiekenbereich und wurde sorgfâltig geschliffen und 
pofiert. Lange 120 mm; Hochsthreite dur Schneide 32 mm; Mindestbreite des Riiekens 21 mm; Hdchsthurie 
21 mm; Mindesthohe des Riickens 15 mm. MPN. Inventamummer 20 032 (Abb. 5/5 und 13/1).

6. Entdeckungen auBerhalb des Grabstattenbereichs. Die einzigen Entdeckungen auBerhalb des 
Grabstattenbereichs waren einige Strohlehm- und Keramikfragmente, welche am FuB der dritten Schicht 
erschienen sind. Sie wurden im westlichen Profil ausgegrabea, in der Tiefe der Oberplaiten der Steinkiste; die, 
wie oben erwăhnt, durch den von der Erdmasse des Nord-Sud-Abhangs ausgetibten Druck nach oben geriickt 
worden sind. Diese Fragmente hătten aber auch von einem hoheren Niveau gerutscht sein konnen, falls sie 
nicht etwa lediglich sporadische Uberreste in situ eines anderen Kultumiveaus darsteHen. Wie dem auch 
sei, ich bin eher dazu geneigt, ihre Zugehorigkeit zu einem anderen, entwerier jiingeren oder der KAK 
zeitgenossischen Kultumiveau zu befiirworten.

Das besser erhaltene Keramikfragment ist ein Henkel, an dem ein Teii der dicken Wand eines groBeren 
Topfes noch haftet. Die Paste ist fein, gut gebrannt, sandhaltig und schaniotticrt (?). In der Spalte ist sie 
dunkelbraun gefarbt, airBen aber braun his ziegelrot und gelb gefleckt, da sie ein zweites Breneen erlitten hat. 
Der Henkel wurde aus breitem Bând angefertigt, und dţe waagrechte Perforation ist oval. Erhaltene GroBe 
60 mm; Perforationsdurchmesser 19 mm x 25 mm; Henkelbreite 45 mm; Wandstărke 18 mm; Wandstărke im 
Henkelbereich 12 mm. MPN. Inventamummer 20 031/f (Abb. 8/1 und 11/8).

;! AuBer diesem Fragmem wurden weitere untypische Kerainikieste gefumien, die aus femer, sundhaltiger, gut 
gebrannter Paste angefertigt waren (Abb. 11/6-7). Dazu kann man noch einige Strohlehmffagmente (Abb. 11/2-5) 
erwăhnen, die Sand und vegetabilische Reste enthalten. Alle Strohlehm- und Keramikfragmente, einschlieBlich des 
Henkels, wurden ein zweites Mal gebrannt. Dies legt nahe, dass sie einet vermutlich transitorisch und relativ 
mkonsistent bewonnten Onschaft entstammen, welche in der Năhe des Entdeckungsortes gelegen haben muss5.

Unter den van den Entdeckem mir ubergebenen Gegenstanden gibt es auch ein Fragment eines 
Spinnwirtels, dessen Entdeckungsstelle nicht prazisiert werden konnte. Hochsiwahrscheinlich stammt dieses 
Fragment aus dem Kultumiveau oberhalb der Steinkiste. Die erhaltene Hiilfte des Spinnwirtels weist auf die 
ursprungliche Scheibenform hiri und lăast eine zentrale zylinrierfOrmige Perforatiuu erkenren. Die Aufspaitung 
scheint in der Prahistorie geschehen zu sein, Die Paste ist sauber, fest, gut gebrannt und enthălt einen sehr feinen 
Sand. Die Farbe ist gelb, aber der Zweitbrand hat weite Flăche des Spinnwirtels geschwărzt. Durchmesser 39 
nimi GroBe 19 mm; Durchmesser der Perforation 4 mm. MPN. Inventamummer 20 031/g (Abb. 3/3).

Constantin C. C. Neamlu, dem Besitzer des Landstucks, vvird in den Mund gelegt, dass er nach meinen 
Ontersuchungen die bereiis unternommenen Giabungen eigenniitzig erweitert und siidlich von dem Grab zwei noch 

stehende Sleinplatten mit je einem Keramiktopf und einigen Gebeineresten gefunden habe (vgl. Ş. Cucoş, a. o. O., S. 144; 
G-Dumiiroaia. a. a. O.. S. 74). Der Uinwcis ist hochsl fragwurdig, kann aber als mine Hypothese angefUhrt werden uad macht 

4as Bedauern angesichls der versagten Erganzungsarbeiten meiner damaligen Untersuchung um so grhller. Es bleibt nur noch 
2u dass die ardiaologisehe Branche aus Neam] in absehbarer Zukunft die alteren Fehler beheben werden kann.
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7. Analogien. Genau wie heute, waren auch in der Vorgeschichte viele Handlungen des Menschen'J 
sinngeladen. Der Tod bewirkte die Trennung des Profanen vom Heiligen, die sich durch den Gegensaiz von-? 
Korper und Seele ăusdruckte. Unlier den verschiedencn Bestattungsritualen w.ar neben derr Eltiigungs- 
und Ubergangsbrauchen auch jener der Trennung sehr wichtig, der sich auf ritualgemăfl pebaute nn^ '' 
verwendete Grabe r/Sarg/Sarkophage/Steinkisten und Friedhdfe sowie auf das ritualmdfiige Zusperren det\ 
Griiber bezog. Zum Bestattungszeremoniell gehort auch eine gewisse Symbolik des Rituals, die sich nicht V 
unbedingt aus dem Automatismus einer auf nbskdrer Ursprungsiogik fuBender Konvention erklacen lăssţ,-; 
sondem eher auf eia jeweils gesondert zu behandelndes Spezifikum hinweist. Die Symbole kommen erst auf ;• 
Grund der vorangehenden Konstilulion der Welt der sozialen Werte zustande und werden mittels Rituals - 
durchgesetzt und weitergegeben. Die archaische Symbolik kommt sowohl in den Bestattungsritualen als auch '! 
in der Kmist hervor, aber auf eine solche Weise, dasB der Respekî gegeaiiber deo tradierten “Wenen” ; 
verpflichtend wird nnd sich auf die gewissermaBen rigide Gestaltung des Rituals auswirkt6. ]

7.1. Die Lage. Die Grabstatte von Mastacăn ist einigermaBen isoliert, da die năchstliegende ăhnliche 
Grabstatte von Cahi-Piatra Şoimului (Deleni) etwa 8 km NNW weiter liegt. Sie befindet sich in den Moldauischen - 
Subkarpaten, uud zwar in unmictelbarer Nachbarschan der Taicău-Berge, am Rande der Landsenke Cracău-' 
Bistriţa, im Tal des Bachs Mastacăn, der in den Tazlău-FluB, einen ZufluB der Bistriţa, mundeL :

Wie in den vorstehenden Paragraphen argumentiert, gehort die vorliegende Entdeckung dem groBen ' 
Kulturkomplex KAK. Die Denkmăler dieser Kultur, die im heutigen Rumănien - vor aliem in seinem 1 
ostkarpatischen Gebiet - ausgegraben worden sind, beschrănkt sich ineistens auf spărlicne Grabstătten. Diese 
selbst sind in ihrem GroBteil zufaliigerweise entdeckt und, bevor sie systematisch untersucht werden konnten, 
zerstort worden. Diese Merkmale sind - darauf werde ich weiter unten nochmals eingehen - auBerdem 
typische Charakteristika fur fast das ganze Gebiet, in welchem die KAK entstanden ist und sich entwickelt 
hat7. Anders gesagt stellt die relative Sellenhait der KAK-Denkmăler, darunter auch die kleine Anzahl von ' 
Grabstătten, nichis AuBergewohnliches dar8, oder jedenfalls nichts Typisches fur die moldauische Gruppe.

6 E. Durkheim, Formele elementare ale vieţii religioase, rum. Ubers. von M. Jeanrenaud und S. Lupescu, Polirom, i
Iaşi, 1995, S. 44-49 und 241ff.; A. Van Gennep, Riturile de trecere, rum. Ubers. von L. Berdan und N. Vasdescu, : 
Polirom, laşi, 1996, S. 15, 131 und 145; A. P. Kowalski, Symbol w kulturze archaicznej, Pisma filozoficzne, LXIV, .. 
Poznan, 1999, S. 204ff. und 209ff. . :

7 Die grbBle „GrabstăUenballonig“ im Mlttelelbe-Saale-Gebiet betrăgt 4 Grăber, X)ocb auch die Wclhnorte sind in ; i
diesem Gebiet wie im ubrigen Territorium der KAK schlecht vertreten: Die eindeutig stabilen Wohnorte sind ohnehin ■ 
sehr selten, eher voriibergehende Wohnorte kamen in Frage. In der Regel siedelten die KAK-Gemeinschaften an den • 
Răndern von Berggebieten oder in der Hochebene, an der Grenze zwischen dem Wald und der Ebene/der Sleppe. Vgl. • 
dazu V. Weber, Die Kugelamphorenkuttur in Sachsen, in Arbeits- und Forschungsberichte zur sdchsischeil . 
Bodendenkmalpflege, 13, 1964, S. I78ff.; T. Sulimirski, Corded Ware and Globular Amphorae North-East of the 
Carpathians, London, 1968, S. 38f., 41 und 45; T. Wislanski, The Globular Amphora culture, in T. Wislanski (Hg.), The 
Neolithic in Poland, WrocIawAVarszawa/Krakow. 1970 (ktinftig unter T. Wislanski, 1970), S. 205f; H. Behrens, Die 
Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet, Veroffcntlichungen des Landesmuseums fUr Vorgeschichte in Halle, 27, 
Berlin, 1973, S. 121, 207 und Karte Nr. VIII; H.-J. Beier, Die Kugelamphorenkultur im Mittelelbe-Saale-Gebiet und in 
der Altmark, Veroffentlichungen des Landesmuseums fur Vorgeschichte in Halle, 41, Berlin, 1988, S. 57; M. Szmyl, Die 
Kugelamphorenkultur und die Gemeinschaften der Steppenwald- und Steppenzone Osteuropas. Der Forschungsstand 
und die Forschungspcrspektiven im Grutidriss, in B. Hănsel und J. Machnik (Hgg.), Das Karpatenbecken und die . 
osteuropăische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000-500 v. 
C/îr.), Siidosteuropa-Scmifteo, 20 (Priihistorische Archaologie in Siidosteuropa, 12), Mtinchen, 1998, S. 221. :;

Andererseits wies eine aliere Statistik iiber die Situation der KAK in Polen darauf hin, dass cntsprechende 
Siedlungen nur im Nordwesten Polens und keine im Weichsel-Dnjepr-Dnjestr-Raum festgestellt werden konnten. Vgl. hierzu . 
T. Wislanski, Kultura amfor kulistych u» Polsce polcno-zachodniej, Polskie badania archeologiczne, 13, Wrociaw/ 
Warszawa/Krakdw, 1966 (ldinftig unter T. Wislanski, 1966), S. 261. Spăler idenîifizierte T. Sulimitski (vgl. a. a. O-, • 
Karte Nr. V) einige KAK-Siedlungen zwischen Weichsel und Slyr, bestătigte jedoch ihre Abwesenheit in Wolhynien und 
Podolien. Heute habcn wir die neue Nachrichlen Uber KAK-Siedlungen in Kujawia und Wolhynien (M. Szmyt, Globtdar 
Amphora Culture in Easiern Europe. Present state of research and possibilites for future srudies, in BPS. 4, 1996. 
S. 25f.; S. V. Shelornentsev, Settlement of Globular Amphora Culture in Peresopnitsa, the Volhyniu region (Ukrcrinc), i11 ' 
BPS, 4, 1996, S. 70-78). " i

8Ş. Cucoş, a. a. O., mActaMN. 19, 1982, S. 255.
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Gewiss ist das Vorkommen von Grabstătten ein Beweis fur die Bewohnung eincs beliebigen 
Gebiets, der Zusammenhang zwischen diesen Grabstătten kann jedoch nur unter Miteinbeziehung anderer 
Faktoren erlâutert werden. Gerade aus dieaem Grund wurde slets auch der Lage der Grabtsătten der KAK 
Aufmerksamkeit geschenkt, wobei es sich herausslellle, dass diese in der Regel sowohl an trockenen Orten 
(Terrassen, Hohen) unweit von Flussen bzw. Seen, als auch auf den sudlichen Abhăngen der Taler’ 
vorkommen. AuBerdem gibt es isollerte Grăber auf Hohen auch m den neolithisdhen Kulturen Nordeuropas 
(vom Typ Bpstrup im Norden Jutlande), von wo aus vermurlich der Brauch sich im Lauie der lEpochen - etwa 
bis zur Friihbronzezeit - zum Norden und bis hin zur Mitte Deutschlands ausgestreckt hat9 10. Eine eingehende 
Untersuchung des Mittelelbe-Saale-Gebiets, die 204 Grăber an 175 Orten umfing, hat die Erkenntnis zutage 
gefordert, dass die meisten KAK-Grăber in rdlativ hohen Tăierii vorkamen, und zwar insbesondere auf den 
dstlichen Abhăngen dieser Hohen11, so wie roan das auch imFall Maslacăn festfitellen koimtei

Zugleich wurden viele weitere Grăber der KAK im subkarpatischen Gebiet des Krcises Neamţ 
gefunden, welche an ăhnlichen Orten lagen: auf der hohen Terrasse des FluBes Bistriţi (Brăşăuţi und Piatra 
Neamţ12) oder auf den Hohenabhăngon wie in Bârgăuani (auf dein ostlichen Abhang) und Deleni-Piatra 
Şoimului, Maslacăn und Şerheşli (auf dem ostlichen Athnng)13. Edes erhărtet den einbeitlichen Chatakter 
dieser Grabtypen.

7.2. Die Grabhdhle. In den letzten Jahrzehnten konnte man einen immer stărkeren Trend in der 
Archăologie -feststellen, der daraus besteht, alle von den versohiedenen Grablagen gelieferten Hinweise 
erschdpfend zu analysieien. So kann z.B. in diesem Kontext die KorTelîerung der Grabtiafe urni des sozialen 
Status des Verstorbenen von hohem Interesse sein. Obwohl das keineswcgs zu sicheren Resultaten fiihrt, - da 
viele Faktoren (z.B. ein auBergewohnlicher Tod: Mord, Selbstmord, Tod eines Sektenanhăngers oder eines 
Mitglieds anderer Religionen usw.) dabei unberucksichtigt bleiben konncn die Tiefe der Grabhohle und ihr 
Verhăltnrs zu anderen Morkmalen des betreffenden Grabs (Bauart, GroBe, verwendetes Material, Inventar, die 
Art und Weise, wie der Leichnam gelegt wurde usw.) als wichtige Elemente der archăologisch-histortschen 
Interpreta tion fungieren14.

Wie bereits erwăhnt, erschienen im westlichen Profil in der zu mutmaBenden Tiefe der Grabhohle zwei 
FluBsteine, die diu Uberreste einerMai kierung der Grabstătte von Mastacăn darzustellen scheinen(Abb. 2/1). 
Die Markierung der Grabstătten an der Erdobefflăche bildet seit jeher ein wesenthches Element des Toten- 
bzw. Ahnenkiilts15, so dass eine solche Praxis auch im vorliegendcn Fall nicht iiberraschen kann.

1.2A. Tidfe. Ich mache nochmals darauf atttmerksam, dass die Tiefe, in der die Grabstălle von Mastacăn 
erschienen ist, 0,80 numaB. Fur andere Gebiete der KAK het man dagegeh nur dlirftige Informationen 
sammeln konnen. Im Falie Sachsens z.B. ersdhienen die Grabhohlen in 0,40 m/0,60 m bis 1,20 m Tiefe16, 
wăhrend imMittelelbe-Saale-Gebiet die gemessenen Tiefen von 0,50 m bis 1,0 m reichten17.

7.2.2. •OrientieniRg. Untersucht man die Grabstăttanebene, so kann man aiihand der dângsten Seite 
feststellen, dass die Ortentierung der Grabstătte Osl-West oder West-Ost war. Eigentlich ist dieser Parameter 
auch dadurch beeinflusst worden, dass die Ettie absichtlich so gegrâben wurde, dass die zum Errichten der 
Grabstătte dienenden Sleinplatten unkompliziert gestelll werden konnten, aber auch so, dass das Beslaltungs- 
zeremoniell ;uribeeintrăchligt erfolgte. Man kann schllissfolgem, dass die Orientierung der Grabhdhle

9V. Weber,.a. a. O.,S. 178.
10 K. Ebbesen, Nordjvske gravkister med indgang. Bpstrup-kistenie, in Aarb0ger for Nordisk Oldkyndighed og 

hixtorie, K0benhavn, 1983 (1985), S. 63.
11 Il.-J. Beier, a. a. O., S. 49 und 58.
12 C. Matasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, Sonderheft BCMl, 31, 1938 (1940), 97, S. 37. Vgl. dazu 

Ders.. Descoperiri arheologice tn raionul Piatra Neamţ, in Materiale, 5, 1959, S. 723f. Einen Teii der Informationen 
schulde ich meinem verstorbenen Kollegen vom Piatra-Heamţ-Mnseum, Aurel Buzilă, in deseon Begleitung ich die 
Entdeckungsorte Bârgăuani und Şerbeşli besichtigt habe.

13 Ş. Gucoş, a. a. O., in MemAntiq, 9-11, 1977-1979 (1985), S. 141 ff.; G. Dumilroaia, a. a. O., S- 71, 74 und 76.
14 A. Pollex, Grabtiefen als indikator gescllschaftlicher Strukturen, in EAZ, 42, 2001. J. S. 109-121.
15 Die “Cisten" vom Typ Bostrup waren mit Steinpaketen hermelisch tiberlagert, nmchina! anhand von Mischungen 

aus Hlintşplittern (vgl. K. Ebbesen, a. a. O.. S. 63).
16 V. Weber.fi. a. O..S. 170.
I7H.-J. Beter.fi. a. O.. S. 50.
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derjenigen der Steinkiste folgte, d.h. von Norden nach Suden. In Sachsen gibt es Grabhohlen, die mehrheitlicp 
eine Nord-Siiden-, gelegentlich aber auch eine Ost-West-Orientierung aufweisen, wobei groBere oder kleirie^ 
Abweichungen von dieser Oiientievnng (N-S) naturgemăB vorkonamen kbnnen18. ’■

7.2.3. Dic Fomi der Grabhdhle von Mastacăn ist quasi trapezformig, mit gerundelen Ecken. In den'-
Gebieten der KAK waren die Grabhohlen in der Regel rechteckig, wobei auch die ellipsen- und trapei 
formigen nicht fehlten19. Die naheliegende Erkliirung fur diese Formvariation besteht meines Erachtens darin-. 
dass die Grabhohlenfonn einem prăziscu, ritualgemafien Projekt folgte, auf Grund dessen GroBe, Bauan ufl* 
Inhalt der Sieinkiste bestimmt wurden. -

7.3. Der Steinbau (“Ciste”). Die Grabstătte von Mastacăn kann in den ersten, von T. WislanskP
beschriebenen Grabtypus der KAK eingestuft werden. Diesem Typus begegnet man hauptsăchlich im" 
Nordwesten Polens: Das sind mal flache Grăber, mal Hiigelgrăber, welchc solche “Cisten” aus Sleinplatten - 
oder aus Steinblocken aufweisen20. Ohne auf die Beschreibung der vorlicgenden Steinkiste nochmals zuruck- 
zukommcn, bctone ich hier nur die ungewohnlich komplizicrle, freilich gewissenhafte Bauarl der GrabstStte 
von Mastacăn. Einen einmaligen Charakter besitzt sie dadurch, dass sie doppelte Wănde halte, wobei die 
AuBenwănde reine Stiilz- und Schonfunklion crfullten. Besondere Aufmerksamkcit vendienen auch die 
Festigungslager an den langen (West- und Ost-)Seiten der Innenplatten sowie die Einrichtung eines Fensters. 
in der westlichen AuBenplalle. - '

73.1. Oricntierung der Steinkiste. Obwohl die Orientierung der KAK-“Cisten” auf keine Bauvorschriften, 
hinweisen, kann man allerdirigs zwei allgemeine Tendenzon nermen: Diese sind entweder von Osten nadi- 
Weslen oder von Westen nach Osten, und von Norden nach Siiden oder von Suden nach Norden orientiert. Es 
scheint, dass die allgemeine Orientierung der megalithischen Grăber von Norden nach Siiden Jiitland (der . 
B0strup-Gruppe) spezifisch war, wăhrend die skandinavischen und mittcldeutschen Gruppen eher die. 
Orientierung von Osten nach Westeit befoigt fiaben21. Trotzdem ferilen im KAK-Gebiet auch die von Norden . 
nach Siiden oder vou Siiden nach Norden orientierten Steinkisten nicht, wie nicht zulctzt der Fall von: 
Mastacăn zeigt, wobei leichte Abweichungen von dieser Ausrichtung moglich sind. Obwohl die Mehrheitder • 
Grăber im Mittelelbe-Saale-Gebiet von Osten nach Westen orientiert sind, kommen auch hier vierzehn von} 
Norden nach Siiden orienttcrte Steinkisten vor, z.B. in Menz (Kreis Burg), Langeneicirstade-Niedereichstadi 
(Kreis Querfurt) und Zorbig (Kreis Bitterfeld)22. Auch in Mecklenburg sind von Siidosten nach Nordwesten 
orientierte Steinkisten zu finden (vgl. Nr. 2 in Zernin, Kreis Biitzow)23. Dagegen wiegt im Falie der ăhnlichen 
Grăber aus dem polnischen KAK-Gebiet, darunter Czulczyce Kolonia24 und Sahryn-Hrubieszow (N-S)25, ' 
die Orientierung von Nordwesten nach Siidosten vor. Die Gruppe Lublln ist freilich duieh eine andere 
Orientierung charakterisiert (Ost-West), so dass die Entdeckung von Sahryn eher ein Zengnis Fiir dic 
kontinuierliche Migration vom Nordwesten sud- und siidostwărts darstellt26. v

Nicht ganz zufălligerweise gibt es eine ziemlich hohe Anzahl von “Cisten” in der moldauischen Gruppe 
der KAK, die der Nord-SUd-Achse (oder Siid-Nord) entlang gebnnt wordan sind, obgleich viele darunter nicht

.• 'ii

18 Ebd. (OSO-WNW); V. Weber, a. a. 0.\ A. Kokowski und J. Scibior, Bemerkungen zur regioncilen Gliederuni 
der Ainphorcnkultur in Polen, in Acta Praehistorica el Archaeologica, 22, 1990. S. 40 (Sandomierz, M II).

19 T. Wislanski, a. a. O., 1970, S. 259.
20 Ebd.; V. Weber, a. a. (9., S. 170; M. Dinu, Sondajul arheologic de la Dolheştii Mari (r. Fălticeni, reg. Suceava). 

in Materiale, 6, J959, S. 216 (M 2).
K. Ebbesen, a. a. O., S. 62 und 64; H. Achner, J. Weber, Ur- undfriihgeschichtliche Funde des Brauitschn'ei-. 

gischen fuwdesrnuseums aus Sachsen-Anhalt, in Forschungen und Berichle des Braunscluveigischen LandesniusettnU, 
Bd. 3. Braunschweîg, 1994. S. 26.

" H.-J. Beier, a. a. O-, S. 58,97, 126F. und 130. .
23 E. Schuldt, Neolirische Grăber bei Zernin im Tarnow er Foi st, Kreis, Biitzow, in Bodendenhualpflege fa 

Mecklenburg. 1969 (1970), S. 15.
■4 B. Borowska, A. Bronicki, G. Mazur. A Grave of the Globular Amphoru Culture at Czulczyce Kolonia, site 6, 

Sawin conwtune, Lnblin Vaivodship, in S. Kadrtnv (Hg.), A Timiing of Ages, Im Wandel der Zeiten, Jubilee Book 
Dcdicated to Professor Jan Machnik on His 7(1h Annivcrsary. Krakow. 2000. S. 74 und 82.

A. Kokowski und J. Scibior. a. a. O.. S. 40.
20 Ebd., S 44.
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. ţu gefunden wurden: Brăşăuţi (N-S)27; Bârgăuani (SSO-NNW)28 - hier allerdings wurde das Grab 
anscheinend durchgewiihll, so dass eine urspriingliche NNW-SSO-Orientierung zu vermuten ist; fur Deleni- 
piatra Şoimului (Calu) wurde die Orientierung N-S initgeteilt, welche von den vor Ort geschossenen Fotos 
und durch das Vorkommen eines schmalen Lochs (“Loch der Seele”) in der Westplatte29 bestătigt wird 
(Abb. L2/1-2); schlieBlich Gârceni (N-S)30.

7.3.2. Form und GroBen. Bereits seit dem Hochneolithikum, ohne dass man'dâs Phănomen bis heute 
auf Grund der sozialen Aspekten, des Rituals, oder wie auch immer, erklaren konnte, Irat sich im Nordun 
Europas die denkmalartige Gestaltung der Graber durchgesetzt31. Fur die Gruppe B0strup z.B. sind solche 
steinemen Totenkammer bekannt, deren Formen variieren (rechteckig, trapezformig, bimenformig), wăhrend 
es im Falie der letzten Phasen der Trichterbecher-Kultur (Waltemienburg-Bemburg) holzeme und steineme 
Denkmăler gibt32. Im Falie dei westlichen, der polnischen oder der ostlichen Gruppe der KAK wiegen die 
rechteckigen oder trapezformigen Grăber vor33. Auch der moldauischen Gruppe ist eigen, dass die Steinrăume 
viereckig (Bârgăuani, Gârceni, Suceava)34 oder trapezformig (Basarabi-Preuţeşti, Dolheştii Mari)35 sind.

In der KAK-Gruppe aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet Wurden zwei Typen von steinernen Kăsten 
identifiziert, darunter einer, dessen Lănge bis 2,0 m reichte, und ein anderer, tiessen Lănge 1,50 m nicht 
Ubertraf36. Soweit die Informationen reichen, konnten die Steinkisten sowohl in Kujawien, als auch in der 
Ostgruppe sogar eine Lănge von 2,20 m oder seltener von 3,40 m haben37. Auf diesen Aspekt hin befragt, 
gehoren die in der Moldau bisher entdeckten Grabstătten vielmehr der Gruppe kleinerer “Cisten” mit 
durchschnittlrcher Lănge von 1,50 m. In Basarabi-Preuţeşti und Bârgăuani war die festgestellte Lănge des 
steinemen Raumes von 1,40 m; m Deleni-Piatra Şoimului (Calu) maR sie 1,55 m, in Gârceni 1,60 m und in 
Suceava 1,50 m38. Wie bereits gezeigt, war die “Ciste” von Mastacăn parallelipipedisch, leicht trapezformig 
im Grundriss, mit fast gleich langen nbrdlichen und siidlichen Seiten, wobei nur die Westplatte etwas lănger 
((,20 m) als die Ostplatte (1,04 m) war. Beurteilî man aber die Grofien der Grabstătie anhand der 
AuBenplatten, so reicht ihre Lănge bis zu 1,60 ,m. Doch, egal welchen Parameter man verwendet, stellt die 
“Ciste” von Mastacăn keine Ausnahme von den ubrigen moldauischen Grabstătten der KAK, deren Langen in 
der Regel zwischen 1,40 m und 1,60 m messen.

Die Breite der “Stetnkammer” mafi ca. 0,70 m, wobei die Sudwand die entsprechende Nordwand nur um 
4 cm ubertraf. In Gârceni und Suceava wurden idemische Breiten, von ca. 0,65 m39, gemessen, wăhrend die 
entsprechende Breiten in Fehrenbruch von 0,60-0,80 m, in Dingelstedt von 0,80-0,90 m und in Sahryn- 
Hrubieszow und Czulczyce Kolonia sogar von 1,40 in bzw. 1,30 m (an der Sudseite) bis 1,90 m (an der

27 C. Matasă, a. a. O., In BCMl, 3i, 1938 (1940), 97, S. 38.
28 Ş. Cucoş, a. a. 0.,S~ 141;G. Dumitroaia, a. a. 0.,S. 71.
29 Ebd., S. 74. Die Fotos wurden von demselben Kollegen vom Piatra-Neamţ-Museum, AuTel Buzilă, geschossen, 

dem ich nicht nur aus diesem Grunde (vgl. auch Anm. 12) ein tmmer freundliones Andenken bewahre.
A. Florescu und M. Florescu, Sondajul de la Gîrceni (r. Negreşti, reg. laşi), in Materiale, 6, 1959, S. 223; 

M. Szmyt, Between west and easi. People ofthe Globular Amphoru Cutture in Eastern Europe: 2950-2350 BC, in BPS; 
8,1999, S. 29 (in Podolien wiegt bis auf wenige Ausnahmen die Orientierung NW-SO oder N-S vor).

3t H. Behrens, a. a. O., S. 227ff.
32Ebd.\ K. Ebbesen, a. a. O., S. 63.
33 V. Weber, a. a- O.; H.-J. Beier, a. a. O-, S. 54; A. Kokowski und J. Şcibior, a. a. Or, B. Borowska, A. Bronicki,

G. Mazur, a. a. O., S. 75.
' A. Florescu und M. Florescu, a. a. Or, V. Spinei und M. Nistor, Un mormînt din lespezi de piatră în nordul

Moldovei, in SCIV, 19, 1968, 4, S. 621; G. Foit, Două morminte ale culturii amforelor sferice descoperite la Suceava, in 
Studii şi materiale. Istorie, 3, Suceava, 1973, S. 217; Ş. Cucoş, a. a. Or, G. Dumilroaia, a. a. Or, V. Mihailescu-Bîrliba,
M. Szmyt, Radiocarbon chmnologx ofthe Moldavian (Şiret) Subgroitp ofthe Globular Amphora Culture, in BPS, 12, 
2003. S. 88. ‘

33 M. Dinu, a. a. O.; V, Mihailescu-Birliba, M. Szmyt, a. a. O., S. 85.
39 H.-J. Beier, ci. a. OS. 54.

A. Kokowski und J. Scibior. a. a. Or, B. Borowska, A. Bronicki, G. Mazur, a. a. Or, M. Szmyt, a. a. O., S. 25f. 
tDie ‘'Cisten** in Wolhytiien messen 2 m x 1 m, wăhrend die in Podolien 1,5-2 m x 1 m messen).

A. Florescu und M. Florescu, a. a. Or. G. Foii. a. rt. Or, Ş. Cucoş. a. a. O.. S. I41f ; G. Dumitroaia. a. a. O., S. 71 
und 74; V. Mihailescu-Bîrliba. M. Szmyi. a. a. O-, S. 85 und 88.

■’ A. Florescu und M. Florescu. a. a. Or. G. Foit. a. a. O.. S. 218.
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)
Nordseite)40 waren. Auch was die Tiefe der “Steinkammer” von Mastacăn (0,40-0,50 m) beirifft, unterscheidet î 
sich diese nicht allzu sehr von anderen Grabstăiten der KAK, wie man anhand der Falie von Brăşăuli (0,60 m), 1 
Dolheştii Mari (0,65 m), Basarabi-Preuţeşti (0,50 m) crier Suceava (0,40-0,50 m) beurteilen kann41. ’ ‘J

Mit Deckel und Boden bzw. nur mit einem dieser beiden Elemente versehene sicineme Kăsten wurden J 
nicht nur in Mastacăn ausgegraben. Sie waren aus einer oder.mehreren Sleinplatten gebildet und erschienen i 
bei mehreren in der Moldau entdecklen Steinkisten (Basarabi-Preuţeşti, Brăşăuţi, DeJeni-Piatra Şoimului, " 
Dolheştii Mari, Piatra Neamţ une' Suceava)42. . -

Die Verdoppclung der Sleinplatten der Grabstătte halte mit Sicherheit Stiitz- und Schonfunktion fur 
die innere Steinkammer, welche den Leichnam barg. Dies wird um so auffălliger, wenn man die Grabstătte. 
von Mastacăn, aber auch sonstige, ahnlich gebaute Grăber untersucht. In Bârgăuani z.B. konnte man eine • 
Festigung der Ost- und Noreseiien mittels Aribringung von zusătzlichen Steinplatlenreihen beobachten, \ 
wăhrend im Falie Gârceni nur die Ostwand durch eine zusătzliche Platte gestiitzt wurde43. Von aHen 
entdeckten Grăbem liefert jenes von Delcni-Piatra Şoimului (Calu) die deutlichsten Hinwcise auf den Zweck ' 
der Verdoppelung der Steinkistenwănde: d.i. die Konsolidierung und die Schonung der “Totenkammer” und .1 
ihres begieitenden inventars (Abb. 12/1-2). ■ 1

Das SUitzen der Steinkiste des Grabs mittels anderer Steinplatten oder einfach nur mittels kleinerer oder vi 
grbBerer (Flufi-)Steine konnte vorzuglich in Podolien, aber auch bei den KAK-Entdeckungen aus dem ; 
Elbental44, in Dingelstedt, Fehrenbruch, Menz und Schonebeck (Abb. 9/2-3) dukumentiert werden. Die 
naheliegenuc Analogie mit dem vorriegendeic Făli trifft man in der Steinkiste von Dingelstedt (“Wilmke : 
BergM)i die dumte, fein und regelmăBig gehauene. schr exakt aneinander befestigte Innenplatten aufwies, 
wăhrend letzterc an allen AuBenseilen entweder nordlich und siidlich von massiven, quasi parallelipipedischen 
Steinblocken, oder aber ostlich und westlich, d.h. an den engeren Seitcn, von zusammengeballten kleineren 
Sleinen flankiert waren, wobei vor allemianr ostliclien Ende diirne, iin Haibkreis gestelile Sleinnlaţteu das : 
Grab zu schonen schienen (Abb. 9/2).

Ein weiteres Beispiel fur die vorliegende Diskussion ist die Steinkiste von Kalbsrieth, die sich in 
demselben Gebiet befindet. Alle vier Seitenplatten der “Hauptkammer” wurden sorgfâltig gehauen und gut / 
aneinander befestigt. Mehr noch: Es scheint, dass die langen Steinplatten, genau wie im Fall von Masincăn, 
speziell eingemeiBelte Lager aufwiesen, in denen die enisprechenden Platten der engeren Seiten angebracht. , 
worden sind45 (Abb. 9/1).

Zwei der Enldeckung von Mastacăn eigentumliche Aspekte heben meines Erachtens ihre Einmaligkeit 
hervor: Diese waren die Form der langen lateralon Steinplatten und das Fenstcr in der westlichen AuBenwand. 
Wendet man sich auch nur fluchtig dem Lageplan der Grabstătte von Mastacăn zu (Abb. 1), so kann man die. 
auBerordentliche, der Emchtung des Innenraums getragene Sorge unmoglich ubersehen. Die AuBenplatten. 
hatten meiner leitenden Hypothese zufolge keine andere Rolle, als den wichtigeren Innenraum zu behuien, 
deren Funktion die des eigentlichen Sargs ist46. Neben der sorgfăltigen Befestigimg der Steinplatten und der, 
Dămmung aller LUcken zwischen den Wănden mit Erdmasse, Steinbrocken und Kieselslein, kann man noch 
die Schnittform der langen lateralcn ostlichen und westlichen Steinplatten fur besonders gelungen halten.

An ihren Sudenden, wo die kurze Platte gut befestigt ist, und die FtiBe des Verstorbenen vermutlich 
lagen, wurden die langen mtcraleu Stciinplallen konkav gehancn, wobei die somit entsiandcnen Wolbungen

40 E. Sproekhoff, Die nordische Mcgalithkultnr, in Handbuch der Vrgeschichte DeutschUmds, Bd. 3, Berlin u.
Leipzig, 1938, S. 52; E. Wesarg. Ein jungsteinzeitlidxes Steinkistengrab von Dingelstedt, Kreis Halberstadt, in Nordhaner 
Jahrbncb, Verdjfentlicluwgen des stcidtischcn Musenms Halberstadt, 8, 2. 1965/1966 (1967), S. 7; A. Kokowski und 
J. Scibior, a. a. 0.\ B. Borowska, A. Bronicki. G. Mazur, a. a. O. .

41 C. Matasă, a. a. G.\ G. Foit, a. a. 0 \ V. Mihailescu-Bîrliba, M. Szmyt. a. a. OS- 85 und 92.
42 C. Matasă. a. a. O.; Ders.. a. a. O., in Materiale, 5, 1959, S. 724; M. Dinu, n. a. O.: V. Spinei und M. Nistor. .

a. a. O.. S. C2lf.; G. Foit, a. a. O. .
43 A. Floreseu und M. Florescu. a. a. 0.\ Ş. Cucoş, a. a. O.. S. 141; G. Dutnitroaia, a. a. O.. S. 71.
44 E. Sproekhoff. a. a. O., S. 521. und Abb. 66; E. Wesarg, a. a. O.. S. 8. Abb. 2; H.-J. Beiei, a. a. O., S. 5 Uf.. Abb. 4/2.

5/1.6/1 und S. 97. I05IT.; V. M-nleyev. Selccrcd Graves of Globular Ampltorti Cnlture front Volhynia and Podolia • 
(Ukraine), in BPS. 4. 1996. S. 571'. und Abb. 3 (Duvge. NW-SE}; M. Szmyt, a. a. O.. S. 25. .

J' U.-J. Beier.n. a. O..S. 51. Abb. 4/9 und S. 129ff. /
411 Ebd.. S. 54 (Die “Cistcn" scheinen liolzerne Toienkammer nachzuahincn). .
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nach auBen, d.h. einerseits ostwărts, andererseils westwărts orientiert waren. Die auf diese Weise erhaltene 
Form macht wahrscheinlich ein Schiffskiel oder eine Schlittenkufe nach. Es ist wohl mbglich, dass man dadurch 
die Totenkammer mit einem der erwâhnten Fahrzeuge hat vergleichen wollen. Eine solche Interpretation konnte 
Sei es auch nur in kargen Ziigen ein Bestattungsritual der KAK-Trăger als wichtigen strukturellen Teii des 
religiosen Systems letzterer umreiBen.

Die Lebensauffasung, die Wehanschaiming als Fundament des religiosen Glaubens wurde oftmals im 
Falie der Naturvdlkern anhand ihrer Bestattutigsbrauche veranschaulicht47. Alle Merkmale der KAK weisen 
auf ihre Zugehorigkeit zum nordlichen Kulturkreis hin48. In der bronzezeillichen Mythologie des Nordens 
rtihren die Moglichkeil tind das Bild einer Reise ins Jenseits von der Einheit der drei Weltsphăren her: unten 
gahnt sich die Meeres- und TDtenwelt mit der Necht, der Finstemis und dern Mond als Atbilmten, in der Mitte 
erstreckt sich das trockene Gebiet der Lebenden, oben thront in blendendem Sonnenlicht das Paradies. Anders 
gesagt, war der Tod mit dem Meer assoziiert, wâhrend das Leben mit der Erde, und das Paradies mit dem 
Himmel49. Fahrt man mit diesen freilich hochst spekulativen Argumenten Fort, so kann man annehmen, dass 
die Steinkisteiven Mastacăn auf Grund der zwei langeu Steinpialteu curs Bild eiues Schlffs suggeriiert. Folgtich 
bedeute das Grab nichts anderes als das Mittel, anhand dessen der Verstorbene (seine physische Kamponente 
?) von der Welt der Lebenden, von der Erde in die Totenwelt, d.h. aufs Meer, gelangen konnte.

Aaeh das letzle Bauelement, auf welches ich weiter unten zariick kommen werde, kann anders als 
innerhalb dieser Rahmeninterpremtion nicht veistaaiden werdeu. Es handeh sich nămlich nm das in die lunge 
westliche AuBenwand gehauene Fenster. Man hătte erwartet, dass diese Nische noch im Innenraum, in der 
eigentlichen Totenkammer eingerichtet wird. Dies geht daraus hervor, dass sie, obwohl keine Analogie 
im KAK-Bereich festgestelll werden konnte, doch die Rolle eines Seelenlochs erfiillt.

Die bekannten megaîithischen Denkmaler, darunter einige, die zur KAK gehoren, weisen aicht aelien 
solche fur die Bestattungsbrăuche typische Elemente auf. Einige dieser Grabstătten besitzen neben der Toten- 
kammer sogar einen Eingang, der gelegentlich mit Tur und steinemer Zugangslreppe ergănzt werden kann, 
wâhrend andere zwei lnnenrâume haben50.

Die Dunchbohruag einer Wand der Steiokiste zwecks Befreiuug der Seele van dem in der Erde 
hinterlassenen Korper und von der Steinkiste selbst hat fur Nord- und Westeuropa einen allzu gewohnlichen 
Bestattungsbrauch dargestellt, aber sie kommt, wenn auch seltener, auch bstlicher, im heutigen mitteldeutschen 
Gebiet (20) oder im norddeulschen KAK-Bereich, Westfalen und Hessen vor51 52. Wenn tnan die erhahenen 
Fotos der Steinkiste voa Deleni-Piatra Şoimului (Caiu)32 niiner betrachtet, so stelit mim die Prâseaiz eines 
solchen Seelenlochs in der Nordhâlfte der Westplatte fest (Abb. 12/1-2). Das ist ein klarer Beweis da fur, dass 
der erwăhnte Brauch auch bei den Tragem der KAK in der Moldau einheimisch war, und dieser Hinweis wird 
noch wichtigcr dadurch, dass eine gewisse Rekurrenz des Phănomens anhand der ăhnlichen Situation in 
Mastacăn entersirichen werden kann.

. Die besondere Art und Weise, wie dieser Branch nun in Mastacăn vollzogen worden ist (Nische in der 
AuBenplatte), kann nicht dariiber hinweg tăuschen, dass man es auch in diesem Fall mit demselben Phănomen 
zu tun hat. Ein zusătzliches Argument im Sinne der obigen Ausfuhrungen bildet das Grab von Sahryn-

47 T. Arteiius, Borioglomda fdrestdUnhigar. Begrovaingsritual och begravningspiats i Uailandsk yngre jamntder, 
Gotarc Series B, Gothenburg Archaeological Theses 15, Goteborg, 2000, S. 232.

4BE. Sprockhoff, a. a. D..S. 129.
49 R. Bradley, Dead soles, in A. Gustafsson & H. Kanlsson (Hgg.), Glyfer och arkeologiska rum - en vănbok till 

Jarl Nordbladh, Gotarc Series A, Novum Grafiska AB, Goteborg, 1999, S. 662f.
50 K. Ebbesen, a. a. O., S. 62f.; H.-J. Bcicr. a. a. O., S. 67 (die mit Gang versehenen KAK-Grăber aus dem Gebiet

Allmark-Lilneburg): P. Persson & K.-G. Sjogreru Fciibygdens gănggriftcr. Del I. f/ndersokningar 793.5-/955, Gotarc 
Series C 34, Goteborg, 2001, S. 239. '

51 G. Schwantes, Ahj Deutsclilonds Urgeschichte, Leipzig, 1913. S. 93; E. Sprockhoff, a. a. O., S. 121; H. 
Behrens, a. a. O., S. 235; B. Borowska, A. Bronicki, G. Mazur. a. a. O., S. 75 und 77. Ich frage mich, ob nicht auch die 
*n jenen Schădeln oftmals festgestellten Schlăge, die in den Grabstălien der Westgruppe der KAK entdeckt wurden, in 
diesem Sinne interpretiert werden kbnnten (vgl. H.-J. Beier, a. a. O., S. 60; G. Lidkc, und J. Piek. M(mipiilatioiissţ?uren

- un mensciiliclien Schadelresten des Neolithikums in Mecklcnburg-Vorponunern, in Bodendenknudpflege in Mecktenburg- 
Vorpommem. 46, 1998 (1999), S. 5 1,58 und 71).

52 Siehe Anm. 28.
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Hrubieszâw (Kreis Werbkowice). dessen Innenraum ebenfalls an der westlichen Seile eine leicht seitwarts 
geruckte Steinplatte aufweist, so dass man dadurch lăut der Forschung einen Eingang ins Grab verschafft hat > 
Das Skelett war zusammengekrummt, den Kopf nach Suden, nas Gesicht nach Osten53. Ich hin geneigi 
anzunehmen, dass diese Offnung hinter dem Kopf des Verstorbenen ein Seelertloch suggeriert und tiariiber. ■ 
hinaus wenigstens in ihrer Inlention mit der Nische von Mastacăn ziemlich âhnlich ist. Man kann nocby 
hinzufugen, dass solche Fenster in den Wănden der Steinkisten der KAK-Grabstătten aus Wolhynien und;- 
Podolien oftmals signalisiert wurden54. y

7.4. Die Legung des Leichnams. In Mastacăn wurde der Verstorbene, wie oben gezeigt, in diey 
Steinkiste der Ausrichtung letzterer entsprechend gelegt. Die Beobachtung eines Zusammenhangs zwischen';' 
Leichen- und Kistenstellung bewahrheitet sich im Falie anderer Begrăbnisse innerhalb des KAK-Gebiets. FQr-. 
den vorliegenden Fall gilt, dass der Verstorbene etwa nach der Nord-Sud-Achse gelegt worden ist. . ;

Korreliert man die Unlersuchungen vor Ort mii logischen Deduktionen, so kann man vermuten, dass das " 
Skelett zusamengekrummt und auf seiner linken Seite gelegt war, das Gcsicht nach Osten. Eine solche • 
Stellung ist gar nicht ungewbhnlich unter den sonstigen Grabstătten der KAK, obwohl Ausnahmen von der ■; 
Regel immer vorkommen kfinnen55. Zusammengekruinmte Gebeine wurden auch m den Grăbeen von 
Basarabi-Preuţeşti (Kopf nach Osten), Deleni-Piatra Şoimului (Calu), Dolheştii Mari und Gârceni56 57 entdcckt 
wobei einige Variationen innerhalb'der KAK meistens nur dem Detail gelten, wie z. B. die Seite, auf der der . 
Verstorbene gelegt wird: auf der linken, auf der rechten, oder seltener sogar auf dem Riicken . ;•*

Zugleicli kann man die Entdeckung von sporadischen Eindscherungsgtabeni rialn ignorieren, obwohl 
das Hauptbestatturtgsritual innerhalb der KAK doch die Beerdrgung ist58. Einăscherungen kommen mich in 
der moldauischen Gruppe (Brăşauţi und Suceava)59 60 vor, sie werden jedoch meistens fliichtig behandelt .

Man kennt nicht allzu viei liber den Beerdigten von Mastacăn, obgleich von der Entdeckung der , 
Grabstaite und der Oberreichnng der Gebeine zwecks ihrer Uniersuchung ifber zwanzig Jahre vergangen sind. 
Lediglich einige minimale anthrtipologische Angaben wurden uns miindlich mitgeteilt, die folgendermaGen zu 
reslimieren sind: In der Steinkiste wurde ein einziger Leichnam gelegt, der einem Jlingling (von 16-18 Jahren) 
angehort haben muss61. Das ist natlirlich nicht viei, wenn auch solche Infortnationen einiges angesichts des 
verwendeten Rituats aufzuklăren verniogeir. Dte Analyse von anderen Gebeinen in den Steinkisten der 
moldauischen KAK-Gruppe bestatigl die Anwesenheit einer von den iibrigen neolithischen Menschengruppen ’

53 A. Kokowski und J. âcibior, a. a. O., S. 40 und Abb. 4. =
54 T. Wislahski, a. a. O1966, S. 63. 1
55 E. Sprockhoff, a. a. Or V. Weber, a. a. O., S. 185; H. Behrens, a. a. O., S. 121; E. Kirsch, Funde des y

Mittclneolithikums im Land Brandenburg, Forschungen zur Architologie im Land Brandenburg 1, Potsdam, 1993, S. 100 ; 

(In der Steinkiste von Jahnsfelde, Kr. Seelow, lag das Skelett den Schădel nach Osten). ,
56 A. Florescu und M. Florescu, a. a. 0 \ M. Dinu, a. a. 0.\ Ders., K voprosu o kul'iure sarovidnych amfor na ' 

territorij Moldovy, in Dacia, N. S„ 4, 1960, S. 93; V. Spinei und M. Nistor, a. a. O., S. 622; Ş. Cucoş, a. a. O., S. 142; , 
G. Dumitroaia, a. a. O., S. 74; F. Burtânescu, Globular Amphorae Culture in Moldavia between the Carpathians and 

Prut. Current State ofslic Evidence, in Thmco-Dacica, XXIII. 2002, 1-2, S. 121.
57 E. Sprockhoff, a. a. 0.\ V. Weber, a. a. O., S. 171 und 186; H. Behrens, a. a. O., S. 121; T. Sulimirski, a. a. 0.,

S. 39 und 46; H.-J. Beier, a. a. OS. 58.
58 E. Sprockhoff, a. a. Or, H. Behrens, a. a. 0. \ T. Wislanski, a. a. O.. S. 259; T. Sulimirski, a. a. O., S. 43f;

I. K. SveSnikov, Kultura sarovidnvc.h amfor, SAI VI-27, Moskva, 1983, S. 13; H.-J. Beîer, a. a. O., S. 61; A. Kosko, 
M. Y. Videiko, Origins of neolithic-eneolithic cremntion rites in Europe and Sofievka type rituals. in BPS, 3, 1995. ; 
S. 256;M. Szmyt,«. a. a.S. 27. :

59 C. Matasă, a. a. O., S. 37; G. Foit, a. a. O., S. 218; F. Burtănescu, a. a. O., S. 120. .
60 lnfolge der Wiederverwertung der frilher veroffentlichien Entdeckungen wurde klar, dass die altesten Einăscherungs 

grăber aus der Moldau wohl der KAK zugesprochen werden dilrfcn. Vgl. dazu N. Ursulescir, Apariţia înmormântărilor 
tumulare şi a incinerafiei ta ext de Carpaţi, in MemAniiq, 19. 1994, S. 197f.; Ders., Us commencements de rurilisaţio» 
du rite de l’incineration dans le monde proto-thrace du nord de la Moidavie, in P. Roman, S. Diamandi und M. Alexianu 
(Hgg ), The Thracian World af the crossroads ofcivilizations, 1. Bucureşti, 1997, S. 451.

61 Diese Beslimmungen verdanke ich Herrn Nicolae Miriţoiu. Andererseits jedoch sielll die in Mastacăn zu 
beobachtende Lage keine Ausnahme dar, weil die Mehrheit der in der Westgruppe der KAK gefundcnen Skelette eben 

Mimnerskelette sind (vgl. II.-J. Beier. o. «. O., S. 601.
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aiis dem Karpaten-Donau-Raum ausgesonderten Bevolkerung. Aus anthropologischem Gesichtspunkl kann 
n festhalten, dass diese moldauische KAK-Gruppe durch das Vorwiegen von Merkmalen der so genannlen 

Protoeuropoiden charaktenisiert ist, desseit Vertreter eine untypisch groBe MilrelgroBe von 167,15 cm 
(bei den Mannern) maBen. Auch kann man einen ausgeprăgtan Prozess det Brachikephalisation (bei den 
Dolikhokephalen) hervorheben62.

7.5. Inventar
. 7.5.1. Zusammeufetzung des Inventars. Atle Teile und Elemente einer Bestattnng stehen in engens 

Zusammenhang mit dem Ritual bzw. folgen aus seiner Vollziehung. Was das Inventar eines Grabs betrifft, 
kann man nur schwerlich den Unterschied zwischen Opfem mit kosmogonischer Funktion und Opfem mit 
sonstiger, meistens magischer Funktion operieren. Im Falie der vorliegenden Grabstătte scheinen die im 
Innenraum der Kiste aufgefundenen oder mit diesem verbundenen Gegenstănde der zweiten, von magischen 
Vorstellungen geprăgten Kategorie anzugehiiren, wăhrend die Gegenstănde, die auderhalb des Innenraums 
erschienen sind, eher der Kategorie der Opfer mit kosmogonischer Funktion zuzuschreiben sind. Da die 
Kulturanthropologie in ihrem Versuch, Magie von Mythos zu unterscheiden, groBe Schwierigkeiten hat, kann 
die obige Aussage trotz ihrer Plausihilităt nur miihsam argirmehtien werden. Das Opfer berieutet die Weihe 
eines jeden Gegenstands, der mittels gebiihrenoer Handlung, mittels Zeremoniells von der profanen Sphăre in 
die Sphăre des Heiligen hinubertritt63.

Auf Grund ihrer Zugehtjrigkeit zu beiden angenommenen Opferkategorien, konnen die in Mastacăn 
vorgefundeiteo Ohjekle folgenderrnaBen eingestuft werden: 1. Magisches Opfer. Neun (darunter rirei veiloren 
gegangene) Tbpfe und eine Flintschneide im Innenarum der Steinkiste; 2. Kosmogonisches Opfer. FlintmeiBel 
und einige Keramikfragmente (von ritualgemăB zerbrochenen Topfen ?), die auBerhalb des Steinkisteninneren 
gelegt worden sind.

7.5.2. Tapographie nnd Menge. Die 6 Topfe im Innenruurn waren fast syarmetrisch um das Skelelt 
gestellt, wobei ihre Positionen mBgliche Grenzlinien im Norden, Osten und Siiden bildeten (Abb. 1). Obwohl 
sie auBerhalb des Innenraums gestellt worden sind, ergănzen die zwei Topfe auf der Westseite das auf diese 
Weise eingegrenzte Areal. In der einschlăgigen Faehliteratur konnte ich keine ăhnliche Stellung des Inventars 
in sonstigen KAK-Grabstătten finden, doch dies steht vunnutlleh mir dem unvollatăndigen Charakter nnderer 
Entdeckungen und implizite mit ihren gezwungenermaBen oberflăchlichen Beschreibnngen: im Zusammenhang.

In der Interpretation von archăologischen Entdeckungen gilt gewBhnlich die These, dass die in den 
Grăbem vorkommenden Gegenstănde den Sozialstatus des Verstorbenen widerspiegelten. Mehr noch, selbst 
die Position der Gegenstănde wiirde anscheinend gewissen sozialgeprăgten Regeln folgen, und die Unterschiede 
von Grab zu Grab spiegelten nichts anderes als hierarchische Vorstellungen wider64.

Zur Interpretation einer KAK-Grabstătte gehbrt aber auch, dass man den Umfang des Inventars 
bewertet. So betrachtet, ist die KAK eine der kultobjektreichsten Kulturen der Hoch- und Spătsteinzeit 
Mitteldeutschlands65. Die Topfunansiahl eines Grăbs kann von Knhurgruppe zu Kirlturgruppe variieren, wobei
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62 O. Necrasov, M. Cristescu, D. Botezatu und G. Miu, Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de 

pe teritoriul României, in ArhMold, 13, 1990, S. 198f. und 204. Bezeichnenderwei.se war die DurchschnittsgrtiBe 
der Mănner der endnealitischen und fruhbronzezeitlichen Bevdlkerungen im Mitteleloe-Saele-Gebiei von etwa r,70 
ni, d.h., dass sie einen gleichen Wert wie bei den erforschten Gebeinen der moldauischen Gruppe der KAK hatten. Vgl. 
H. Bruchhaus und A. Neubert, Zur Rekonstruktion endneolitischer und fruhbronzezeitlicher Bevblkerungen im Mittelelbe- 
Saale-Gebiet. Ergebnisse einer ersten Bestandsaufhalmie, in BerRGK, 80, 1999 (2001), S. 146.

63 M. Mauss, H. Hubert, Eseu despre natura şi fiuicţia sacrificiului, rum. Ausgabe von G. Gavril, Iaşi, 1997, S. 49; 
N. Gavriluţă, Studiu introductiv. Sacrificiul-strigăt al rugăciunii mute, ebd., S. 7 und 28-37; A. P. Kowalski, a. a. O., 
S. 207f.

w H.-J. Beier, a. a. O., S. 63 und 68; L. Benoist, Semne, simboluri şi mituri, rum. Obers. von S. Bădiliţă, Bucureşti, 
1995, S. 87 (die Zahlen 6 und 9 suggerieren Makrokosmos und Gleichgewicht bzw. Vielfalt und Hierarchie); Ch. Blindheim. 
B. Heyerdahl-Larsen, 9. T/te Position of the Grave Goods - Governed by Rute or bv Chartce, in Ch. Blindheim, 
B. Heyerdahl-Larsen, A. Slrne Ingstad (Hgg.), Kaupang-Funnene. II. Gravplassene i Bikjholbergette/ Lamoya. 
Vndersokelsene 1950-1957, B. Oldsaksformer. Kulturbistorisk tillmkeblikk. C. Tekstilene, Norske Oldl'unn. XIX, Oslo. 
>999, S. 169f.

03 H. Behrens, a. a. O.
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der beirăchtlichste Umfang 14-16 oder sogar 19 Stiicke zahlen kann66. Einige Forscher unterstreichen, dass die 1 
KAK-Steinkisten mit iiber vier Keramikbehăltem nur privilegierten Mănnern gewidmet worden seien, wobei 
die sozialen Unterschiede tmuptsăchiich an den Opfern und weniger an anderen Elernînten wie dem ; 
Steinkistenbau zu erkennen seien67 *. Die These ist nicht einwandfrei, da solche Beweitungen meines Erachtens : 
alle zum Grab gehdrigen Elemente ins Betracht ziehen muss. Es wurdcn naturlich solche Grabstătten mit : 
geringem Inventar (1-2 Topfe) entdeckt, die verstorbenen Frauen oder Kindem zugeschrieben worden sindM. : 
Andererseits jedocli karm man aus der verfiigbaren Dokumentdtien folgern, dass die Grabstătten mit 4 oder .1 
mehrere Behăltem nur slidlich der Harz-Berge und ostlich der Saale (Barby - 9 Topfe; Reppichau, Wolfen- \ 
Rendener Weg und Trachenau - 8/9 Topfe)69 vorkommen, und dies konnte eben auf regionale Differenzen ; 
hinweisen.

In der Grabstătte vbn Piatra Nenmţ wnrden 9 Topfe, aber auch 3 Skelette gefunden70, so dnss jegliche 
Spekulation Liber eine mogliche Ăhnliehkeit mit der Steinkiste von Mastacăn sieh von selbst erlibrigt. ] 
Dahingegen mache ich in diesem Kontext auf einen anderen Aspekt aufmerksam, der das Interpretationsproblem . 
losen konnte. Wie oben erwăhnt, hat man Grabstătten mit doppelten Steinwănden nur noch in Dingelstedl, 
Fehrenbruch, Menz und Schonebeck entdecken konnen. AII diese Entdeckungen befmden sich im Bereich um 
das Harz-Gebirge, nordostlicb und slidlich von diesem, oder aber im Elbental71. Folglich kann man davnn ' 
ausgehen, dass die KAK-Steinkisten mit umfangreichem Keramikinventar und doppelten Steinwănden etwas 
Gewbhnliches flir die in diesem Gebiet beerdigten Individtien hoheren sozialen Ranges dargestellt haben.

Bestartungsrituale arnd niehi nur sozlal bedmgt, sondam werden in behein MaBe auch durch andere 
Faktoren beeiaflusst, wie die Orlssitte oder die Tradition der einschlăgigen Menschengruppe, die Todesaxt 
oder -ursache (Unfall, Kampf, Hinrichtung, Krankheit, Alter usw.), den genauen Moment des Zeremoniells 
(Jahreszeit, Tag, vielleicht sogar Tageszeit), wobei man sich niemals sicher sein kann, das Spektrum der 
moglieheu Fakioren erschopfo zn haben. Ich glaube, dass einige Aspekte der Grabstătte von Mastarăn, wie die 
im Innenraum zu beobachtenden Brandspuren und die Auffindung der Flintschneide. eben auf diese Weise . 
erklărt werden konnen. Auch die sekundăr neben die Steinkiste gelegten Gegenstănde, wie der FlintmeiBel 
und die aus ritualgemăB zerbrochenen Topfen entstandenen Keramikscherben72 73, lassen sich auf solche 
Faktoren zuruckfuhren. Spuren eines heftigen Feuers konmen auch im Faile der Kiste von Piatră Neemţ13 
beobachtet werden, als auch in anderen Gebieten der KAK, so z.B. slidlich vom Harz-Gebirge in Kalbsrieth : 
(an den Seitenplatten)74 und an den Grabstătten der Gruppe Pulawy (Nachbestattungsbrand), ostlich von der 
Weichsel.75

7.53. Keramik.
7.53. Î. Bestattungskeramik. Innerhalb dei KAK wurde der GroBieil der Keramik in den Grăbem 

aufgefunden. Die Erforschung des Inventars hat einen Unterschied zwischen der Orts- und der Leichentopferei 
hervorheben konnen. Wie im Falie anderer Regionen und Epochen, geht die Forschung davon aus, dass auch !. 
innerhaib der KAK eirie besendere, zweckdienliche Keremîk flir Bestaitungsangelegerineiteu verwendet 
wurde. Die KAK-Steinkisten bargen aueh solche Topfe, die man gewohnlich fllrs Essen und Trinken benutzt- 
gegossen wurde es aus weitmundigen Amphoren und getrunken aus Kannchen und Tassen), die in der Regel. 
in senkrechter Position gestellt wurden76.

ui

66 V. Weber,a. a. O..S. 185; T. Sulimirski, a. a. O., S. 40-44.
67H.-J.Beier, a. a. O., S. 65; H. Bruchhaus und A. Neubert, a. a. O.
^Ebd., S. 142; V. Weber, a. a. O..S. 171.
69II.-J. Beier, a. a. 0.,S. 65 und 117-118.
70 C. Matasă, u. a. O., in Materiale, 5, 1959, S. 723 und 726.
71 H.-J. Beier, a. a. O., S. 82-87; vgl. Anm. 44.
72 Ebd., S. 67f.; E. Kirsch, Die Funde der Kngelanipliorenkultur im Bezirk Cottbus, in J. PreuB (Hg.), Syntbolae 

Prachistoricae. Festschrift zum 60. Geburmag von Fricdrich Schlette, Halle, 1975, S. 139 (In Dahme, Kr. Luckau, ■ 
erschienen auch aujierhalb der “Knmmer” Oberresle von Topfen und einem Flintbeil).

73 C. Matasa, a. a. O., S, 726.
7J H.-J. Beier,, a. a. O., S. 54.
7' T. Suliiuirski. a. a. O.. S. 40.
76 V. Weber. a. a. O.. S. 159f.; H.-J. Beier, a. a. O.. S. 31 und 63.
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7.5J1.2. Sţoff mid Technik. Generell ist die Paste der Topferei gut ausgewahlt und fein. Dies geht vor 
aliem bei den braunen, reichlich dekorierten Kugelamphoren hervor. Die nicht dekorierten Topfe besiehen aus 
poroser und zerreiBbarer Paste. In der KAK-Kerainik rier ostlichen Giuppe mischle man gewbhnlich in die 
Tonmasse auch Sand, Steincben, zennalmte (Feuer-)Steinbrocken und Musohelsplittern sowie organische 
Reste ein. Die Verwendung von zerdriiekten Muscheln und organischen Stoffen konnten die KAK-Trăgern 
Tnoglicherweise vom ausgehendcn Kulturkomplex Cucuteni-Tripolie ubernommen haben77. An den Topfen 
der Grabstătte von Mastacăn habe ich m der Paste Sand- und (Feuer-)Steinsptnen, aber auch Reste von 
organischem Stoff identifiziert. Die Verwendung des (Feuer-)Steins als Entfetlungsmittel ist nur den 
paraneolithischen Gruppen eigen78 und kann dementsprechend mit einem bestimmlen Wohnraum und 
Wirtschaftstypus in Verbindung gebracht werdeii. Dazu gehort z.B., dass das auf verschiedene Weisen erhaltene 
Silizium meistens der zu bearbeitenden Tonmasse beigemischt war. Dies gilt mindestens fur die neolithischen 
Kuliuren Mittel- und Nordeuropas. Lnnerhalb des Kulturkomplexes Trichterbecher z.B. (klinftig nnter TBK), 
dem die KAK um vieles besonders im Bereich der Tcjpferei schuldig ist, kommt der Quarzit in fast allen 
identifizierten Keramikpasten vor79 *. So verwendete man z.B. in der jungeren Phase der KAK in Kujawien 
(Hb-IIIb) zetmalmten Quarzit-Stein als Enifettungs minei derTonrooese90.

Die Farbe der Paste variiert innerhalb eines breiten Spektrums, und reicht von dunkelziegelrot oder 
hellgrau bis dunkelbraun oder schwarz. Manchmal kann man an demselben Keramikfragment keine einhcitliche 
Farbe des Kems ftnden. Das weist ebefi darauf hin, dass die Paste in offenem Feuer und bei ungeeigneter 
Temperatur gebrannt wurde. Nur eiiuige Forseher; besiehen auf riie gute Quaiitat der KAK-Keramik, wiihiend 
die Mehrheit eher dazu neigt, die Leistungen der KAK-Topferei als bescheiden zu bezeichnen81. Letzteres gilt 
wohl auch fiir die in Mastacăn gefundene Keramik.

An der Oberflăche wurden die Behălter mit einer aus rerdimntem Lehm bestehenden Angobe bedeckt. 
Die feine, dekorierte Keramik wies auGen und niiteti brirurte Angobespuren auf Die Angobe war dnf der 
AuBenseite, wo sie andererseits stărker war, poliert, damit dadurch die fiir die Einprăgung des Musters notige 
Dichte enreicht werden kann. Die schwarze Farbe wurde primar aus organischen Stoffen erhallen und erst 
spăter wurde sie um anorganische (bituminose ?) Substanzen augereichert. Dies hat im Falie Kujawiens zu 
einer chronologischen Diffeienziening van zwei Keramiktypen (Lrb respektive Ilb-IIIa)*2 gefiilirt.

Die hăufigst verwendete Technik zur Moddlierung der KAK-Keramik war die Ubereinanderlegung von 
Tonschichten83. An einem der in Mastacăn gefundenen Topfe (Nr. 7) waren diese Schichten noch sichtbar, 
und zwar den Wandrissen entlang, wahrend diese Technik an den aus feiner Paste angefertigten Topfen nicht 
nachweisbar war.

77 C. Matasă, a. o. 0.\ M. Dinu, a. a. O., in Dacia, N. S., 4, 1960, S. 95; Ders., Contribuţii la problema culturii 

amforelor sferice pe teritoriul Moldovei, in ArhMold, I, 1961, S. 49; V. Weber, a. a. O.. S. 125 und 161; T. Sulunirski, a. 
a. 0.\V. Spinei, uncLM. Nistor, a. a. O., S. 625; B. Boruwska, A. Bronicki, G. Mazur, a. a. 0.,S. 87; M. Szmyt. Tripolyv 
traits in the materials of Central (Polish) Group of the Globular Amphora Culture - a radiocarbon perspective, in BPS, 
7, 1999, S. 211-220. Nicht immer sind Pasteeinspritzungen absichllich (vgl. T. S. Teodor, Ceramica de uz comun din 
Muntenia de la sfârşitul veacului al V-lea până la mijlocul veacului al Vll-lea. Diss., Universitat “AF. I. Cuza” zu Iaşi, 
2001, S. 55).

76 A. Kokowskî und J. Scibior, a. a. O., S. 47.

Vgl. die Wnrtberg-Kultur, die der KAK leilweise zeitgenossisch war (vgl. K. Gunther, Die Kollektivgriiber- 
Nekropole Warburg I-V, mit Reitragen IL von Lowen, H. Mertens, H.-W. Peine. D. Raetzel-Fabian, J. Riederer, 
K. Steppan. Bodcnaltertiimer Westfalens, 34, Main am Rhein, 1997, S. I41ff.).

M. Szmyt, Spolecznosci kultury amfor kulistych na Kujawach, Poznan. 1996, S. 27; Ders., a. a. O., in BPS, 8, 
1999, S. I9f. (die Keramik von Mastacăn kann lăut der von der Autorin vorgeschlagenen Taxonomie aus technologischer 
Sicht in die Gruppen U-tll B1-B2 und 111 C eingestuft werden).

81 C. Matasă. a. n. 0 \ V. Weber, a. a. O., S. 106 und 161; H.-J. Beier, a. a. O.. S. 15; A. Kokowski und J. Scibior, 

a- a. O., S. 47; B. Borowska, A. Bronicki, G. Mazur, a. a. O.
82 C. Matasă, C., a. a. 0.\ H. Behrens, a. a. O., S. 194; T. Sulimirski, a. a. O., S. 46; A. Kokowski und J. Scibior, 

: «■« 0.\ M. Szmyt. a. a. O., in BPS, 7, 1999, S. 219f. (II„ - 111, = 3 230/3 030 - 2 460 B. C.); A. Kosko, J. J. Langer.
Szmyt, Paintedpottery as a symptotn oJ'Tripolye "influente" in tlie rircle of neolithic Vistula cnltiires, in BPS. 9 (The 

Hrstern border arca of the Tripolye culture), 2000. S. 286f.
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An einigen der beschriebenen Behallem waren auch kleine senkrechte Henkel, oder eher Ohrchen zu'; 
finden, die waagrecht perforiert worden sind. Henkelform und -groBe variieren je nach Verwendungszwecl; " 
und GroBe der Tdpfe. Die ineislcri stehen senkrecht, so dass daduieh die Senkung der Behălter zwecks GieGei^ 
der darin enthaltenen Flussigkeit wesentlich erleichtert wurde84 85. Wie bercits erwăhnt, wurden diese Henkel.; 
aus der umgebenden Tonmasse gezogen und cben nicht etwa miuels Schiebung der Tonmase von innen nach - 
auBen hergestcllt83. Ferner konnte es gerude im Falie der Mastacăn-Keramik beobachtel werden, dass die-’; 
Perforationen in den Ohn:hun nach ihrev Modellierung einfach mit einei (groben) Gerte und nicht mittels eines? 
speziellen, zweckmăBigen Werkzeugs durchgefuhrt worden sind. . i,

7.S.3.3. Formen. Ihrer Form entsprechend konnen die sechs in Mastacăn erhaltenen Topfe folgender-î 
maBen eingestuft werden: Kugelamphore vom verkommenen Kujawien-Typus (2 Stucke: Nr. 4 und Nr. 5),r. 
Globusamphore (I Sriick: Nr. 9), Arnphoretle oder Hydîia (2 Stbcke: Nr. 6 und Nr. 8) und Goblet (I SiQcb 
Nr. 7). Man kann davon ausgehen, dass die, Kugelamphore die typischste und hăufigste Form der KAK-. 
Topferei darstelll, und dass diese Form ein Tierorgan nachahmtc (Blase)86. s. ,

Die Kugel, das Zylinder und das Hyperboloid sind die wesentlichen geometrischen Formen der' 
Keramik87. Der Bnuch der Behiilter bcstimmt seinerscits eine FormcharakiBristik, und aus diesem Gesiclhtspunta 
sind die Amphoren des verkommenen Kujawien-Typus kugelformig, da der Hochstdurchmesserbereich in der; 
Rege! groBer als die Hdhe selbst ist88. . ,

Die Kugelamphoren der westlichen und polnischen Gruppe der KAK entstammen den fur die TBK 
typischcn Keramikforrrcen89. In Kujawien sind die Kugelamphoren eher globasformig, vierhenheng, haben 
kleinere Dimensionen, flachen Boden und wcisen am FuB eine stumpfkegelfQcmige Tendenz auf. Innerhalb 
der Westgruppe der KAK sind solche Kugelamphoren einerseits der Morphologie des Kujawien-Typus 
ahnlich, andererseits kann man sie abcr auch mit den weitmundigen, kurzhalsigen, stumpfkegelfonnigeii 
Bchăllertt mit rundem Schulter imd jewetls vier druchbohrten Henkeln aus Kujawien und Podolien in 
Verbindung bringen90. Trotzdem kann man dre Taisache nicht ignorieren, dass die hohen Behălter auch fur die 
KAK des Mitlelelbe-Saale-Gebiets untypisch sind, da die MittelgroBe der dort gefundenen Topfe relativ klein 
ist (zwischen 150 mm und 200 mm)91. i

Die bisher erwăhnteri Aspekte weisen im Falie der ie Mastacăn gefundenen Amphoren (Nr. 4 und Nr. 5) 
auf eine nahcliegenrie Einstufung in die Klasse der weitmundigen Topfe und zugleich in die Kategorieder 
klassischen Kugelamphoren aus Kujawien hin, deren Vcrhăltnis von Hohe und Hochstdurchmesser unterdem 
Zeiger 1 (bzw. 0,89 fiirTopf Nr. 4) liegt. Gerade aus diesem Grund wurden solche Behălter ah “verkommene' 
Kujawien-Topfe” bezeiehnet. Analogien fiir dre Tdpfe Nr. 4 und Nr. 5 koimcn aiiBerdem ausgerechnet in 
Kujawien, in Szymborze und Wieniec (Typus II Al) identifiziert werden92. Die Amphore Nr. 5 ist kleiner und 
gehort zu eincr auch in anderen Gruppen oder Untergruppen der KAK (Pulawy, Lublin, Podolia, Wolhynia) 
vorkommenden Kategorie93.

Auch die weilereu Tdpfe ans Mastacăn konnun als Kugelamphoren eingestnft werden, da ihr 
Verhăltniszeiger zwischen Hdhe und Hochstdurchmesser unter 1 liegt (bzw. fiir Nr. 6: 0,89; fiir Nr. 7: 0,97); 
fur Nr. 8: 0,89-0,94). Nur ein einziges Exemplar (Nr. 9) kann in die Klasse der hohen Amphoren mit ovalem 
Bauch (Verhăltniszeiger 1,02) eingestuft werden. Den vorliegenden Topfen ahnlich geformte Tdpfe kommen 
hauptsăchlich in Knjawien vor, nnri zwar in Kykova, was die zwerhenkeligen Tdpfe betriffl (Nr. 6 und Nr. 8); 
in Mikolajki und Zlotowo, was das Goblet betrifft (Nr. 7); in Szlaclicin und emeut in Zlotowo (Typus I Bl).

2(l|

84 F. Sales Meyer, Omame/uica. O gramatică a formelor decorative, 2, rum. tlbers. von R. Florescu, Bucureşti,
1988, S. 17. '

85 C. Matasă, a. a. 0.,S. 727.
86 E. Sprockhoff, a. a. O., S. 123; V. Weber, a. a. O., S. 172; H. Behrens,u. a. O., S. 118f.; H.-J. Beier, a. a. O., S.
87 F. Sales Meyer, a. «, O., S. 179.
88 Ebd., S. 113; H.-J. Beier, a. «. O..S. 15.
89 V. Weber, a. a. 0.,S. 152; T. Sulimirski, a. a. O., S. 39. ,
90 V. Weber, a. a. O., S. 151, 153 und 155; T. Sulimirski, a. a. O., S. 46; H.-J. Beier, o. a. O., S. 16.
1,1 Ebd., S. 15 und Abb. 18/15. Das kleinste GefâB im Mittelelbe-Saale-Gebîet wurde in Barby (GrdBe 78 mm) 

gefunden. In Mastacăn maft das Stiiek Nr. 7 in der GrdBe 72 mm, und Nr. 8 79 mm.
92 T. Wislanski, a. a. O., S. 147, 233 und Abb. 6/38, 69/19; M. Szmyi, a. a. O.. Abb. 4. S. 23 (Typ VB1II).
9-1 T. Sulimirski, u. a. ()., S. 40; B. Borowska, A. Bronieki, G. Mazur, a. n. O., S. 87.
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y/ss den hohen, vierhenkeligen Behălter betrifft (Nr. 9)^. AuBerdem war der vierhenkelige Typus der hohen 
Atnphore nur allzu gewohnlich in der TBK, die sich bis zur KAK-Keramik aus dem Miltelelbe-Saale-Gebiei 
erbalten hat, wie das Inventar der Steinkiste in Derc nburgw zeigt.

Hinige der KAK aus Kujawien typische Foimen, wie die groBen oder untersetzten weitmundigen Tbpfe 
kommen nur selten im westlichen Bereich der KAK* 96 vor und fehlen in Mastacăn oder im Falie anderer 
gntdeckungen aus der Moldau vollkommen.

Auch der auBerhalb des Grabbereichs gefundene Heukel (Abb. 8/1) muss in diesem Zusammenhang 
besprochen werden, obwohl er kein indizienreiches archăologisches Fundobjekt darstellt. Er ist auf boherem 
archâologischem Niveau erschienen und verlangt dementsprechend eine prazise kulturelle Einstufung. Die 
paste koniite seine Provenienz gewisscrmaBen erklăren, da sie fiir die KAK untypisch, und eher der 
Kulturgruppe Horodiştea-Erbiceni eigen ist. Femer kann seine Form noch in der Topferei der Gruppen 
Horodiştea-Folteşti/Gorodsk-Usatovo gefunden werden97. Man kann die Situation nicht ausschlieBen, in 
welcher das vorliegende Fundobjekt cinem anderen, mit der KAK mchr oder weniger zeitgenossischen 
Kulturkontcxt gehorte. Denn die Form des Bandes, aus dem der Henkel angefertigt wurde, sowie die Konrur 
seiner Konkavităt auch bei anderen typischen KAK-Entdeckungen (vgl. den weitmundigen Topf von 
Brambach/Rietzmeck)98 und in der Keranrik der Untergruppe Lw6w-Opole (Krasow I, Kolokolin I und 
Plancza Wilka)99 vorkommen. Letztere gehort zum groBeren Kontext der subkarpatischen HUgelgrăberkultur, 
welche e-nge Kontakte mit der podolischen KAK-Gruppe hatte. Diese Kontakte konnen chronologisch in 
der ersten Phase der Anwesenheit der KAK in Podolien datiert werden, als die spezifische Topferei noch 
keine Schnurdekoration kannte100 *. Alle obigen Argumeirte plădieren fiir die Zugehorigkeit des hoheren 
Niveaus der Grabstătte von Mastacăn zu einer anderen, jedoch nicht viei jiingeren Kultur, oder aber zu 
einem der KAK zeitgenossischen Wohnniveau, das im Laufe der Zeit dem Abhang entlang gerutscht sein 
muss.

7.5.3.4. Dekoration. Die KAK-Keramik zeichnet sich nicht nur durch ihre Form, sondem auch auf 
Grund ihrer Dekoration aus. Die Verzierung der Kugelamphoren ist originell und scheint mittels Einprăgung 

: von Textilien und Vegetalien in die weiche Tonmasse (Dinsenkeramik)m durchgefuhrt zu sein. Grundsătzlich 
dient das Ornament dazu, GroBe und Form der Tbpfe hervorzuheben102, wobci man ilber seine ăsthetische 
Funktion hinaus die soziale bzw. kultisch-religiose nicht verkennen kann. Letzteres wird daddrch bestătigt, 
dass die verzierle KAK-Keramik fast ausschlieBlich in Grăbern vorkommt. In diesem Sinne ist es vielleicht

9A T. Wislanski, a. a. O., S.198, 219 und Abb. 12/11, 37/13, 54/10; Ders., Dalszi rozwâj ludâw neoiirycznych. 

Plemiona ftultury antfor kulistych/Further Development ofNeolithic Peoples. Tribes of ti\e Spherical Amphoras Culture, 
in W. Hensel und T. Wislanski (Hgg.), Prahistoria ziem potskich, II, Neolit, Wroclaw-Warszawa-Krakdw-Gdansk, 1979 
(kunftig unter T. Wislanski, 1979), Abb. 157/9; T. Sulimirski, a. a. O., S. 43 und Tf. 15/5. Lăut der von Szmyt vor- 
geschlagenen Klasifizierungen (vgl. M. Szmyt, a. a. O., in BPS, 8, 1999) kbnnen die Materialien von Mastacăn 
folgendcrmaBen eingestufl werden: der Form naeh gehoren die Behălter den Typcn Kujawien III und VB1-II (S. '22f., 
Abb. 4) oder den enlsprechenden Kategorien der Ostgruppe derselben Taxonomie, VBIIA Topf Nr. 4 (Abb. 38/10); 
VBIA Tbpfe Nr. 6 und 8 (Abb. 37); IHA Topf Nr. 7 (Abb. 36/9); VBIA Topf Nr. 9 (Abb. 37/7 ).

,S H.-J. Bcier, a. a. O.. Tf. 29/1; K. GUnther, a. a. O-, Abb. 113.
96 V. Weber, a. a. O., S. 157f. und 172.
97 M. Dinu, Quelques considerations sur la periode de transititm du neolithique â Vage du bronze sur le territoire 

dr la Moldavie, in Dacia, N. S., 12, 1968, S. 1371.; Ders.. Quelques problemes concernant la periode de rransition de 
I eueoliihique u Vepoque du bronze dans Ies rcgions extrakaipatiques de la Rommnie, in J. Filip (Ilg.), Acîes du VII* Congres 
International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Pragttc, 21-27 aofit 1966. I, Praha, 1970, S. 473; Ders., 
Complexul cultural Hnrodiftca-Fohuşti. Contribuţia noilor cercetări arheologice la problema perioadei de tranziţie de 
la eneolitic la epoca bronzului din zona estcarpaticâ a României, Diss.. Universilăl "Al. I. Cuza” zu Iaşi, 1978. S. 4f.. 7f. 
und J2ff.

9811.-1. Beier, a. a. a, Tf. 53/10.
n T. Sulimirski. a. a. O.. Abb. 9/1, 10/1 und 6/22.
m Ebd., S. 46f.
"" ti. Sprockhoff. a. a. O.. H. Behrens. a. a O.. S 119: 11.-J. Beier. a. a. O.. S. und Anm. 23.

V. Weber. a. a. O.. S. 150 und 155; T. Wislanski. 1966. S. 259.

http://Wiskui.sk
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symptomatisch, dass die Dekoration ausschlieBlich auf dem oberen Drittel der Topfe, d.h. auf Hals utid V? 
Schulter, angebracht wurde103. •

Was den kultisch-religioscn Wen des OmanRiftfs betrifft, hal man anch angesichts der hiet îriskufierten - 
Entdeckung einige lnterpretationen vorgeschlagen: der Zickzackfries bedeute Wasser, Rhomben bzw. Dreiecke 
dagegcn Schwangerschaft oder Fruchtbarkeit der Erde104 usw.

Gleichzeitig kann man die Tatsache unterstreichen, dass die KAK-Keramik nur geometrische, in ; 
Bandem organisierte Muster keirat und pQegt. Man geht davon aus, dass das ălteste Ornament eben dai 
geomelrische ist, das aber in verschiedenen Mustem eingeprăgt werden war: bând-, brettformig und flieBend. ■!* 
Das Bând diente dazu, dass verschiedene Flăchen voneinander ausdifferenziert werden konnten, und harţe 
weder Oben noch Unten, sondern lendierte nur nach innen oder nach auBen. Das Bandmuster wird aus solchen 
Motiven zusammcngesterzt, welche aus geradtm oder Zick-Zack-Linien bzw. ous Texturen bestehen. Die 
Motive selbst zerfallen wiederum meistens in kleinere Vier- oder Dreiecken105.

Zur Gestaltung der Ornamente auf der KAK-Keramik hat man verschiedene Techniken verwendet, 
darunter der Einschnitt oder die Einpragung mitiels mehr oder weniger improvisierter Werkzeuge, doch auch 
mittels der Schnur. Man kann eine cnranologische Variaticin dieser Techefhen beobachten konnen: In 
Westpolen gehoren die Ornamente, die ohne Schnur angefertigt worden sind, einer friiheren Keramik- • 
Kalegorie an, die mit der Wiorek-Phase der TBK zeitgenossisch gewesen sein muss, wobei diese Situalion. ' 
auch in der Westgruppe der KAK vorkommr, wo die Dekoralionstechnik inhiels der Schnur erst in den beiden 
lelzlen chronologischen Phasen (C-D)106 dokumentierbar ist. ;

Andererseits hat die Analyse der Dekorationsbander und ihrer Hauptmotive geographische Unterschiedc 
innerhalb der KAK-Keramik hervorgehoben. Die Motive, aus denen die Bander bestehen, reichen von 
einfachen Strichen (parallelen, senkrechten, schrăgen oder waagrechten Linien, Winkeln, Bogen und 
Rhombeh) bis zit korhplizicTten Kohibinationen dieser Elemente (Girlande, Arkarle, Dreieck, Zick-Zack) 
Wenn die Abwechslung fast schop zur Regel geworden ist, so kann die Anbringung der Bander mit 
bestimmten Motiven-ausschlieBlich auf einigen Teilen der Behălter gar nichl zufăllig sein107. So konnte man in 
der Keramik der Westgruppe der KAK beobachten, dass der Hals unausweichlich mit Dreiecken urni - 
Rhomben dekorieri war, wăhrend; das Ornament auf dem Schulter der Behilter nuT Girlanden und DreieckeD 
aufwies. Ebenfalls waren die iiberwiegenden Dekoralionen im erwăhnten Areal eben diejenigen, die sowohl in 
der Topferei von Mastacăn als auch bei den mehrheitlichen Steinkisten der moldauischen KAK-Gruppe 
verwendet worden sind, d.h. Fischschuppen, kleine Linien, Rhomben, Dreiecke und die Kombination 
Rhomnos-Dreieck108. Man kann jedoch nicht davon a'osehan, dass die Fischschappen- uad Linien-Mative (auf

22 |

103 E. Sprockhoff, a. a. 0 \ H. Behrens, a. a. 0. \ W. Koblenz, Kunst und Kunstgewerbe aus der Ur- und Friiligeschichte
Sachsens, Berlin, 1975, S. 21; H.-J. Beier, a. a. O., S. 15 und 25; J. Miiller, Radiokarbonchronologie - Kerainiktechnologie- ' 
Osteologie - Anthropalogie - Raiunanalysen. Beitrăge zum Neolithikwn und zur Friihbronzezeit im Mittelelbe-Saale-Gebiei } 
Mii einem Beitrag von Kerstin Lehmann, in BerRGK, 81, 2000, S. 37-132 (vgl. insbesondere S. 119ff., wo es hervorgehoben ■; 
wird, dass die sozialen Differenzen in der Keramik stilistisch und typologisch widergcspiegell werden). \

104 M. Girnbutas, Civilizaţie şi cultură. Vestigii preistorice în siul-estul european, rum tîbers. von S. Paliga,
Bucureşti, 1989. S. 79f. und 82. ,

105 F. Sales Meyer, a. a. O., S. 33ff., 40f„ 45 und 187. :
106 C. Matasă, a. a. O. (Es gibt hochstens Einprăgungen, die die Schnur nachahmen)\ V. Weber, a. a. O., S. 188ff-. ■

T. Wislarrski, 1966, S. 260; Ders., 1979, S. 267ff. (Die Schnnureinprâgung wird in der westpolnischen KAK erst . 
wăhrend der dritten Phase eingefiihrt); J. Miiller, in J. Miiller, mit C. Becker, H. Bruchhaus, E. Kaiser, A. Nubert, S. ; 
Pichler, M. Zabel, Radiokarbonchronologie - Keramiktechnologie - Osteologie - Anthropologie — Raumanalyse»-1 
Beitrăge zum Neolithikum und Friihbronzezeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet, in BerRGK, 80, 1999 (2001), S. 61. .

107 E. Sprockhoff, a. a. O., S. 125; H. Behrens, a. a. O., S. 119. ,
108 E. Sprockhoff, ebd.\T. Sulimirski, «. a. O., S. 42f. und 46f., Abb. 21/2, Tf. 12/3. 7 und 14/5-8; V. Weber, a. a. 0.,

S. 187 (Das “Fischschappen”-Motiv wurde von der KAK-Topferei von der Gruppe Bemburg der TBKiObernommen); J 
ll.-J. Beier, a. a. O.. S. 26; H. Achner, J. Weber, a. a. O. Vgl. auch dic entgegcngesetzte Mcinung eincs V. Weber, a. a. 0< ' 
S. 150, der das Vorkommen von senkrechien Băndcrn uud Dreiecken auf dem Topfschulter in der Keramik der Westgruppe far i 
sporadisch halt. Die aus Dreiecken mit den Spilzen nach unten und Fischschuppen beslehenden Motive sind eindcuhg 
mehrheillich im Falie der hochtteolithischen Keramik aus Brandenburg (vgl. E. Kirseh, Funde des Mittelneolilhikuins im Ltud 

Brandenburg, a. a■ O.). Vgl, auch die Ornamente ZOI oder Z021, Z214 und Z251/252. bei M. Szrnyt. a. a. O.. Abb. 5- S. 24.
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Hals und Schuller) oftmals auch im Falie Kujawiens - freilich in jiingeren Phasen und erst in Folge des 
Kontakts mit westlicheren Kulturen - vorkommenlcw.

7.5,3.5. Sanstige Keraniik-Katcgnrie. Die Entdecker der Steinkiste von Maslacăn haben mir aurh 
sonstige Keramikfragmente iibergeben, (a-e), die vermutlich von den von ihnen zerstorten GelaBen stammen 
(Nr 1-3). Diese Fragmente weisen Ornamentbander auf, die aus einfachcn geometrischen Mustern bestehen: 
aus senkrechten parailelen Linien und nach oben orientierten Winkelreihen. Solche Motive sind charakte- 
ristisch fiir die Topferei der Westgruppe der KAK, von der sie daan zur Ostgruppe iibergetreten sind* 110. 
Andererseits werden die anfTal 1 igsten Analogica zur Dekoration riieser Fragmente (Abb. 5/M nnd 6/2) in der 
Tfipferei der Kultur Ztota (Borki, Beszowa, Dzieslawice, Zlota) belegt, obwohl sie im letzteren Fall oftmals 
von Schnurprăgemustem begleitet werden"1. Man kann das Vorkommen der Zlota-Keramik in der untersuchten 
Grabstatte nicht vollig itusschlieBen, da diese Kultur der zweiten Entwicklungsphase der Ostgruppe der 
KAK entspricht112. Hierin durfte man auf jeden Fall einen wichtigen Anhaltspunkt fiir die relative 
Chronologie sehen.

7.5J.6. Der Spinnwirtel'. Bekanntlich sind bisher keine Spinnwirtel in KAK-Grabstătten entdeckt 
worden. Trotzdem hat die Forschnng einige demSpinnwirtel von Mastacăn zwav funktional verwaitdte, indes 
ungleichfbrmige Stticke identifiziert (Tueznd, hmwroclaw; Pietrzykow, Wrzesnia113). Andererseits hat man im 
Falie der Frauengrăber anderer, paralleler Kulturen (Waltemienburg-Bemburger, “Kultur der Subkarpatischen 
Hligelgrăber”114 *) den Brauch der Beilegung vonisolchen Gegenstanden feststellen konnen. Wie oben erwăhnt, 
konnten mir keine Aagaben angesichts der stratigiaphischen Position des Spinnwirtels gegeben werden. Vor 
diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass dieses Stiick dem eigentlichen Inventar des KAK-Grabs von 
Mastacăn nicht angehbren kann, sondern es zu den sonstigen Gegenstanden aus dem Kulturniveau oberhalb 
der Grabstatte hinzukommL

7.5.4.Sleinniaterial;
7.5.4.I. Der FlintmeiBel. Neben der Keramik steilen Beii und FlintmeiBef die bedeutendsten und 

typischsten Artefakte der KAK dar. Sie sind: in: andercn neolithischen Kulturen nicht so oft bezeugt (bis auf 
die Ausnahme der TBK) und, wie dieTopfereU gehoren sie zum spezifischen Bestattungsritual der KAK, da 
sie meisteus aus Grabstătten.ausgegraben wurden, Diese: Annahme wird von der Feststellungerhărtet, daES dăs 
ansonsten eindeutig ungebrauchte Stiick an dnn aktiven. Teilen, d.n. an der Klinge und am Griffriicken, 
absichtliche Verstummelungen aufweist113. Die Beziehung zwischen solchen Gegenstanden mit Waffenfunktion 
und,- in den meisten Făllen - den Mănnergrăbem wurde auch sonst stets hervorgehoben116.

Wie bereits bemenkt, kann ein Alltagsgegenstand zur Votivgabe immer dann werden, wenn er geopfert 
wird, wenn er also in den Bereich des Heiligem hinubertritt, indem er sich vom Profanen scheiden lasst. 
Dies kann.mittels seiner Zerstorung erzielt weirien oder wenigstens durch die teilweise, dbch absichtliche 
Aufhebung seiner gewohnlichen Funktion117.

m T. Wiâlanski, a. a. O., 1966, S. 133 nnd: 138, Abb. 1/3-4, 6; 2/12-13, 17; 5/18; 10/1-10, 14-15, 23, 28, 30; 
12/17; 13/7.9-11; 17/1, 3; 18/15 und 51/2.

110 T. Sulimirski, a. a. O,, S. 46; M. Szmyt; u. ai 0., Abb. 5, S. 24 (Ornament ZOI und Z042).
111 L. Kozlowski, Epoka kaniienaa na wydmaclvwschodnwj czţici wyiyny Malopohkiej, Archiwum oaueh antropo- 

logicznych, Lw6w-Warszawa, 1923, Tf. XX1II/6, XXIV/3, XXIX/1,4-5, 7, 10, 17-18.
112 T. Sulimirski, a. a. O., S. 93.

T:. Wislanski, 1966, S. 151'und Abb, 11/2P, S. 235 uod Abb. 70/17; H. Behrens. a. a. O., S. 104 und Abb. 43/n.
1,4 E. Sprockhol'f, a. a. O.. S. 112 und Tf. 56/1, 3; T. Sulimirski, a. a. Oi, S. 24 und 162.

C. Matasă, a. a. O-, S. 728; A. G. Florescu; K voprosu o kremitevych topomch v Moldove, in Dacia, N. S., 3, 
1959, S. 86-91 und 96; V. Dumitrescu, Ca privire fd problema topoarelor de silex din Maldovn, io SCIV, 12, 1961. 2, 
5. 365; Ders., K voprosu o krentnevych toporach v Moldove, in Dacia, N. S., 5, 1961, S. 95 und 102; V. Spinei und' 
M. Nistor, a. a. O:, S. 623f. und 627; V. Spinei, Descoperiri de topoare din silex tn Moldova, in MemAntiq, 3. 1971, 
S-11U G. Foit, a. a, a, S. 220 und Abb. 2/2 (Grab Nr. 2),

1,6 C. Matasă^ a. a. 0-\ M. Dinu, a. a. O,. S-. 49; V. Weber, a. a. O., S. 175; V. Spinei, a. a. O., in MemAntiq, 3. 
1971, S: 100; H: Behrens, a. a. O., S. 343 (Die Tiergraber erscheinen neben den Steinkislen fiir Mănner); H.-J. Beier, 

S. 64; H. Bruchhaus und A. Neuberl. a. a. 0.\ V. Mihaîlescu-Bîriiba, M. Szmyt. a. a. OS. 85.
117 M, Mauss, H; llubert. a, a. O.. S, 29 und 49-56.
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Auf Grund ihrer Dimensionen hat man folgcnde Klassifizierung solcher Objekte vorgeschlagen: 1. Beile 
mit der Mittelgrofle von 8 bis 12 cm (oder hochslens bis 20 cm). 2. MeiBel von bis zu 8 cm (oder hochstens 
13-16 cm) Liinge. Beide Klasscn konnen getrennt oder zusammenhangend'- etwa als mogiichet Werkzeugsatz- 
vorkommen118. In den Grabstaîten selbst ist ihre Lage immer eine andere: am Kopf oder auf der Brust liegt clas 
Beii, an den FiiRen der MeiBel. Das enispricht der Nord-, Ost und Sudostecke der Steinkiste119. Die 
Untersuchung der Grabstătle von Mastacân rechtfertigt die Einstufung des dort gefundenen Stiicks in die 
MeiBelkalegorie, obwohl seine GroBe als die eiries Beiis bezeichnet werden kann.

Die zwei Klassen von Gegenstănden ahnaln sich: Sie sind beide trapezformig, ihr Griffriicken ist eben, 
rechteckig im AufriB; beide haben 4 Seiten, konvexe und scharfe, ordentlich geschliffene Klingen120. Gewiss 
muss ihr Ursprungsort in den neolithischen Kirituren Nord- und Mitteleuropas, wo sie am hăufigsten 
erscheinen. Es kann daruin nicht wiradernehinen, dass man generell ihee Uhernahme durch die KAK von der 
TBK anninimi121.

Da es keine petrographischen Analysen unlemommen wurden, kann sehr wenig Uber den Ursprung des 
Flints geăuBert werden, in dem der in Mastacăn gefundene MeiBel gehauen wurde. Man hat nach mehreren 
Verarbeiturigszemren gefahndet, ja, rnan hat sogar die Hypothese des Handels init diesera Rohstoff duich die 
Trager der KAK aufgeworfen122. Fur den opaken weiBlichen Flint mit violett-blaucn Nuancen hat man einen 
lokalen Ursprungsort erwogen123, obwohl auch eine nordische Herkunft, z.B. das Kiistengebiet Mecklenburgş 
oder die Insei Riigen, durchaus moglich wăre124.

Wenigsiens was Form und GroBe betrifft, ahdelt der voretehend hescliriebenei MeiBel in igroBein MaCe 
einigen nordischen Exemplaren, sowohl aus der B0strup-Gruppe (Grab Nr. 2 von “Rishţjg”, Kjdlokegârd- 
Hallund; Gjerrild)125 als auch aus der westlichen KAK (Cossebaude, Risledt, Ampfurth, Sargstedt, Hohe 
Mark-Dessau-Klein-Kiihnau, Kornitz, Wolfen, Zauschwitz usw.)126 oder aus Kujawien (Wola Bachorna, 
Kuczyna)127 *,

7.5.4.2. Flintklinge mit Endrctusche. Auch in anderen moldauischen Steinkisten wurden Flintklingen 
gefunden, meistens von dunkelgrauer bis schwarzer Farbe (Basarabi-Preuleşti, Dolheştii Mari, Piatra Neamţ)129.. 
Gewohnlich erscheinen solche Gegenstande im Grab neben dem Toten. Innerhalb der westlichen KAK- 
Gruppe kommen sie sporadisch vor, wiihrend es fur die ostliclie Gruppc gfiit, riuss die Flintklingen vermutlich 
in Folge der Konlakte mii der TBK regelmaBig erscheinen. Dies geht unter anderem aus der Analogie des hier 
beschriebenen Stiicks mit eincm vergleichbaren Objekt aus Zawichost (Sudosten Polens) hervor129.

119 H.-J. Bcier, a. a. O., S. 31f.; J. Ozebreszuk, Schylek neolitu i poczutki epoki brazu w strefie poludniowe- 

zachodniobalryskiej (III i poczutki II tys. przed. Chr.). Alternatywny model kultury, Wydawniclwo Naukowe UAM, Seria, 
Archeologia nr. 46, Poznan, 2001, S. 262 (angesichts des zu Bestattungszwecken dienenden “Kultiirpakets”).

119 Ebd., S. 64; I. K. Svesnikov, Megaliticul pochovannja na zachidnomu Podilli, Kiîv, 1957, S. 10 (das Grab von; 
Hlibicok); M. Dinu, a. a. Oin Dacia, N. S., 4, 1960, S. 93 und 95 (Grah Nr. 2 von Dolheştii Mari); Ders., a. a. O., in 
ArhMold, 1, 1961, V. Spinei und M. Nistor, a. a. O,, S. 633; A. Kokowski und J. Scibior, a. a. O., S. 40 (Sahryn- 
Hrubieszow und Grab Nr. VIII von Sandomierz).

120 V. Weber, a. a. O., S. 1*62 und I64f.; V. Spinei, Einige Betrachtunge/i iiber ătieoitlische Feuersteinbeile in det

Moldau, in Dacia, N. S., 14, 1970, S. 42; Ders., a. a. O., in MemAntiq, 3, 1971, S. 114; H.-J. Beier, a. a. O., S. 32. .
111 Ş. Nosek, Kultura amfor kulistych w Polsce, I, Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1967, S. 380-384; V. Spinei, a, a. 0-, 

in Dacia, N. S., 14, 1970, S. 34, 40ff, 46; Ders., a. a. O., in MemAntiq, 3, 1971, S. 111, 116 und 119.
122 A. C. Florescu, a. a. O., S. 95 und Anm. 65; T. Sulimirski, a. a. O., S. 60.
123 A. C. Florescu, a. a. O., S. 79ff.; V. Spinei, a. a. O., S. 93.
124 V. Weber, a. a. O., S. 163ff. und 185 (In Kujawien, aber auch zwischen den Fliisen Wisla und Bug, kommen : 

Beile aus abgetbnt gefarbtem Flint); T. Wislanski, 1966, S. 258; V. Spinei, a. a. O., in MemAntiq, 3, 1971, S. 100;. 
H. Behrens, a. a. O., S. 110; T. Sulimirski, a. a. O., S. 46 und 49.

125 K. Ebbesen, a. a. O., S. 30, Abb. 27 und S. 36, Abb. 31.
126 V. Weber, a. a. O., S. 165 und Abb. 15/2; H. Behrens, a. a. O., Abb. 47/h und 51/a; II.-J. Beier, a. a. a,Tf.7/lO, 

16/26, 28/2, 48/27 und 82/2.
127 T. Wislanski, 1966, S. 134, Abb. 1/1 und S. 218. Abb. 55/11.
I2B C. Matasă, a. a. O., S. 728 und Abb. 8/6; M. Dinu, a. a. O., in Materiale, 6, 1959, S. 93 (Grab Nr. 1); V. Spinei 

und M. Nistor, a. a. O., S. 624.
129 V. Weber, a. a. O.. S. 165; T. Sulimirski, a. a. O., S. 43; H.-J. Beier. a, a. O., S. 32.
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Der schwarze, ruBfarbeiie Flint, wie jener, in dem die Klinge von Maslacăn gehauen wurde, kof0111jche 
Nordbug-Gebiet vor, also in einem Gebiet, wo nach der Ankunft der KAK-Trăger plotzlich zablfe 
Werkstâtte zur Verarbeitung des Flints entstanden sind ‘ . ^eS

Es schcint so zu sein, dass vermullich auch die Flimklingen der KAK-Grăber eine Rolle innerhal
Bestattungsrituals gespielt haben mussen: vielleicht die Herstellung des Feuers ?130 131. Hier einiger'£*na und 
Entdeckungeil: Basarabi-Preuţeşti, Dolheştii Mari, Pialm Neaniţ, alle in der Moldau, aber auch Heidberg 
Prosigk innerhalb der Weslgruppe der KAK132. cân

8. Archaologische und geschichtliche Anmerkungen. Die Untersuchung der Entdeckung von ^jg.
wăre ohne einen notwendigen Bezug zum chronologischen und geographischen Kontext unvol 
Dadurch versprieht map sic'n, riie entdeekte Grabstătte moglithsi genau zeitlich und răumlich einzura 
bzw. ihre Zugehorigkeit zu einem spezifischen Steinkistentypus zu prăzisieren. ci’1'

8.1. Palaohabitat. Die KAK wurde in verschiedenen Regionen Mittel- und Osieuropas ausgemyor. 
Ihre wichligsten Wohngebiete lagen im Westen (Mitlelelbe-Saale, Brandenburg, Mecklenburg, Arthmark- . efe 
pommem), in Polen (Pomorze, Kujawia, GroBpolen) und im Osten (Podolien, Wolhynicn), zu denen *cle,s%v.) 
Ubergangsgruppen (Wanderungsetappen '!) oder periphere Gmppen (Pnlawy, Hrubieszow, MoldaU °acS 
hinzukommen. Der Ursprungs-, Entwicklungs- und Verbreitungsraum der KAK weist auf ein gleichble>b® _e] 
Habitat hin, auBerhalb der gebirgigcn Landschaft, doch gerade noch am Rande der Bergketten, mit in der H 
dichtem Wassemetz und reicher Vegetation. Dies kann mari nicht durch den reinen Zufall erklaren. . der

Der Einfluss der Umweit auf die Evolution der Menschheit ist epochenbedingt. Die KompleX,ta lt 
prăhistorischen Umweltverhălmisse macht ihre Erforschung um so schwerer. Die Interaktion Mensch-Om hef 
als Ganzes riickt den wirtschaftlichen Aspekt immer in den Vordergrund, da das Hauptziel jeg” n
menschlichen Leistnng letzthch die Sicheruag einer Existenz ist, die vermittels Ausnutzung der organ^c n
und anorganischen Ressourcen zustande kommt. Damit hangen auch die verechiedenen Wirtschaftsf°r 
zusammen, die die wichtigsten Bereichen der materiellen Kultur umschreiben133. ^

Es wird allgemein angenommen, dass das erste Klimaoptimum nach der letzten Eiszeit (Wurm-^eC . 
Wisconsin, vor ca. 10 000 Jahren) eingetreten ist, d.h. vcin 5 000 bis 3 000 v. Chr., dessen durchschm

ttliche

Iahrestemperatur in Europa die heutige mit 2° bis 3°C uberschritt'3''. Dennoch muss num nie aus dem 
vcrlieren, dass die Evolution des Klimas weder linear noch gleichformig war, sondem verschiedene Zy ^ 
von ca. 2 500 Jahren durchgemaeht hat. Dies erklărt z.B. die zweite glaziale Expansion wahrend des y
holozâns (von 3 300 bis 2 400 v. Chr.)135 136 137 *, die der Allantischen/Aithitermal-Phase (von 5 500 bis 2 500 v. c ' 
bzw. der Unterborealen-Phase (von 2 500 bis 800 v, Chr.)134 entspricht. . ^

Gegen Ende des ersten Klimaoptimums war die Atlantische Pliase in Europa dadurch charakteris»® ’ 
dass die Jahresdurchschnittstemperatur hoch und der Feuchtigkeitswert gesteigert waren, wobei der 
gerade zu diesel Zeit wie niemals zuvor expandierte (von 3 500 bis 3 000 v. Chr.)131. Ihrerseitis babe" ■ 
Klimaschwankungen rhythmische, tiefgreifende Verănderungen der Vegetation und vor aliem der 'V® n 
bestănde133 verursacht. Wenn nach dem Jahre 6 000 v. Chr. der Rucktrilt der Ulme einsetzte, so fa0

130 r. Sulimirski, a. a. O., S. 59f.; V. Spinei, a. n. O., in MemAntiq, 3, 1971, g joi; M. Szmyt, J. Budzisze^^_ 

Flint workittg of the snuth-eastem group of the Fu/tnel Beoker Culture: exemplary reception of chalcolithic s 
economic pcittems of the Pontic zone, in BPS, 9,2000, S. 265 und Abb. 5/N.

131 V. Spinei und M. Nislor, a. a. O., S. 623. „
132 Ebd', Pâunescu, A., Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul

Bucureşti, 1970, Abb. 41/7 (Kammprofil); H.-J. Beier, a. a. O., Tafel 1/9 und 42/68. unCl
133 D. Mania und J. PreuB, Zu Methoden und Problemen dkotogischer Untersuchnngen in der Ur'

Friiligeschichte, in J. Preufi (Hg.), a. a. O., S. 48. r îfi 0
134 J. C. Drăgan, Ş. Airinei, Geoclimate and History, Roma. 1987, S. 194;P. M. Dolukhanov, 77ie neolitic vl/ 

humanface or dividing lines in neolitbic Europe ?, in BPS, 5 (Bevorul balkanization) 1998, S. 13.
135 Ehd. ‘ '

136 D. Mania und J. Preufl, a. a. O., S. 12, ^f}
137 1, C. Drăgan, Ş. Airinei, a. a. O., S. 202-, H. Todovova, PioMeme der Umweit der prăhistorischen &11 li

wischen 7 000 und WO v. Chr., in B. Hănsel und J. Machnik iHgg.). a. a. O., S. 660'. . • ej,
13K E. Pop, Mlaştinile de turba din Republica Populară Ro/nină. Bucureşti, 1960, S. 91; J. C. Drăgan. 5- ^‘^96. 

n-«- O.. S. 199 und 201; 11 Kuster. Sieben Phasen der Ntazung mrtreleuropaischer Wălder. in Alt-Thiiringen. 30, 1 

S 64; M. Szmyt, a. n. O., S. 192, Anm. 34.
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wăhrend der Atlantischen Phase alternative Expansionen siatl, mal des Buchenwaldes, mal der Eichs ‘ 
(Eichenmischwald-Zeit)139. Die aus den Klimaschwankungen resultierende Reaktionskette lebte trotz der - 
Skepsis vieler Forscher auch in jiingeren Zeiten fert, als dnr RUckgang des Waldas vermutlich begann - und i 
zwar aus verschiedenen Giiinden: steigcrnde Feuchtigkeit der Luft, hohe Săurehaltigkeit des Bodens, Aus- . ' 
dehnung der Sumpfgebiete usw. d.h. etwa gleich nach seinem Zunahmehohepunkt (3 500 bis 3 000 v. Chr).';; 
Der Prozess wird langc (bis zum Jahre 2 600/1 600 v. Chr.) mit den spezifischen, alle 200 Jahm einlretenden ■ 
klimalischen Zyklen andauem140. Zu den obigen Faktoren seien, wie eioige Forscher bestehen, auch-i 
anthropogene Ănderungen hinzugefiigt, obwohl sie meines Erachtens nicht verallgemeinerl werden konnen, j 
da riesige Waldflăchen Miltel- und Osteuropas zu jener Zeit noch nicht bewohnt waren141. Im Falie der ; 
Mittelmoldauischen Hochebene weisen sogar die flir Anfang des 2. Jahrtausends n. Chr. erfassten Indizien auf - 
eine Waldbedeckung von 15% der Gesamtoberflăche hinl4\ Vor diesem Hinlergrund musste man eher 
davon ausgehen, dass ausschlieBlich die Klimaănrfcrtingen wăhrend der frUhunterborealen Phase (um das ; 
Jahr 3 000 v. Chr.), als das ktihle dlirre Klima zuriickkehrt, fur die drastischen Mutationen in der Vegetation 
verantwortlich sind, d.h. fiir den RUckgang von groGen Waldflăchen und dagegen die Ausweitung von 
Lichtungen, Schneisen, Waldsteppen und Grasland143.

Die menschliehen Lebensbedingungen konnen jedoch nur im groBeren Kontext der Umwell beurteilt 
werden (vor aliem Landschaft, anorganischer Hintergrund, Klima, Flora, Fauna)144. Die Waldressourcen,: 
waren und sind immer noch ziemlich gUnstig fur die menschliehen Tătigkeiterr: Sie liefem Baumaterial, 
Rohstoffe aller Art (Fibem, Kalium, Darranstoffe, Kleidmrgsstucke, Schuile, Peeh, Teer, Haiz usw.), Waffen,' 
Werkzeuge, Schmuck und insbesondere Lebensmittel fur Mensch und Tier145. Die prăhistorischen Gemeinschaften 
konnten also iu den Grenzgebieten zwischen Wald und Steppe/Tundra nur die richtigsten Existenzmittel. 
finden, wăhrend der Wald an sich weitgehend unbewohnt geblieben ist146.

Aus geographischein Gesichtspunkt geniirt dasiGebiet, in dent das Grab von Mastacăn entdeckt wurde, , 
der Landsenke Cracău-Bistriţa/Roznov, wo die Subkarpaten-Rinne im Weslen an der Tarcău-Bergkette grenzt. 
Die ca. 50 km lange Landsenke besilzt viele Reichtumer: ein dichtes Wassemetz, Stein (der Sandstein von 
Tarcău/Kliwa), Salz, braunen Erdboden, Laubwald, vor aliem aber Buchenwălder, und eine reiche Fauna147, 
Man kaan davon ausgehen, dass der prăhistorische Wald zur Zeit der Ansiedlung dar ensten KAK-Trăger 
dichter und weiler war, dass er mehr Tieiarten als heutzutage beherbergte.

Wie dem auch sei, kann man aus den obigen Ausfuhrungen festhalten, dass die klimatischen Ănderungen; 
um das Jahr 3 000 v. Chr. bedeutende Einwirkungen auf das europăische Habitat hatten, und das gilt auch fiir 
das Gebiet, dem die heutige Gemeinde Mastaaăn angehott148.

139 Ebd., S. 58 und 65; J. Fries-Knoblach, Celtic field - Systeme bei Dorchester (Dorset, England), in BerRGK, 80, ; 
1999 (2001), S. 235.

140 J. C. Drăgan, Ş. Airinei, a. a. O., S. 195, 199, 201 urid 204; K. J. Willis, Land degradaiion in the Balkans:: 
variaiions in time and space, in S. van der Leeuw (Hg.), L'homme et la degradaiion de l ’environnement, Actes des 
XV* Rencontres Internaţionalei' d’Archeologie et d’Histoire d’Antibes, 20-21-22 octobre 1994, Sophia Antipolis, 1995,
S. 169; H. Kiister, a, a. O.; P. M. Dolukhanov, a. a. O., S. 15.

141 G. Schwantes, a. a. O., S. 79; K. J. Willis, a. a. G.\ H. Kiister, a. a. O., S. 65.
141 L. Ionijă, Accelerarea degradării terenului din Podişul Moldovei, in Studii şi cercetări de geografie, 45/46, 

1998-1999. S. 39. /
143 Zur Zeit der KAK betriigt der Waldpollen aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet nicht mehr als 50% des 

Gesamtpollens (vgt. H. Behrens, a. a. O., S. 182).
144 M. Brudiu. Le rapport entre la speciftcite geographique et le processus indo-europeen, in Interacadernica, 2-3, ■

Bucureşti, 2001, S. 80-86. ■
145 H. Behrens. a. a. 0.\ J. Drăgan. Ş. Airinei, a. a. O-, S. 40; H. Willerding, Zur Waldnutzung vom Neolithikutn bis ,

in die Neuezeit, in Alt-Thiiringen, 30, 1996, S. 13 und 23; N. Bemeckc, Archăozoologische Befunde zur Waldnutzung . 
Mitteletiropa in friihgeschicluliclier Zeit, in Alt-Tliiiniigen, 30, 1996, S. 103-108; M. Udrescu, L. Bejenaru, C. Hriţcu, 
Introducere in arheozoologie. Iaşi, 1999. S. 18f. .

146 G. Schwantes, a. a. O..S. 80; II. Behrens. a. a. O., S- 206. ■
147 Mt. David, Relieful Regiunei subcarpatice din districtele Neatn( şi Bacău (evoluţia sa ntorfoiogică). Bucureşti, . 

1932. S. 46f. und 85; I. Rnjoi, l. Icliim. Judeţul Neamţ, Bucureşti. 1974, S. 23, 31f., 38, 61,65ff.
14S M. Szmyl, Verbreitung und Kontakte der Kugelantphorenkullur: Ein Blick auf die polykuirurellcn Periplwrieiu . 

in Germania, 81, 2003. S. 430.
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8.2. Palăookonomie. Die KAK-Entdeckungen zeigen, dass die Trăger dieser Kultur nicht so sehr die 
jţiigeligcn Gebieten oder die hohen Tălern unweit von den Bergketten bevorzugien. sondem eher bestimmte 
(braune oder rotliche) Erdbodenarten mit reicher Flora, die sich in der Nnchbarschaft von Lauhbatim- 
Mischwăldem befanden149. Ihr Interesse gali dementsprechend nichl einer bestimmten Landschaft, sondem 
chef einem bestimmten Habitat, mit gesichertem wirtschaftlichem Potenţial. Zugleich muss man hervorheben, 
dass die moldanische Gruppe von dieser Regdl nicht abgewichen hat, obwohl einige Forsclier nach wie vor 
behaupten, dass die KAK-Bevotkerung sich auf “den fruchlbarsten Landera” niedergelassen habe, was ihren 
iiberwiegend “landwirtschaftlichen und relativ sesshaften Charakter” unter Beweis stellen wiirde150 *.

Die wenigen, sporadischcn, bisher identifizierten Ortschaften weisen lediglich auf tcmporăres, saison- 
bedingtes Wohnen hin, deswegen scheint die Charakterisierung der KAK-Trăger als Nomaden oder Halbnomaden 
ziemlich zutreffend zu sein131. Es versleht sich von selber, dass die wichtigslen palăookonorrrischen Hinweise 
mir von den entdeckten Grabstălten geliefert werden konnten. Die Untersuchung von Opfem, von Gebeinen 
der milbeerdiglen Tiere sowie von anderen geopferten Objekten, mit deren Ergebnissen man die von der 
pollen- und Bodenerforschung gelieferten Hinweise korrelieren konnte, obwohl im Grunde sehr niitzJlch, 
konnte nieht immer zu jcnen akkuraten Erkennmissen fiihien, welche eine einwatidfreie Beweisfiihrung 
benotigt. So wird gewohnlich die Ansicht vertreten, dass die palăookologischen Einschătzungen eine relative 
Genauigkeit haben und zu glaubwurdigen Erkenntnissen nur dann fiihren, wenn sie sich auf lăngere Epochen 
bezieheii152 * * *.

Die lediglich mit arcbaologischen Mitiein erbrachlen Nachweise liher die Wirtschaft der KAK sind 
disparat und unzulănglich. Schenkt man ihnen trotzdem Aufmerksainkeit, so geht aus ihnen hervor, dass die 
Trăger der KAK nur begrenzten Ackerbau betrieben, aber auch Haustiere (Kiihe, Pferde, Schweine, Schafe, 
Ziegen nsw.) gehalten und eine relative Transhumanz praktiziert haben. Als Nebenbeschăftigungen kămen 
dann wohl die Jagd, die Fischerei, dieiEmte und sogar der Hahdel (mit Bemstehi und Flint) in Frage133.
. Die Nachweisbarkeit von landwirtschaftlichen Beschăftigungen bei den KAK-Gemeinschaften ist gering. 
Dafur sprechen wenig Argumente. Die Forschung weist meistens auf das Vorhandensein von “unprazisierten” 
Getreiden im westlichen Gebiet sowie auf die Entdeckung eines moglichen Muhlsteins in der Grabstătte von 
Piatra Neamţ hin. Die umersuchten archăologischen Slănen hahen indes weder Spaien von lanriwinschaft- 
lichen Werkzeugen noch Vorratsgcubon ans Licht bringen kbnnen134! Zugleich wird es meistens davon 
ăusgegangen, dass die KAK-Trăger (vor aliem aber die Wcstgruppe) ausschiieQlich in den Gebieten mit 
Waldbraunerde siedelten. Es llandelte sich um Wălder, die aus Eichen, Ulmen, Linden, HaselnuBbUschen, 
gelegentlich auch Buchen ural “wHden” Obstbăucnen bestanden una ein groBes Nahrungspotentiad fur Mensch 
und Tier hatten. Auf demselben Gebiet, jedoch auf verschiedenem Boden, konnten auch weitere zeit- 
genossische Kulturgruppen w'ohnen, wie das Vorkommen der Gruppe Mansfeld ("Schnurkeramik”) westlich 
von der Saale zeigt: Aîîein handefl es sicii in diesem Fall um dQrren, schwarzerdhaltigen Boden mit 
Steppenflora, wo keine KAK-Spuren ausgemucht werden konnten. Man kann also schlussfolgem, dass die 
Mansfeld-Gruppe eine andere Wirtschaftsform betrieb, so dass es durchaus mbglich war, das fremde Kultur
gruppen mit verschiedenen wirtschaftlichen Interessen gleichzeitig und im selben Territorium mehr oder 
weniger iriedlich zusammenleben konnten. Auch andemorts konnte man festsfellen, dass die KAK-Trăger 
mnerhalb eines gegebenen Wohngebiets nicht allein leblen, sondern iînmer in Begleitung von benachbarten 
Kulturen’55. Dies mag auch teilweise erklăren, warum man sich so schwer tut, wenn man die kulturellen 
Parallelismen dieser Gruppen klarzustellen bemiiht ist.

: ■ D1E GRĂBSTĂTTE VOM BEG1NN DER BRONZEZEIT27

; 149 M. Dinu, a. a. OS. 219; V. Weber, a. a. O., S. 180f.; D. Mania und J. PreuB, a. a. O., S. 23, Tabelle 4 und
,Abb. 6; V. Dumiirnscu, A. Vulpe, Dacia înainte de Dromichete, Bucureşti, 1988, S. 54.

150 M. Dinu, a. a. Oin ArhMoid, l, 1960, S. 58.
131 £M, S. 56f.; V. Weber, a. a. OS. 178f.; M. Gimbutas, a. a. O., S. 221; M. Szmyt, a. a. Oin BPS, 8, 1999, 

S. 190.
; ;. m M. Udrescu, L. Bejenaru, C. Hriţcu, a. a. O., S. 20.

w M. Dinu. a. a. OS. 56ff.; V. Weber, a. a. 0.\ H. Behrens, a. a. O., S. 121, 182rf. und 186-191; T. Sulimirski, 
^ n- O■. S. 40 und 60; H.-J. Beier. a. a. O., S. 86; M. Gimbutas, a. a. O.; M. Szmyt, a. a. O., in BPS, 4, 1996, S. 25f.; 

V D,es- a: «■ O., in Germania, 81, 2003, S. 408; F. Burtănescu. a. a. 0.,S. 128.
14 C. Matasâ, a. a. O., S. 729; M. Dinu, a. a. O.. S. 58; H. Behrens. a. a. O., S. 186; M. Gimbutas. a. a. O.
i5y V. Weber. r/. a. O..S. I80f , 183f. und 191.



102 VIRGIL MIHAILHSCU-BÎRLIBA :2îl

. i

Vergleichbares gilt fur die Ostgruppe der KAK. Ihr Territorium zeigt, dass die KAK-Trăger niemals \\x 
den von der subkarpatîschen Hiigelgrăberkultur bewohnten Raum eindringen. AuBcrdem hat man bisherauch1 
im Falie Iciztcrer keine Wohhorte ideniifizieren konnen, nud ihre Denkmaler (die Tumuli) sind ausschhcBli^ ; 
in bewaldeien Gebieten erschienen. Mamkann davon ausgehen, dass die beiden Bevolkerungen, obgleich sie : 
selbstverstundlich aus wirtschaftlichen GrUnden scheinbar dasselbe Habitat bevorzuglen, ihr jeweilig^ j 
Territorium gemăB streng eingehahcnen Vereinbarungen abgegrenzt haben, und zwar vermutlich ausgehend 
von bereits in der Waldlandschuft sefnsl - mit ihrer spezifiscnen Fauna - bestehenden Differenaen, die - 
verschiedcnen Jnieresstm entsprachen156. l

Was die Vorliebe der KAK-Trăger fUr das.bewaldete Habitat betrifft, war die Forschung sogar •• 
anzunehmen geneigt, dass die Hauptbeschăftigung der KAK-Gruppen die Haustierhaltung in den Wăldern 
gewesen sein hiuss157 ! * ; .

Dennoch weist der Zusammenhang der vorstehend angcfuhrten Aspekte ehcr auf andere, wenn auch - 
nicht griindlich verschiedene Erklărungen hin. Zu diesem Zweck werde ich nochmal synthetisch auf die zur 
VerfUgung stehenden Angaben iiber die KAK eingehen: die Niederlassung in der Năhc von bewaldeten 
Gebieten mi;t draunere Borien, die cntweder imbewohm waren oder nur eine miltelsteinzeitiiche hzw. para--; 
neolithische Lebensweise beherbcrgten; das Fehlen von Dauerwohnorten158; das Vorwiegen der Mănnergraber,. 
in denen auch Kriegs- oder Jagdwaffen - der in Mastacăn gefundene “MeiBel” konnte vorzuglich als • 
Hiebwaffe dienen - hzw. Hatsschmuck aus Wildschweineckzahn (oder Bărcnzahn bei der Ostgruppe) beigelegi L 
wurden159. Die Jagd und die Brute als Hauptbeschăftigungen der KAK-Trăger sind schon Iăngst von der ; 
Forschung konjekturiert worden, und die obigen Ausfiihrungen erhărten diese Annahme160. ..

Binige Wildtiere wcisen eine bcschrănkte okologische Toleranz auf, die nur in bestimmten Biotopen ; 
vorkommt (Srenobionie). Dic KAK-Trăger zielten vermutlich auf einen besonderen Wildtyp ab. Die als Opfer 
in Grancm beigefiigten, dort gefundenen Schweine- und Rindxnochen konnen ein starkes Argument fur die j 
Hypolhese bilden, dass die Hauptbeschăftigung der KAK-Trăger die Haustierhaltung gewesen sei. Eigentlich ; 
tut sich die Forschung schwer dumit, den Bos primigenius vom Bos launts oder den Bos primigenius vom 
Bison bonatus zu trennen, da es keine morphologischen Kriterien dazu gibt, und nur die Messungen der - 
Knochenteste keine besoadere Hilfe ieisten konnen. Analoges gilt fiir das Paar Wildschwein-Schwein161, Vor ; 
diesem Hintergrund kann man voraussetzen, dass die KAK-Trăger hauptsăchlich mit der Jagd beschăftigt 
waren - wobei ein bestimmtes Wildticr (Urochs ? Auerochs ? Wildschwein ?) vorzugsweise gejagt wurde- • 
und zu diesem Zweck auch besiimmte okologische Nischen suchten und bewohnten. Es ist im Obrigen 
anzunehmen, dass auch die Miiglieder der KAK, die ostlich von rien Karpaten gelangt sind, hier eine solehe. 
Landschaft voigefunden haben, innerhalb derer man dre Lieblingsbeute jagen konnte. . :

Aus vielfachen GrUnden konnten sich verspătete miltelsteinzeitiiche Jăgergemeinschaften wăhrend des ■ 
Neolithikums lange Zeit in den umfangreichen Waldgebieten Nord-, Mittel- und Osteuropas erhahen, in denen ^ 
der Landwictschaft weniger gunstige Bedingungen widerfuluen. In solchen Gebielen kam allern Anschein 
nach ein so genanntcr Waldneolithikum zustande, der die Topferei sowie andere weniger wichtige kulturelle •* 
und lechnische Innovationen selektiv iibernommen hat, ohne dass er eine althergebrachte Lebensweise • 
ablosen konnte, welche auf groBtenteiis von der Mittelsteinzeit hemihrenden Strategicn der Auffindung von • 
Nahrung beruhte - eine paiăofaunistisciie Ăra, in der die Nutztiere 7% (Schafe) bis hochstens 14% (Kiihe) ' 
darstellten. Dazu hatte das crwăhnte Territorium keine groBe Bevolkerungsdichte, ja es uberspannte sogar ■! 
weite unbewohnte Gebietc. In den unergiebigen spărlichen, bisher untersuchten Ortschaften sind der KAK 
eigene Keramikstoffe ans Licht gebracht worden, die in anderen Kulturkreisen verwendet Wurden, so dass • 
einige Forscher zu dem Schlass gekonimen sind, dass die Trăger dieser Kultur oder weinigstens ihtf j 
weiblichen Mitglieder sich in den Ballungsrăumen benachbarter, jedoch fremder Kulturen niedergelassen j

lj6 T. Sulimirski, a. a. O., S. 36 und 53.
157 Ş. Nosek, a. a. O., S. 410-414; Ş. Cucoş, a. a. O., S. 149. 1
158 T. Sulimirski, a. a. O., S. 60; A. Kokowski und J. Scibior, a. a. OS. 47. j
lyJ I. K. Svesnikov, a. a. O., S. 13. ;
16(1 G. Schwanies, a. a. O., S. 82. . ■ j
lfl1 M. Udrescu, L. Bejenaru. C. Hriţcu, a. a. O., S. 20, 62ff. und 83f.; Hinweise darauf habe ich von Prof. Dr. S. Hai--; \

movici erhahen. bei dem ich niich auf diese Weise herzlichsi bedanke. : :l
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haben miissen162. Dazu haben die schweren Lebensbedingungen und das kontinuierliche Ringen um Jagdbeute 
die Psyche ihrer Individuen - gekennzeichnet von steter Wachsamkeit und von hoher Akzeptanz des 
permanenten Kriegszustandes und der Gewaitlatigkeit - tief gepriigt uud somii zur Bildung von hierarchischen 
go2ialstrukuiren gefuhrt, an deren Spitze der Mann war. Darin wurzelt auch das Oberlegenheitsbewusstsein 
hinsichtlich der Beschaftigungsart und der Zugehbrigkeit zum Clan, welches schlieBlich zum einen zur 
Absonderung urid lsolation gegeniiber sonstigen, landwirtschaftlich beschliftigten, sesshaften und friedlichen 
GropPen bewirkt hat, zum andefen aber einen gewissen Konservatismus als Folge hatte. Letzterer spiegelt sich 
in den lange Zeit nicht aufgegebenen Tradilionen, darumer msbesondere in den Bnstattungsbrăuchen wider 
und machte sich auch dann spiirbar, wenn sich die KAK-Trager weit von ihrem Ursprungsgebiet befanden: Es 
liegen tiber 1 500/1 000 km zwischen dem Mitteielbe-Saale-Gebiet/Kujawien und der moldauischen Gruppe163. 
pjurauf diese Weise liisst sich erklăren, wie man zur Folgerudg kommen konnte, dass die KAK-Trăger neben 
anderen Beschăftigungen auch Hăudler, Krieger, Rauber oder Eroberer gewesen wăren, die wahrend ihrer 
Wanderungen die vorgefundenen Bevolkerungen geknechtet hatten164. Man kann indessen unschwer feststellen, 
das alle die obigen Zuge auch fiir andere damalige Nomadengruppen typisch sind, wenn auch letztere 
lediglich Hirten und Viehzuchter waren.

8.3. Konnexronen und Chronologie. Es gibî einen alten Disput angesichts des Ursprungs und des 
Urterritoriums der KAK: Sind die ersten Elemente von Westen nach Osten oder in umgekehrte Richtung 
gewandert ? Fiir eine weitere wissenschaftliche Querelle sorgte die Frage nach dem friiheren Voriiandensein 
der polniscben Gruppe im Vergleich zur Gruppe westlich von der Oder.

8.3.1. Kulturbezieliuiigen und relative Chronologie. Ursprung und Entwicklung der KAK mussen in 
den Randzonen der Trichterbecherkultur (TBK) gesuchl werden, vielleicht als Folge einer Klimaănderung165. 
Aus kulturellem und chronologischem Blickwinkel hat man Argumente dafiir bringen konnen, dass die 
polnische Gruppe die alteston Denkmiiler besitzt, am lăngsten gedauert und die groRte Verbreitung gefunden 
hat166. Innerhalb ihrer Evolution wurden mehrere Phasen unterschieden, wobei die Einfuhrung der Schnur- 
keramik die Zeitgrenze zwischen den ersten zwei Phasen und den spăteren markiert. Auch hat man feststellen 
kdnnen, dass die alteste KAK-Gruppe (im Nordwesten Polens) mit der Phase Wi6rek der TBK zeitgenossisch 
war, wahrend die Schnurdekoration erst in der dritten Phase erschieuen ist und dann in der vierten 
weitergelebt hai. Die KAK-Denkmăler aus diesem Gebiel beginnen zu schwinden vor der zweiten Phase der 
Schnurkeramik (Unetyce/ Aunjetitz)167.

Die Gruppe westlich von der Oder ist besser bekannt. Zunăchst hat man die kulturelle Abfolge 
Baalherg/Salzmunde-Walternienburg/Bemburger/Havel vorgeschlagen, wobei die letzteu zwei Gruppen der 
spăten TBK paiallel zur KAK laufen. Andererseits wurde festgestcllt, dass die KAK mit den friihen 
Schnurkeramikphasen - die Gruppen Mansfeld und Schonfeld - zeitgenossisch war und mit diesen denselben 
Lebensraum teilte. Abgelost werden diese Kulturen erst durch die Glockenbecherkultur (GBK) und die Kultur 
Aunjetitz168.

1<L T. Sulimirski, a. a. O., S. 60; H.-J. Beier, a. a. O., S. 86; P. M. Dolukhanov, a. a. O., S. 13 und 17; V. 1. Timofeev, 
Fii* east-west relations in ihe laie mesofithic and neolithic in the Baltic region, in BPS, 5, 1998, S. 44-58; M. Szmyt, 

O., S. 89f. (es handeli sich um para- oder unierneolithische Gruppen); Dies.. a. a. O., in Germania, 81. 2003, 
$. 409-412,415, 420f.

IW T. Sulimirski, a. a. O., S. 92; H.-J. Beier, a. a. 0.tS. 87.
,w T. Sulimirski, a. a. O., S. 51 und 92.

; 165 H.-J. Beier, a. a O.. S. 84f. und 87.
■ 166 V. Weber, a. a. O.. S. 189; H. Behrens. a. a O., S. 124; M. Szmyt, a. a. O., in B. Hitnsel und J. Machnik, a. a.

■ 228, Abb. 7; J. Czebreszuk, Zur Chronologie des Ubergangs vom Neolithikuin zur Bronzezeil im siidwestliclien
Osneerawn, in Offa, 56 {Festschrift Ote fiarck), 1999, S. 240, Abb. 1.

: IM T. Wjslahski, 1966, S. 2601; Dens.. a. a O., in W. Hcnsel und T. Wislanski (Hgg.), a. a. O., S. 264-277;
A' Kokowski und J. Scibior. a. a. O., S. 47.

'■ U. l 'ischer, Uber Nachbexiaitiingeii in Neolithikuin von Sachsen-Thiiringen, in Festschrift Romisch-Germanischen 
'• ^mduntseum Maiuz, 3. 1953. S. 175; V. Weber, .7. a. O., S. 187-190; H. Behrens. a. a. O., S. 1231. 1721, 229 und 

Abh. 72. S. 176; H.-J. Beier. a. a. O., S. 69-82. Der MeiRel oder dus Beii als WalTen haben eine doppelie Eigenschafi: 
: ieşind zugleich irdtsehe und himmlische Gegensuinde (vel. L. Benoist. a. a. O., S. 105).
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Die meisten Forscher der Westgruppe der KAK sind sich daruber einig, dass diese, im Unterschied.U 
zu anderen Gebieten. wo die KAK einheimisch war, eine relativ kurzc Zeit bestanden hat (3-4 Generationen, :j 
d.h. etwa 200 Iahre)169. Dies mag zocreffen. Allein, auf diese Weise wird uber den Paralielismus und Uberdas-'». 
Zusammenlehen der KAK zu und init anderen Knlturen inncrhalb desselben Territoriums einfach A 
hinweggesehen. Eine schnelle und tiefgreifendc Akulturation war wohl moglich, in Zukunft konnte aberdie 4 
Forschung dadurch ubenraschl werden, dass mogliche Fortbestehensspure» der KAK in isolierten Gebieten ■? 
sogar aus jtingeren Zeiten ans bicht kommen werden. Zugieich mdss man bedcnken, dass nieht nur die ■ 
Akulturation Ursache fiir eine voreilige Auflosung der Westgruppe der KAK gewesen sein konnte, sondem J 
auch eine massive Migration. Andererseits plădieren die Angaben der absoluten Chronologie, wie weiter ■ 
unten gezeigt, fiir eine jedenfalls lăngere Bestehnsdauer dieser Gruppe.

Vom Ursprnngsgebiet aus, das zwischen der Weichsel und der Eibe hig, hahen KAK-Grupoen zu ; 
verschiedenen Zeiten und in je verschiedenem Ausmal! angefangen zu wandem. Dies kann beides erklăren: 
einerseits diejeweils ortsspezifischen Differenzen, andererseits die Interaktionen mit anderen Kulturgruppen -" 
und ihre gegenseitige Beeinflussung. Die Migrationen erfolgten sowohl nach Norden, al6 auch nach Siiden : 
und Weslen, docb nur der ostwiirts wandemde Zweig verselbstăndigte sich zu einer eigenstăndigen, 
andauemden Gruppe. Diese ist keine unerklarliche, plotzliche und isolierte Erscheinung, denn es hat eiuige : • 
lokale Untergruppen (Pulawy, Bug-Lublin usw.) gegeben, die die Bewegung nach Oslen zu verschiedenen. 
Zeiten vorangekiindigt haben. In den fUr solche Auswanderungen geeigneten Regionen hat man Elemente aus. ’ 
beiden, der polnischen und der westlichcn, Gnippcn identifizierea konhen170.

Allerdings konnte es einen Synchronismus zwischen den differenten Kulturgruppen nichi geben, dieser 
wăre ja aus historischem und archăologischem GesiclUspunkt ohnehin unmoglich. Dic endogenen Evolutionen i 
und die Faktoren exogenen Charakters haben zu beslimmten, partiellen oder vollsliindigen Ănderungen 
gefuhrt, die iman mehr oder wenigcr unproblematiscb im Rahmcn einer bcliebigen pnihistorischen Kuitur 
feslslellen kann. Konsequenterweise konnte die KAK mit anderen Kulturen nieht gănzlich synchron sein, 
sondem nur sequentiell.

Die Denkmaler der Ostgruppe der KAK sind zeitgenossisch mit den Phasen Ilb - IHb (teilweise) der ' 
polnischen Gruppe, aber auch roit den: entsprechenden Phasen (B und C) der Westgrnppe171. Innerhalb des '• 
iiberaus weilen Raums, in dem.die Ostexpansion der KAK geschehen ist, wurden einige Synchronismen mit 
spatneolithischen Gruppen festgestellt, die eine unterschicdliche, eher dem groBen Kulturkomplex Cucuteni 
(B)-Tripolie (C I-yl - C Il-yli) ăhnlîche Wirtschaft belrieben172. A

Das fast gleichzeitige Eiddrmgen von Elementea aer TBK, der Badeti-Kultur unri der KAK in den 
Bereich der Cucuieni-Tripolie-Kuilur (CTK) hat einen uniformen- Kulturhorizont der letzteren- zustande 
gcbracht173. Dies legt einen gewissen Parallelismus zwischen der KAK und Cucuteni B2-Tripolie C II - Y

169 H. Priebe, Die Westgruppe der Kugelamphoren, Halle, 1938, S. 67; V. Weber, a. a. O., S. 183 und 188; W. A. : . 
von Bruun, Die Bernburger Grabhiigel. Ihre Geschichte und ihre Bedeutung fiir die Vertikalstratigraphie des 
Spătueolithikums, in PZ, 52, 1977, 1, S. 25ff. und Abb. 6; T. Sulimirski, a. a. O., S. 53 und 92; H.-J. Beier, a. a. O., S. ; 
82; M. Szmyt. a. a. O., in Germania, 81, 2003, S. 402.

170 T. Wislanski, 1960, S. 261; H.-J. Beier, ebd., S. 79; A. Kokowski und J. Scibior, a. a. O., S. 53.
171 T. Sulimirski, a. a. O., S. 40ff., 53 und 92; A. Kokowski und J. Scibior, ebd.\ M. Szmyt. a. a. O., S. 74, 79-85

und Abb. 25; J. Muller, a. a. O., S. 59ff.; F. Burtănescu, a. a. O., S. 130 und 134 (die Phasen 11b - lila der polnischen 
Gruppe). /

172 T. Wislanski, a. a. 0. \ M. Dinu, a. a. O., 1970, S. 473; T. Sulimirski, ebd., S. 47; Ş. Cucoş, a. a. O., in ActaMN,
19, 1982, S. 257f.; Ders., Cîteva consideraţii cu privire la sfirşitul culturii Cucuteni, in Carpica, 17, 1985, S. 34; DerS-, 
Faza Cucuteni B in zona subcarpatică a Moldovei, Bibliolheca Memoriae Antiqvilalis. VI, Piatra Neamţ, 1999, S. 148 
und 152; V. Duuiitrescu, A. Vulpe, a. a. O., S. 54; M. Szmyt, a. a. O., S. 229; C. M. Mantu, Cultura Cucuteni. Evoluţie, 
cronologie, legături, Bibliotheca Memoriae Antiqvitatis, V, Piatra Neaml, 1998, S. 147f.; M. Szmyt, a. a. O., S. 99-103 
und 118; Dies., a. a. O., in BPS, 7 (The foundations of radiocarbon chronology of cuhures between the Vistula and 
Dnieper: SI 50-1850 BC), 1999, S. 2J 1-220; V. Klochko, A. Kosko, M. Szmyt, A comparative chronology of the 
prehistory of the area between the Vistula and Dnieper: SI50-I850 BC, in BPS, 7. 1999, S. 265. 270 und 279; ^ 
M. Y. Videiko, Tripolye and the cnlrures of Central Europe. Facts and the characicr of interactions: 4200-2750 BC, »n ' 
BPS, 9. 2000. S. 32 und 47; G. Dumilroaia. a. a. O., S. 81.

l7, V. A. Dcrgacev, Pamjarniki pozdnego Tripol ja, Chişinâu. 1980. S. 154; M. Y. Videiko. a. a. O.. S. GOf. i
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(mit ihren Spătphasen Gorodsk, Usatovo, Sofiivka, Horodiştea, Erbiceni, Folteşti) nahe, aber auch zu den 
Gpuppen der so genannten “Kultur der Hohlengrăber”, “Katakombenkultur” und Cernavodă k. Vor diesem 
Hintergnind ist es nicht auszuschlieBen, dass es eine friihere Phase der Kontaktaufnahme zwischen der KAK 
und der CTK (Cucuteni B1-Tripolie C I ?) gegeben hat174.

Man hat erwogen, dass die Ostgruppe der KAK l^nger als die Westgruppe bestanden hat (etwa 500 Jahre 
im Falie der Wolhynien-Gruppe), wobei dermoldauischen Untergruppe etwa 250 Jahre Uberlebenszeil 
zuzurechnen sind175. AuBerdem hat man unterslrichen, dass die Ostgruppe der KAK einen deutlichen 
Unlergang erst unter dem Druck der zeitgenossischen Kulturen Yamnaja und Kemi-Oba erlebt haben muss, 
der einerseits anhand einer massiven Akullumiion und der Ubemahme von “$chnurkerarmk”-Elementen 
erkennbar ist und andererseits zur Entstehung von kleinercn Demeinschuften, ja von Enklaven gefuhrt hat. 
Ober Dauer und Bedingungen des Fortbeslehens von solchen Enklaven kann man nur schwerlich etwas 
ermitteln. Deswegen seien hier nur die Gebiete, in denen dies der Fall war, genannt: Wolhynien, Podolien und 
die Moldau. Die Theorie des uuanpassungsfahigen Widerslands stutzt sich auf der Annahme, dass einige 
ostliche Gemeinschaften rtickwărts zu den Ursprungsgebieten gewandert wăren, oder aber dass sie sich in 
zugănglichere Gebiete zunickgezogen hătten (in die Waldgebiete, nach der Weichsel cntlang usw.)176.

8.3.2. Einige Angaben zur absoluten Chronologie. Letzte Hălfte des vorigen Jahrhunderts hat 
deutliche Fortschiitte angesichts der clironologischen Einstufung der archăologischen Denkmaler mit sich 
gebracht. Trotzdem wurden minge Schwierigkeiten bzw. Fehler registriert. Die obigcn Ausfiihrungen konnen 
viele Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten erklăren, die im Falie der chronologischen Debatte festgestellt 
wurden. Dies warnt eben vor den Grenzen neuerer Methoden und regt eher zu ihrer vorsichtigen Anwendung. 
Neben den klassischen Verfahrensweisen hat die chronologische Forschung auch eine Differenzierung 
der Methodologie versucht, so dass es zn den kreuzweisen Unlersuehungen gekammen ist (l*C und 
dendrochronologisch usw.)177.

An dieser Stelle seien alle chronologischen Daten fur die KAK nicht nochmals vollstăndig besprochen, 
sondem nur die jiingsten davon, welche eine bedeutendere Rolle in der Argumentation einnehmen. Im Falie 
Kujawiens (der polnischen Zentralgruppe) lmî man die Zeitgreneen 3 700-2 000/1 95G v. Ghi. (aber auch

31

174 M. Dinu, a. a. O., in Materiale, 6, 1959, S. 216 und 219; Ders., a.a.0.t in ArhMold, 1, 1961, S. 47 und 56;
Ders., a .a. O., in Dacia, N. S.t 12, 1968, S. 138; T. Wislanski, 1966, S. 261; !. Westor und Eug. Zaharia, Sur la periode 
de transition du neolithique ă l'âge du bronze dans l'aire des civilisations de Cucuteni ef de Gumelnifa, in Dacia, N. S., 
12,1968, S. 24 und 31; T. Sulimirski, a .a. O., S. 51f.; V. Spînei, a. a. O., in Dacia, N. S., 14, 1970, S. 48f.; M. Petrescu- 
Dîmbovi^a und M. Dinu, Nouvelles fouilles archeologiques â Folteşti (dep. de Galaţi), in Dacia, N. S., 18, 1974, S. 71; 
P. Roman, Forme de manifestare culturală din eneoliticul tîrziu şi perioada de tranziţie spre epoca bronzului, in SCI VA, 

,32, 1981, 1, S. 30, 35 (Abb. 1) und 37f.; V. Dergacev, Kulturelle und historische Entwicklungen im Raum zwischen 
Karpaten und Dnepr. Zu den Beziehungen zwischen friihen Gesellschaften im nordlichen Siidost- und Osteuropa, in 
B-Hănsel und J. Machnik (Hgg.), a. a. O., S. 51f.; M. Szmyf, a. a. O., in B. Hănsel nnd J. Machnik (Hgg.), a. a. O., S. 229; 
M. Y. Videiko, Rcidiocarbon dating chronology ofthe late Tripolye cuiture, in BPS, 7, 1999, S- 69ff.; F. Burlănescu, a. a. O., 
S. 13lf. und 134. Vgl. auch die in der Anm. 169 angeftihrten Arbeiten. ‘

175 V. Weber, a. a. O., S. 188; G. Dumitroaia, a. a. O., S. 81; M. Szmyt, a. a. O., in BPS, 8, 1999, S. 195.

M. Szmyt, ebd., S. 118; Dies., In the Far Reaches ofTwo Worlds. On thestudy ofcontacts betwcen the societies 
ofthe Globular Amphora and Yanmaya Cultures, in S. Kadrow (Hg.), a. a. O., S. 461f.; A. Ko$ko, J. J. Langer, M. Szmyt, 
a■ a■ O., in BPS, 9, 2000, S. 288 (Der “Ruckzug” sei derselben Migrationsachse entlang erfolgt, diesmal jedoch von 
SQden nach Nordcn, u.h. vom siidlichen Bug-Gebiet in RichUing des Oder-Kujawien-Gebiets und Mittelelbe-Saale- 
Gebiets, und nach 2 700-2 600 v. Chr.).

Nicht weniger wichtig ist die Feststellung, dass derselben geographischen Achse entlang und zu verschiedenen 
spiteren Epochen kontinuierliche Bevolkerungsmigrationen in beiden Richtungen, sowohl nach SUden als auch nach 
Norden (Skythen, Kellen, Bastarnen, Gennanen, Sarmaten usw.) staugefunden haben.

D. Monah, Datarea prin Cu a etapei Cucuteni A2. in SCIVA, 29, 1978, 1, S. 33f.; Ders., La datation par Cu du 
complexe culturd Cucuteni-Tripolie, in M. Petrcscu-Dîmboviţa, N. Ursulcscu, D. Monah und V. Chirica (Hgg.), La civilisation 
de Cucuteni en contexte europeen, Session scientifique dediee au centenaire des premiercs decouvertes de Cucuteni (laşi

. Piatra Neamţ, 24-28 sepiembre 1984), Bibliotheca Archacologica lassiensis, 1, Iaşi, 1987, S. 67ff.; V. I. Klochko, A. Kosko, 
• . Szmyt, Problem of taxonomic limitations in the synthesis of the history of Baltic - Pontic borderland in 3150

: 1850 BC, in PBS, 7, 1999, S. 8f. ($. 9: "... hundreds of datings have been made but there are no salisfactory absolute 
chronologies in respect of both individual cultures and regions." Das gilt ja wohl auch fur die KAK !).
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4 300 - 2 100 v. Chr.) erwogen, wobei man hinzufugen muss, dass die Phasen Ila-IIla in die Zeitspanne von 4 
3 410 bis 3 140 und von 2 790 bis 2 340 v. Chr. hineingehoren178. . J

Die miasi zeitgenossische (deutsche) Westgruppe wurde in die Zehgrenzen 3 500/ 3 250 his 2 600 v. Chr 1 
(aber auch nur von 3 100 bis 2700 v. Chr.) eingesrufi, wobei ihre ersten zwei Untergruppen (A-B) nicht parallei i 
zur so genannten “Schnurkeramik" verlaufen1™. In ihrer ersten Entwicklungsphase hat die Ostgruppe der KAR:; 
die Schnurkeramik nicht gekannt, und das spricht flir ihre Zusammensetzung aus Elementen der beiden era eu i 
Gruppen, welcbe zti jenam Moment init den Trăgeiu der Schnurkeramik noch nichţ in Kontnkt gekommen sind, .1 

Filr die Ostgruppe hat man generell die Zeitgrenzen 3 100/2 950 und 2 400/ 2 100 v. Chr. vor-Tj 
geschlagen, mit etwaigen Differenzen im Falie von bestimmten Untergruppen, wie z.B. der aus Pod ol ien, die 2 
filr unsere Analyse relevanter ist und aliem Anschein nach junger und kurzlebiger als die Wolhynien-Gruppe 
war (2 890 bis 2 500 oder 2 840 bis 2 570 v. Chr.)180. " . . ]

Im Rahmen der vorliegenden Diskussion sind die Ergebnisse der 14C-Untersuchung fur die Phase^j 
Tripolie C II-Y II von malîgeblicher Bedeutung. Letztere wurde in die Zeitgrenzen 3 240 bis 2 580 v. Chr 
(oder 3 080 bis 2 420/2 950-2 360 v. Chr.) eingestuft. Zu ihr gchort im Ubrigen auch die Gruppe Sofiivka.dk l 
in der Zeit von 2 990 bis 2 670 v. Chr. (bzw. 2 920 bis 2 790 v. Chr.) bestehen haben muss181. Das westliche 
Areal der CTK weist eine weniger deutliche Lage auf, da man in diesem Fall einerseits auf regionale 
archăologische Diskordanzen gestoBen ist, und andererseits allzu differente Chronologien vorgeschlagen hat. 
Wie dem auch sei, sind die der globalen Chronologie am năchsten stehenden Zeitangaben 3 400/3 300 bis ‘ 
3 200/3 100 v. Chr., filr die Gruppe Hnrodiştea-Ernineni (I und II), was teilweise der Phase Tripolie CII- 
Y II entspricht, und 3 700/3 600 bis 3 500/3 400 v. Chr. fur die Phasen Cuculeni A-B und B (teilweise 
zeitgendssisch mit Tripolie C I-y I, 3 850 bis 3 500 v. Chr.)182. Daraus folgt, dass es einen Unterschied von 
wenigstens zwei Jahrhunderten zwischen den beiden vorgcschlagenen Chronologien gibt, und dies kann nur 
fur Konfusionen sorgen.

Dementsprechend kann ich hier nur folgendes mit annăhemder Sicherheit unterbreiten: Es gibt einen 
sicheren Synchronismus zwischen der KAK, Cucuteni B2b, Tripolie C II-Y II (Horodiştea I-Erbiceni I) und 
vielleicht einen weiteren, friiheren Synchronismus183 zwischen der KAK, Cucuteni Bi und Tripolie C I-yl. Da 
die Korrelierung der absoluten chronologischen Systeme noch nicht moglich ist, kann man als relativen 
Anhaltspunkt die Zertgrenze 3 000 ± 100 v. Chr. annelrmen, als innerhalh des weiten Areals der CTK radikale 
Mutationen eingetreten sind, die auch mit der noch nicht ganz deutlich erklărten Kontaktaufnahme mit 
fremden Kulturgruppen, darunter auch mit der KAK, in Verbindung gebracht werden konnen184.

178 Alle Datierungen sind Uberprtift (vgl. M. Szmyt, a. a. O., in B. Hilnsel und J. Machnik (Hgg.), a. a. O., Abb. 7, 
S. 228; Dies-, a. a. O., in BPS, 8, 1999, S. 74). Vgl. dazu weitere chronologische Einschătzungen bei J. Czebreszuk, a. a. 0., 
in Offa, 56, 1999, S. 239-246, der die Ergebnisse der IJC-Methode mit den dendroehronologischen Angaben oder den ■ 
Angaben des Grabs von Cznlozyce-Kujawieit konfronliert hat, das zur Phase lila jener Kultur und in die Zeitgrenzen vom 
Jahre 2 530 bis 2 470 v. Chr. gehort (vgl. B. Borowska, A. Bronicki, G. Mazur, a. a. O., S. 92). In diesem Sinne wurden. 
ausgehend von den dendroehronologischen Dalen fur die KAK auch die Zeitgrenzen von 4 200 - 2 690/2 000 v. Chr. oder, 
sogar 1 600 v. Chr. vorgeschlagen (vgl. P. M. Doluekhaoov, a. a. O., in BPS, 5, 1998, S. 17ff.). V

l7V H.-J. Beier, a. a. O-, S. 83 und 87; J. MUller, a. a. O., S. 62f.; M. Szmyt, a. a. O., S. 78; Dies., a. a. O-, in B. Hiinsel 
und J. Machnik (Hg.), a. a. O.

180 Ebd.; S. Kadrow, M. Szrayt, Absolute Chronology of the Eastern Group of Globular Amphora CuUure, in BPS,
4, 1996, S. 103-111; M. Szmyt, a. a. O., in BPS, 8, 1999, Abb. 17, S. 61 und S. 64-71; V. Klochko, A. Kosko, M. Szmyl,
A comparative chronology of the prelustory of the area between the Vistula and Dnieper: 3150-J850 BC, a. a. 0., S. 
270f. und 281; V. Mihailescu-Bîrliba, M. Szmyt, a. a. O., S. 108ff. :

181 Ebd., S. 265 und 268f.; M. Szmyt, a. a. O., in BPS, 8, 1999, S. 100 und 103. Diese Angaben sind fur andere 
Forscher etwas hoher: Tripolie C Il-yH. mit 3 500 - 3 150/2 900 CAL. B. C. (vgl. C. M. Manlu, a. a. 0.,S. 131).

182 V. Dumitrescu, Cronologia absolută a eneoliticului românesc în lumina datelor CÎ4, in Apulum, 12, 1974,
5. 32; D. Monah, a. a. (7., in SCIVA, 29. 1978, 1, S. 35; Ders., a. a; O., in M. Petrescu-Dîmboviţa, N. Ursulescu, D. Monah 
und V. Chirica (Hgg.), a. a. O., S. 77; C. M. Mantu, a. a. 0.\ H. Parzinger. Studien zur Chronologie und KulturgeschiclM: 
der Jungstein, Kupfer- und Friihbronzezeit zwischen Karpatlten und Mittleren Taurus, Mainz, 1993, S. 265ff.

183 T. Sulimirski, a. a. O., S. 53. .
184 V. Mihailescu-Bîrliba, Mormântul unei tinere căpetenii de la începutul epocii bronzului (Mastacân, jud. Nenniî

"Cultura amforelor sferice"), in MemAntiq, 22. 2001, S. 212f.: F. Burtănescu. a. a. O., S. 1331'. ( etwa 3 250 (?)/3 200-: 
3 000 bis 2 700-2 500 v. Clir.):V. Mihailescu-Bîrliba. M. Szmyt. a. a. O.. S. 1 lOf. '
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8,4. KAK und die Grabstăttc von Mastacin. Die Forschung hai sich jahrzehntelang mit der 
Interpretai'011 der KAK beschăftigt, ohne dass die vorhenschende Ansicht beseitigt wurde, dass es hier 
rundheraus um ein Rătsel handle (“... das groBe Myslerium in Europas Neolithikum...”)185. Es hătte aueh 
kaum anders sein kbnnen, solange die notwendigen Hinweise, immer disparat und einseitig behandelt 
wurden.

8.4.1. Identitat nnd Alteritat. Zu Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr. lebten in weiten Teilen Nord-, 
Mittel- und Osteuropas postmittelsteinzeitliche Kultuinariitionen fort, die auf dem Vorhandensein von 
reichem. mittels Emte, Jagd und Fischerei gesichertem Lebensunterhalt basierten. Die Volkerschaften dieser 
Gebiete waren in kleinen Gemeinschaften organisiert, die einer zahlreichen Familie oder Familiengruppe 
gleichkamen, deren Kohăsion itn Clan-Bund bestand und anhand des Mythos von gerneinsamen Ahnen 
gepflegt wurde. Diese Volkergruppen waran in imaufhbrlichem Migrationsznstand und liefien aich nur im 
Winter fUr lăngere Zeit nieder.

Solche epipalăolithische Jager bildeten eine auf mittelsleinzeitlichen Religionsbrăuchen beruhende 
Gesellschafl, deren kulturanthropcdogische Hauptwerte um die Anlise Mensch (Jager) - Tier (Wild) 
kreisten, und innerhalb derer eine spezifische, individualistische Menlalitat ziretande gekommen ist. 
Diese stand in offensichtlichem Gegensatz mit der Mentalităt der sesshaften kollektivistischen Einwohner 
Stid- und Sudosteuropas, die ein differentes, auf der Beziehung des Ackermanns zur kultivierten Pflanze 
beruhendes Glaubenssystem hathm. Die Interaktion der beiden Gesellschaftstypen hat die grundlegenden 
Differenzen prăgnant hervorgehoben, die wie eine uniiberholbare Kulturbarriere wirkten. Nichtsdestoweniger 
konnten diese Gruppen allerdings sogar innerhalb desselben Territoriums auf Grund des jeweils anders 
gebrauchten Habitats zusammenleben und miteinander Austauschbeziehungen knlipfen186.

Die soziale Entwicklttng im Sinno dur Intlividualisierung und Hierarchisiorung erfolgte schnelter 
innerhalb der paraneolithischen Gruppen, und das archaologirch anhund einer bestimntten Heihe von Gegen- 
standen zu definierende Kulturpaket spiegelt gerade eine solche Tendenz wider. Typisch fur eine solche 
Geseflschaft ist auch, dass der Ritus als Teii des Kults innerhalb der sakralen Sphăre immer vorwiegt, und 
dass die allmahliche Inslitutionalisierung voit Konflikt, Gewalt und Kriegszuatand die kollektive Identitat 
untermauert. Durch diesen komplexen Mechanismus beleam der Mythos mit seinem heroisch-ritterlichen 
Epos eine wichtige Rolle zugesprochen und veranschaulichte die Progressive Ersetzung der Zeitauffassung als 
zyklische Wiederholung durch die lineare Zeitauffasung, so dass der Weg zur stabilen, hierarchisch orga- 
nisierten, polymorphen, der „archăologischen Kultur" eittgegengesetzten Gesellschaft sieh schlieBlich anbahnen 
konnte187.

Trotzdem war fur die vorliegende Analyse die Feststellung jener Griinde gewichtiger, die zur Migration 
solcher Gemeinschaften gefiihrt haben, sowie die Pra/isiening des ungefahren Zeitpunkts und der Bedingungen, 
in denen dieser Prozess stattiindon konnte. Auf Uiese Problematik zu antworten, habe ieh inich hoffeellich mit 
reichem Ertrag in den ohigen Ausfuhrungen bemuht.

An dieser Stelle seien einige geographische und kulturelle Koordinaten nochmals besprochen, die zu 
einem klareren Umriss der damaligen Ereignisse beitragen kbnnen. Gegen Ende des ersten Klimaoptimums 
fand die maximale Waldexpansion statt, als aliem Anschein nach ueispătete postmittelstehizeitliche Jîger- 
gruppen vorteiihafte Lebensbedingungen wiederfinden konnten. Darauf folgte eine zweite eiszeitliche 
Expansion (nach dem Jahre 3 300 v. Chr.), welche den Ruckgang der Waldfliichen verursachte (um das Jahr 
3 000 v. Chr.). Dies kann eben jene Bevolkerungsmobilităt erklaren, deren Zweck es war, neue ausreichende 
Nahrungsmidel im Sinne der tradilionellen Subsistenz der erwăhnten Volksgmppen anszumachen, und legi 
xagleich nahe, weswegen die neolithischen landwirtschaftlichen Gemeinschaften sich unter diesen Umstănden * 180 * * * *

J.-E. Forssandcr, Die schwedische Bootaxtkultur nnd ihre kontinental-europăischen Voraussetzungen, Lund,
■ i933,S. 153.

180 D. Monah, Plastica antropomorfa a culturii Cucuteni-Tripolie, Bibliotheca Memoriae Antiqvitatis, III, Piatra
^camţ. 1997, S. 15; P. M. Dolukhanov, a. ci. O., in BPS, 5, 1998, S. 17ff.; J. Czebreszuk, Schylek neoiitu i poczqtki
ePoki brqzu iv strefic poludniowo-zachodniobattyckiej (///-/ paczatki 11 tys. przed. Chr.). Alternatywny model kultury%
a■ «• O., S. 256ff.

8 Ebc/., S. 261-264. 268-272 und 274; M. Szmyt, a. a. O., in Germania, 81, 2003, S. 431.
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ausdehnen konnten183. Das Ganze erfolgte zu einem Moment, als die Schnurdekoration und die anorganischen .] 
Farbemittel tnnerhalb der KAK-Keramik, da es an engeren Kontakten mit neolithischen Gruppen fehlte, noch v; 
nicht bekannt waren. ;

Auch die durch die absolute Chronologie gelieferten Ergebnisse năhern sich der vorgeschlagenen ' 
Zeitgrenze, d.h. dem Jahr 3 000 v. Chr., an, als dic Ostgruppe der KAK bereits zusammen geronnen ist J 
und die siidlich oddr ostlich situierten neolithischen Gruppen fremde, vom Nordwesten Europas stammende ; 
Kulturphanomene orleben werden. Folglich niuss num davon susgeHen, dass die ursprimgliche Expausion der ’-l 
KAK relativ schnell und massenhaft erfolgte und ein weiies Gebiet (vom Rhein bis zum Dnjepr) zugleich ■* 
abdeckte188 l89. ■

Auf deise Weise kann man meines Erachtens besser das Vorhandensein von zwei Horizonten von--* 
KAK-Grabstătten verstehen; f. Der erste Horizont gehoit zu den ensten Wandergruppen und wird durch ; 
die Bewahrung von solchen, iu den Ursprungsgebieten stark verankerten Brăuchen gekennzeichnet, die 
archăologisch anhand desselben Bautyps und derselben Grablegung sowie auf Grund eines identischen oder 
sehr ăhnlichen Invenlars auszumachen sind, wie im Areal westlich und ostlich von der Oder; es scheint, dass '* 
solche Gegenstănde, iukiusive der den Bestattmigsritualen tind sonstigen religioseri Handlungeu dienende . 
Keramik, aus den aiten Wohngebieten mitgebracht wurden. Gesetzt den Fall, riass dies sn gewesen ist, so 
kann man eine Migration wăhrend einer oder hochsiens zwei Jagd-Saisons annehmen, zumal es sich urii ; 
kleine, schnelle und gut trainierte Gemeinschaften handelte. 2. Der zweite Horizont spiegelt eine weitere ' 
chronologische und kuloirelhî Etappe wider, die von den echten KAK-Trăgern hi ihrer zentrifugalen ; 
Bewegung erlebt wurde. Diesmal handelte es sich vermutlich ura die etappenweise Inansprucbnahme von , 
gunstigen Wohngebieten durch die ersten KAK-Gruppen: vom Zentrum zu den Peripherien des Ursprungs* ; 
gebiets hin. Aus den neu kolonisierten Territorien werden in unterschiedlichcn, doch keine Akulturation 
erlaubenden Zeitabstăndon imrner wieder andere Zweig-Gcmcihscliaften der regioneicn Gruppen der KAK, 
die inzwischen durch Konlakte mit fremden zusammenlebenden Kultursn gepragt waren, nach aaBen riicken, ■ 
um weitere gunstige Habitate zu suchen. Allein, in diesem Fall werden die neuentstandenen kulturellen i 
Entităten die althergebrachten, “klasischen” Zuge der KAK nicht mehr aufweisen konnen190.

8.4.2. Die Grnbstatte von Maslacăn: Die bisher besprochenen Aspekte scheiuen zureichend zu sein, 1 
damit ein glaubwiirdiges Bild der Grabstatte von Mastacăn skizziert werden kann: Dori wurde ein junger , 
Jâger oder Krieger bestattet, der zu einer kurz zuvor in jenem Gebiet niedergelassenen Bevolkerung (KAK) 
gehort haben muss. Die Bestattungsmerkmale (Ritual, cistenfdrraige Grabstatte, Inventar) weisen einerseits ■! 
auf ebiei Hoherstellung innerhalb seiner Gemeinschaft (Famthie odei eher Clan) hin, andererseits auf die 
Umstănde, in denen die betreffende Gemeinschaft in ziemlich groBer Eile von ihrem Ursprungshabitat im 
Nordwesten (vermutlich im Harz-Gebirge) aufbrechen und nach einer anzunehmenden kurzen Zwischenstalioa . 
in Podolien191 192 hierher steuem musste. Als Folge der Abnahme oder Entartung des Urspnmgshabitats wurden : 
die Mitglieder dieser Gemeinschaft praktisch dazu gezwungen, sich glinstige okologische Nischen auszusuchen, 
und das leilete sie in die subkarpatische Region der beutigen Moldau, wo das Habitai von den hier lebenden 
spătneoaneolithischen Gruppen/ Untergruppen nicht erschopfend ausgenutzt wurde. Die Entdeckung kann in 
eine iiltere Phase der Bronzezeit (von 3 500/3 300 bis 2 500/ 2 300 v. Chr.) aus dem Karpalen-Donau-Raum19'

188 A. Kosko, Rozwoj kulturowy spoteczenstw Kujaw iv okresach schylkowegu neolitu i wczesnej epoki brqzu- 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologia 12, lnowrodaw-Poznan, 1979, S. 254: Die kulturellen 
Muiationen seien lediglich von dem wirtschaftlichen Zyklus verursacht und keineswegs von der Umwelt beeinflusst worden!

189 T. Sulinurski, a. a. O., S. 41; M. Szmyl, a. a. 0.r in Germania, 81, 2003, S. 413 und 418.
190 Die KAK-Trăger gehorten lăut einigen Meinungen zu den ăltesten indoeuropăischen Volkergruppen (vgl- 

V. I. Timofeev,a. a. OS. L44).
191 Die ostliche Gruppe der KAK wenden sich von Podolien nach Siiden in die Seret-Prin-Gebiete (vgl. M. Szmyt 

a. a. S. 415).
192 A. Vulpe, Spaţiul egeo-aitaiolian şi Europa sud-estică în lumina unei revizuiri a cronologiei epocii bronzul-

in, Academia Româna, Memoriile Secţiei de Şiiin/e istorice şi arheologie, s. IV, t. XXI, 1996, S. 36-47; M. Petrescu* 
Dîmboviţa, M., Quelques considerations concenuiitt Ies telartons ă l'ăge du bronze entre Ies civilisarions de fesped 
carpato-danubien-poniU/ue et cclles de la zone nord-pont ique. in hueracademica. 2-3. Bucureşti, 2001. S. 64. .
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eingcstuft werden. Daraus folgt, dass die Grabstiilte von Mastacăn zu einer groBeren Gruppe von ăhnlichen 
penkmalem gehdrl, die in relativ gleicher Zeit im subkarpatischen Raum zwischen der Bukowina und der 
Miltel-Bistriţa entstanden sind. Diese weisen aus archăologischem Gesichtspunkt eine homogene Erscheinungs- 
form auf unc* verraten enSe Beziehungen zwischen den Tragem der jeweiligen kulturellen Gruppe, der sie 
angehdreii

8.5. Vormdgen nnil Erben. Zu den kleinen Jăgergerneinschaften der KAK, riie erstmals in den 
oslkarpatischen Raum eingedrungen sind, kamen - wie unter anderem die Entdeckungen von KAK-Keramik 
mit Schnurdekoration zeigen - weitere kleine Gnippen aus Podolien oder Wolhynien hinzu. Alle diese 
Gemeinschaften siedelten in spezifischen Habitaten, ohne dass sie das iibrige Gebiet ausnutzten, welches von 
anderen Kulturgruppen nach wie vor bewohnt wurde Man kann noch nichi genan sagen, wie lunge die KAK- 
Trăger im neuen ostkarpatischen Areal ihre tradilioneile Lebensweise bewahrt haben, trber das freilich 
spărliche Vorkommen von Grabstătten, die der KAK eigene, hauptsăchlich kultische Ziige aufweisen, deutet 
darauf hin, dass solche kulturelf schwer einzustufenden Gruppen bis spat in die Bronzezeit hinein fortgelebt 
haben .

Das Zusammenleben der KAK-Gemeinschaften mit anderen Kulturen konnte einige Aspekte der 
heutigen Erscheinungsform ihrer Spuren nicht unberuhrt lassen. In diesem Rrozess ist das Zustandekommen 
eines intermediăren Modells, des graduellen Ubergangs zu einem neuen Wirtschafstyp (Landwirtschaft), 
unausweichlichi Es entspricht der so genannten “OfTnungsphiise” des gegenseitigen Kennenlemens, doch 
nicht auch einer Annahme der Lebensweise des anderen. Lediglich der materielle und geistige Austausch 
zwischen den beiden Gesellschaftstypen wird dabei reger193 194 195. Auf jeden Fall kann man bis spat, gegen Ende der 
Bronzezeb - vor aliem in der Kultur Komarowo, mit der Untergruppe Bialyi Potik und deren lokalem Aspekl 
Costişa'93 im Bestattungsritum und in der Keramik einiger regioualer Kulturgruppen aus deni ostlichen 
perikaipatischen Areal erkennen, dass alte Elemente der KAK weiter beibehalten werden.

35

193 T. Sulimirski, a. a. O., S. 42,45ff., 50 und 101; M. Szmyt, a. a. O., in PBS, 8, 1999, S. 201 (Die Aufbewahrung 

von Kulmnmditionen durch die Nachkommen der KAK wird als “eingeschlafene Reminiszenz” bewertet). Vgl. auch die 
Entdeckungen von Hârtop-Preuţeşii und Şerbăneşti bei N. Ursulescu, D. Popovici, Contribuţii la cunoaşterea ritului 
funerar din bronzul mijlociu tn nordul Moldovei, in SC/VA, 38, 1987, 1, S. 72-76; I. L. Serdyukowa, Contribution to the 
origin of the Bronze Age in the Middle Dnieper Region, in BPS, 4, 1996, S. I33ff.; G. Dumitroaia, a. a. O., S. 13 3 T., 137 
und 149f.).

194 P. M. Dolukhanov, a. a. O., in BPS, 5, 1998, S. 15; M. Szmyt, a. a. O., in Germania, 81, 2003, S. 415. Es 

scheint, dass eine solche Etappe auch im Falte der Entdeckung von Suceava (auf dem “Burggelănde’7”Platoul Cetăţii”)
. idemifizien werden kann, wo man den Friedhof eijier Gemeinschaft ansgegraben hat, deren Eigehschuften dern Typ 

Sofrivka am năchsten stehen; Einascherungsgrăber in Gruben. Man kennt nicht genau, wie viele Gruben menschliche 
Gebeine, und wie viele Tieropfer beinhallen. Andere Gruben, die Keramikfragmente aus demselben Topf aufweisen, 
dtlrîen wohl demselben Grabkomplex/Verstorbenen angehoren, weil man nicht davon ansgehen kann, dass die Gebeine 
verschiedener Toten an der Einăscherungsstelle durcheinander gekommen seien, selbst wenn diese Stelle zum gemeirv- 
samen Gebrauch bestimmt war. Die Bestattungsregeln waren von den prahistorischen (und nicht nur priihistorischen) 
Gemeinschaften nur allzu streng eingehalten, ida diese in engem Zusammenhang mit deni Ahnenkult standen (vgl. 
N. Ursulescu, a. a. O., in Me.mAntiq, 19, 1994, S. 193-199; Ders., a. a. O., in P. Roman, S. Diamandi und M. Alexianu 
(Hgg.), a. a. O., S. 447-464; M. Y. Videiko, Archaeological characteristics of the Sofievka type cemeteries, in BPS, 3, 

, • 1995, S. 15-134; M. Szmyt, a. a. O., S. I02f.). Man kann auch eine weitere, ăltere Entdeckung von Şcheia-Suceava in 
' Betracht ziehen (vgl. G. Diaconu und N. Constantinescu, Cetatea Şcheia. Monografie arheologică. Bucureşti, 1960, 
,s- 27 und Abb. 10/2, 4, 6; 11/1).

195 T. Sulimirski, a. a. O., S. 93; T. Wislahski. 1966, S. 261; M. Szmyt, a. a. O. Die Dekoration mit schraffierten 
; Dreiecken, die vorwiegend mit der Spilze nach unten erscheinen, kommt oftmals in der Keramik vom Typ Costişa vor

(vgl. A. Vulpe und M. Zămoşteanu. Săpăturile de la Costişa (r. Bulutşi, reg. Bacău), in Materiale, 8, 1962, S. 2l2f. und 

. 4/1-3; 5/3, 4; M. Szmyt, a. a. O., in BPS, 4, 1996, S. 22; V. Cavruc und G. Dumitroaia. Cultura Costişa în contextul
£p°cii Bronzului din România. Catalog de expoziţie. Piatra Neamţ, 2001, Tf. 21-24; 25/2, 4-5; 33/2; 47/1-4, 6-8; 48/2, 6; 
G, Dumitroaia, Consideraţii asupra Culturii Costişa-Komarov de pe teritoriul Moldovei, ebd., S. 19-22), aber auch spăter 

bgl. c. Iconomu. O. L. Şovan. New archaeological discoveries of the Corlăteni-Chişinău culture in Mihălăşeni- 
B°toşani. in Hierasus, 1 L 2001. S. 37ff. und Abb. 1/6).
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Abb. 2. Rekonstituierte Profile (l. O-W und 2. N-S) der Entdeckung von Mastacăn: 1. fesier 
Ackerboden von dunkelgrau-brauner Farbe; 2. feste braune, gelb gefleckte Erdschicht; 3. feste 
schwarze, je tiefer desto hărtere Erdschicht, in welcher “Kulturspuren” erschienen sind (Keramik- 
und Strohlehmfragmente); 4, beleble feste, oben dunkelgelbe, unten hellgelbe Erdschicht; 
5. schwarze kompakte, urspriinglich schmierige Fiillungserde der Grabstăttenhohle; 6. Steinplatten 

der “Kiste*’; 7. Strohlehmfragmente; 8. Keramikfragmente; 9. FlintmeiBel; 10. Flusssteine.
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Abb. 4. Mastac&n: l. Topf Nr. 7 (l/l): 2. Topf Nr. 5(1/1).
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Abb. 5. Mastacân: 1-4. KeramiJcfragmente (Topf Nr. 1 ?) (1/1); 5. Flintmeipel (1/1)-
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4J

Abb. 8. Mastacăn: 1. Keramikfragmenl (Henkel) aus der Erdschicht mit “Kulmrspurcn” (l/l); 
2.TopfNr. 8(1/1).
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Ahb. 9. KAK-Giiiber: I. Kalbsrieih (Derfflinger llugel). Kr. Artem; 2. Dingclstedt (Wilmke-Berg), 
Kr. Halbeisladl; 3. Schbnebeck, Kr. Sehbncbcck. I und 3. nach H.-i. Beier; 2. nach H. Wesarg.
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Ahh. 10. Steinkistengrab van Mustăcim nach leilweiser Demontage: l. Aufnahme vom Norden; 
2. Aufnahme vom Suden.
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Abb. 11. Maslacân: 1. Steinkisiengrab mii den betden autten gestellten Topfcn (Nr. 4 und Ni. 5). Aulnahme 
vom Wesien; 2-5. Strohlehmfragiricnie aus der obcren Erdseliiehi der Grabsliitle; 0-7. Keramiktragnicnic 

und 8. Vlenkel: alic aus derselben Lirdschicht.
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Abb. 12. Dcleni-Piatra Şoimului K'alu): I. Sleinkislengrab. der S-N-Achse entlnng gesehen 
2. dasselbe Grab vom Oslen gesehen, mit “Seelcnloch" in der Wesisteinplalle.
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Abb. 13. Mastacnn: l. MciBcl; 2. Flintklinge mit l-ndretusche; 3. Topt'Nr. 4; 4. Topi Nr. 5.
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Abb. 15. Kartierung der sieheren Entdeckungen von KAK-Grăbern in der subkarpatischen Region 
und der Moldauisehen Hochebene: 1. Basarabi-Preuţeşti; 2. Băceşti; 3. Bâigăuani; 4. Brăşăuţi 
(= Cut); 5. Dolheştii Mari; 6. Grănieeşli; 7. Horodnicul de Jos; 8. Mastacân; 9. Oniceni; 10. Piatra 

Neamţ; 11. Deleni-Piatra Şoimului (= Caiu); 12. Suceava; 13. Şcheia; 14. Şerbeşti; 15. Gâreeni.


