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Uber neo- bis aneolithische Befestigungen aus Rumanien

Von Gheorghe Lazarovici, Cluj-Napoca

Mit 11 Abbildungen und Tafeln 7 und 8

Uber alteste neolilhische Befestigungen gibt es schon seit Anfang dieses Jahrhunderts 

Hinweise infolge der Grabungen und Forschungen von Ariujd (1909—1912: Laszlo 1911, 

S. 178) oder Cucuteni (1910—1911: Schmidt 1932, S. 10). Neuerlich erfolgten Ausgrabun- 

gen bei Jilava (Comja 1987, Abb. 6) in einer Befestigung der Gumelnifakultur.

1.1. Fur das friihe Neolithikum, also die Zeit der Starcevo-Cri^-Kultur, werden eine 

Beihe von neolithischen „Ausmuldungen“ von Ostrovu Golu (oder Banului) erwahnt 

(Tagebuch P. Roman 1965, S. 59, 74—75; 1966, S. 74), die in den Abschnitten II A, 

IX B, VII, X B, X und X A auftauchten (Abb. 1; 2). Die AusmaBe betragen in der Breite 

1,8 bis 2,5 m, in der Tiefe 0,5 bis 0,8 m; sie verlaufen in OW-Richtung. Da die Graben 

bogenformig und konzentrisch sind, umschlieBen sie ein inselartiges Gebiet. Sie wurden 

auf einer Lange von 8 bis 12 m verfolgt, befanden sich in den Niveaus I oder II und be- 

standen zur Zeit der Phase Starcevo-Cri§ III B (Abb. 1). In der Etappe IV A bis IV B 

wurden sie aufgelassen und teilweise von Steinplattformen oder von den Gruben dieser 

Plattformen zugedeckt. Ihre Datierung geschieht anhand des reichhaltigen archaologischen 

Materials aus den oberen Schichten (Lazarovici 1979, S. 49, T. VI/A, C). Durch ihre Form 

ahneln sie jenen aus Gornea und sind zeitgenossisch mit denen aus Circea und Liubcova, 

um nur solche aus Rumanien zu erwahnen.

1.2. Circea-Viaduct. Der Graben, von dem man annimmt, daB er zum Schutz angelegt 

wurde (Nica 1977, S. 30, Abb. 14/1, 5—6, 15/A), wurde auf einer Lange von 30 m auf- 

gedeckt. Gegraben und zugeschiittet wurde er in der ersten Siedlungsphase, die dem 

Circea-III-Horizont entspricht und den Beginn des Horizonts mit polychromer Bemalung 

bezeichnet (Mica 1977, S. 35, Abb. 17). Man synchronisiert ihn mit Starcevo-Cri§ III B 

(Lazarovici 1984, S. 68), was dem Beginn des balkanisch-anatolisdien Chalkolithikums 

(Lazarovici 1988) entspricht und neben Vinca- auch kannelierte Elemente beinhaltet.

Oben ist der Graben 2,0 bis 2,75 m breit, am Boden betragt seine Breite 1,35 bis 1,55 m, 

er ist 1,0 m tief und im Querschnitt trapezformig. Der Graben verlauft bis zu einer natiir- 

lichen Schlucht. Im Graben fand man menschliche Schadel (Nica 1977, S. 30 IT., Abb. 14/4). 

Schadel fand man auch im Graben der Befestigung von Magurele-M. Filipescu (Roman 

1962, S. 263) in einem fruhen Gumelnija-Horizont mit spaten Vorcucuteni-Importen 

(Roman 1962, S. 265). Solche Funde wurden auch aus der Windmill-Ilill-Kultur Englands 

(Megaw/Simpson 1976, S. 82) und aus Osterreich sowie der CSFR (Pavlu 1984, S. 81) 

bekannt.

Die Entdeckungen von Ostrovu Golu sind zeitgenossisch. Beide gehoren zum „balka- 

nisch-anatolischen Chalkolithikum", das im Zusammenhang mit einer Volkerwanderung 

gesehen wird; er bezeichnet es als „anatolisches Chalkolithikum" (bei Circea: Nica 1977, 

S. 32), und es umfaBt folgende kulturelle Erscheinungen aus dem Balkan: Vinca A,
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Abb. 1. Ostrovu Golu. Plan von Schnitt IXA—IXB mit Graben 2

Starcevo-Cri§-Polychromie (folgend kurz Polychromie), Protovinca, Vrsnik II, Porodin II, 

frillies Dimini (Tsangli-Larissa, Arapi), Paradimi I, Karanovo II, FikirTepe, £atal Hiiyuk 

West u. a. (Lazarovici 1988).

2. Bei Gornea und Liubcova werden solche Befestigungen im Vinca-A-Milieu (Ai—Ao), 

das syndiron ist mit Starcevo-Cri§ III B bis IV A, vermerkt (Lazarovici 1970; 1971; 

1971 a; 1975, S. HIT.; 1976, S. 205 IT.; 1977, S. 38 IT., 47, 55 IT., 65 IT.; 1979, S. 18, 

48 IT., 106 IT.; 1981, S. 172 IT.; 1984, S. 66 IT.; 1984 a; 1984 b; 1988).

2.1. Gornea-Caunita de Sus. Die groBe Vinca-Siedlung war nur in det Phase A (Aj—Ag) 

bewohnt. An der Ostgrenze der Siedlung entdeckte man die Spuren eines neolithischen 

Grabens (Abb. 3). Er wurde auf einer Lange von 20 m aufgedeckt (Taf. 7—8). Die Breite 

des Grabens betragt ca. 2,5m (2,2—2,5 m), die Tiefe 0,60 bis 0,70 m (in den Abschnit- 

ten 44—47). Seine Form ist abgerundet, mit gleichgeformten oder asymmetrischen Bo- 

schungen, die zum Inneren der Siedlung steiler sind (Abb. 4,2). Die Spuren der Vinca- 

Kulturschicht horen am Rand des Grabens zur Siedlung auf (Abb. 4,1—3). Die Siedlung 

bedeckt eine Flache von ungefahr 10 ha. Leider kann die Grenze der Phase I nicht an-
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Abb. 2. Ostrovu Golu. 1 = ostliches Profil von Schnitt 2; 2—3 = NW-Profil von Schnitt II bis 

IIA. 1 Humus, 2 hallstattzeitliches Niveau, 3 Niveau IV, 4 Niveau III, 5 Niveau II, 6A spat- 

romischer Graben, B neolithischer Graben, 7 Sand. 4 = Schnitt VII Vila. 1 bis 3 s. o., 

4 Kulturschicht und Haus mit SteinfuBboden, 5 Niveau III, 6 Niveau I—II, 7 Grube, 8 Sand.

5 = Schnitt XI. 1 Humus, 2 Niveau III—IV, 3 Sand aus Graben, 4 Sand

gegeben warden. Zur Zeit wird angenommen, dafi sie bis zum „romischen Graben" 

reichte.

2.2. Liubcova-Ornifa. 3 km ostlich von Cornea grub in der Flur Ornifa E. Cornea einen 

Graben aus, datierte ihn in die Phase Ornita und synchronisierte diese mit Vinca B 

(Cornea 1967; 1969; 1969 a; 1969 b; 1979; 1987 a, S. 33), in den Grabungen von S. Luca 

gibt es A'j-Materialien (Bericht von Deva 1986). Nach den von S. Luca entdeckten Mate- 

rialien zu urteilen, scheint es sich um die friiheste Phase Vinca A (also m. E. Ai) zu 

handeln. Der Graben hat eine bogenfbrmige Trasse. Der Graben umschloB nach Westen 

zu den Rand der ersten Siedlungsphase. Er ist mit Ablagerungen aus den folgenden 

Phasen bedeckt.

3. Fur die Dudestikullur macht E. Cornea darauf aufmerksam, daB einige Siedlungen 

aus der Cernicaphase mit einem Verteidigungsgraben umgeben seien (Cornea 1971 a, 

S. 204; 1976, S. 250). Andere Daten liegen daruber nicht vor.

Siidlich der Donau zeigen nur Karanovo II oder diesem zeitgenossische Horizonte Be- 

festigungscharakter. Die wichtigste befmdet sich im lantratal, beim Eingang ins Balkan- 

gebirge bei Samovojdenie, in einer Siedlung des balkanisch-anatolischen Chalkolithikums, 

die mit Starcevo-Cri? Ill B bis IV A zeitgleich ist.
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3.1. Parta-Tell 1 (Abb. 4,4). Infolge von Uberschwemmungen, die ein schones Profil 

schnitten, bemerkte man in den Jahren 1987—1988 zwei sehr tiefe, nebeneinanderstehende 

Gruben, die schmal und V-fbrmig spitz sind. Sie beginnen am Grund der Kulturschidit. 

FluBabwarts verdicken sich die Kulturschichten, und die Siedlung wird tellformig. In 

den entwickelten Phasen dehnt sich die Siedlung uber diese Gruben aus, die nach Form 

und Lage zwei Graben sein diirl’ten. Die Dicke der Kulturschidit auBerhalb dieser „Gru- 

ben“ betragt 0,4 bis 0,6 m (gegeniiber 2,05 m im Inneren, also zum Mittelpunkt der Sied

lung). Das Material von Parta ist fur Tell-Siedlungen cliarakteristisch.

4. Vadastra. Am Grund der Kulturschidit von Vadastra I grub man in den Jahren 1962 

bis 1964 einen 3,75 bis 4,20 m breiten Graben aus, der 1,05 bis 1,20 m tief war. Sein 

Boden war abgerundet, die Boschung hatte eine Neigung von ca. 40°. Er umfaBte die 

siidliche und ostliche Seite und lieB Spuren eines AuBenwalls erkennen. Dieser wurde in 

Phase II aufgelassen (Mateescu 1972, S. 2911.; II/2—- III; Florescu 1969, S. 123; Mari

nescu 1969, S. 11 IT.; Com?a 1971 a, S. 204; 1987, S. 61; 1987 a, S. 109, 128; Marinescu- 

Bilcu 1973, S. 57). Das erste Niveau von Vadastra wurde mit Vinca A synchronisiert. 

Die Datierung der Phase Vadastra I ist nicht gesichert, die betreffenden Materialien kdnn- 

ten nach Vinca-JL eingegliedert werden und vielleicht mit Ersclieinungen von Bast in 

Verbindung stehen.
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N.

N.

Abb. 4. 1-3 = Gornea-Caunita de Sus. 1 Humus, 2 Kulturschicht Vinca A, 3 braune Erde, 

4 schwarz-braune Erde, 5 gelb. 4 = Parta. Gruben und Graben, 1 s. o., 2 braune Erde, 3 Schicht 

der Banater-Kultur II, 4 Graben, 6 Sand, 7 schwarz-braune Erde

7 Jschr. mitteldt. Vorgcsch., Bd. 73
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In diesem ersten Horizont tauchen auch die friihesten Befestigungen in Mitteleuropa 

auf, nur wenig spater, als der NeolithisierungsprozeB (hierzu vgl. Lazarovici 1984 a) in 

jene Gebiete stieB. Hier seien zuerst die Graben A und B von Kbln-Lindentbal erwahnt 

(Buttler/Haberey 1936, S. 20; Neustupny 1950, S. 132; Petrescu-Dimbovifa 1954, 

S. 217 ff„ N. 14; Muller-Karpe 1968, Taf. 211/A).

Diese haben einige gemeinsame Merkmale: muldenformiges Profd bei geringer Tiefe 

und weiter Uffnung, sie haben eine unregelmaBige Form und bilden Kreisbogen, die die 

Reliefform einschliefien, vielleicht auch die Siedlung (Gornea ?). Die groBe Ausdelinung 

der Stationen und der beschrankte Charakter der Forschungen (zwischen 2 und 10 % der 

Siedlungsflache) ermoglichten keine Lagerrekonstruktionen und erschwerten genauere An- 

gaben. AuBerdem sind die Neolitharchaologen nicht iiberzeugt, dafi es sich iiberhaupt um 

Befestigungen handelt. In ihrer Nahe gibt es keine Spuren von Wallen, weil die Erde 

entweder fur den Bau der Wohnungen, der Herde oder fur die Herstellung von Keramik 

und zu anderen Zwecken benutzt wurde. Ilinzu kommt, daB ihre Wiederverwendung als 

Miillgruben, Lehmgruben oder im Fall von Circea als Stellen fur die Ufen, ihre Deutung 

als Verteidigungsgraben erschwert. Grofiflachige Untersuchungen fanden weder auBer- 

noch innerhalb statt, um eventuelle Palisaden oder einfachere Zaune ausfmdig zu machen. 

Zahlreiche Siedlungen aus dem enlwickelten Neolithikum besitzen mehrere Kulturschich- 

ten, so daB Spuren von Verteidigungsanlagen in den hoheren Niveaus schwer zu bemer- 

ken sind, weil sie nicht in den hellen Lehm eingriflen.

Die Boiankultur wird dem mittleren Neolithikum zugeschrieben (Berciu 1960, T. V), 

scheint aber ins spate Neolithikum hinaufdatiert zu werden (altere Meinungen bei Laza

rovici 1971 a). Dies ist wohl auch deshalb notig, weil in Siebenbiirgen Boianimporte in 

spatneolithischem oder aneolithischem Milieu auf Spat-Turda^-Petre^ti-Niveau auftauchen 

und demnach mit Vinca C zeitgenbssisch sind (Paul 1981, S. 224 f.: Vorcucutenielemente I 

und II!; entgegengesetzte Meinung bei Cornea 1987 a, S. 242 ff.).

Alle Zivilisationen des Spiitneolithikums gelangen aus dem Osten der Balkanhalbinsel, 

dem Gebiet der unteren Donau, in deren mittleres Gebiet durch den „Vinca-C-Schock“ 

oder durch ahnliche Erscheinungen. Unter diesen Umstiinden ware das Auftreten von 

Befestigungen in den entwickelten Phasen der Boiankultur ein breit angelegter ProzeB, 

der ausgedehntere Raume des Balkans und Mitteleuropas umfafite (ohne dabei den Nahen 

Osten zu erwahnen).

Im Banat und im Siiden der Cri^ana fiihrte der „Vinca-C-Schock“ zum Erscheinen neuer 

Kulturen (TheiBkultur, siidliche Variante) bzw. wurden davon phasenweise bestimmte 

Zivilisationen beeinfluBt (Spat-Turda?, Sopot-Bicske) (Lazarovici 1988 a). In Siebenbur- 

gen bewirkte er die Ausbildung einer Spatphase der Turdaijkultur, der zweiten Phase des 

Taula?-Aspektes, bewirkt oder begleitet die ersten Petrestielemente. lafit Phasen oder kul- 

turelle Gruppen entstehen (ich beziehe mich auf Taula?, Gr. Iclod: Lazarovici 1987).

Das neue System der spatneolithischen Befestigungen, die eigentlich jenen aus dem 

Aneolithikum zu Grund liegen (die Kulturen Gumelnifa, Salcufa, Cucuteni), haben viele 

gemeinsame Merkmale. Der Ursprung solcher Anlagen liegt auch in den (architekto- 

nischen, kulturellen, sozial-bkonomischen und psychologischen) Erscheinungen, die den 

Vinca-C-Schock begleiten.

5. In Jugoslawien kennt man aus dieser Zeit die Befestigungen von Gradac (Trocken- 

steinmauer und Spuren von Palisaden und Graben), Valac (Palisade und kontinuierlicher 

Graben), Jakovo-Kormadin (Graben) und Obrovaca (Graben) (Staljo 1955, S. 11; 1972, 

S. 62, 66, T. IV a—IV b; Garasanin 1979, S. 154 f.).

Im Banat (Tell 2 von Par fa) ubersteigen die Vinca-Q-Ablagerungen 2 m Dicke (Laza

rovici 1987 a), obwohl das Tell nicht groBer ist als 1 bis 2 ha. Vielleicht verhinderte das 

Vorhandensein eines Zauns oder einer Umfriedung die Ausdehnung der Station, was zur
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Abb. 5. Mod. Grabungsplan
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Bildung einer tellformigen Siedlung fiihrte. Eine flachige Ausdehnung kann im Faile der 

Station 3 von Parja beobachtet werden. Tell 2 von Parfa ging aber auf einen siidlichen 

lupuls zuruck, auf Migration einer fremden Volkerschaft in ein von der Banater Kultur 

gebildetes lokales Milieu.

In Siebenbiirgen erscheinen die ersten Befestigungen zusammen mit den ersten sud- 

lichen Elementen. Das Entstehen der Iclodgruppe ist das Ergebnis des Vinca-C-Schocks 

und der von ibm hervorgerufenen Storungen. In den siidostlichen Gebieten Siebenbiir- 

gens spielt die Vorcucutenikultur eine ahnliche Rolle.

5.1. Iclod-Pamintul Vladicii. (Zone A: Friedhof aus der friihen Phase; Zone B: Be- 

hausungen aus alien Phasen und Friedhof aus alien Phasen; Zone C: Siedlung aus Phase I 

[Ende] und III; Zone D, im Norden: Lazarovici 1977; 1983; 1984). In den Jahren 1979 

bis 1981 ergab Zone B die Reste zweier schmaler Graben mit Spuren von Balken (Laza

rovici 1983, S. 50 ff., Abb. 1,9 in S. 7—9, 4/1—2,4) einer Palisade, welche in einer be- 

stimmten Phase die Siedlung vom Friedhof abgrenzte. Im Jahre 1985 entdeckte man 

einen Graben, der zwischen 1985 und 1988 untersucht, auf 120 m Lange verfolgt und 

auf einer Lange von 35 m aufgedeckt wurde (Abb. 5). In einer Entfernung von 6—7 m 

verlief im Inneren und parallel zum Graben eine andere Palisade. Sie wurde als Palisade 2 

bezeichnet (Abb. 6). Weiter nach innen, 30 m vom Graben entfernt, befand sich die 

1979 entdeckte Palisade 1 mit einer Verzweigung (Abb. 6; Lazarovici 1983, Abb. 1, 4/1 

bis 2). Etwa 15 m auBerhalb des Grabens kam 1987 eine dritte Palisade zum Vorschein 

(Lazarovici/Kalmar 1986, Abb. 1,2, 6,2; 1987, Abb. 2—4, S. 10 f.; 1988).

Derzeit sind die stratigraphischen Verhaltnisse zwischen Graben und Palisaden nicht 

genau bekannt. Fur Graben und Palisade 2 gibt es einige klare Beobachtungen. Am 

Grund des Grabens befanden sich Materialien von Iclod I/II und II, im oberen, als Ab- 

fallgrube benutzten Teil, wurden Materialien aus der Etappe Iclod II/III und III gefun- 

den (Abb. 7). Die Palisade wurde wahrend der Phase I oder II auBer Funktion gesetzt, 

und fiber ihrem Graben befmdet sich ein Grab aus der Phase Iclod III (Abb. 7) (hinsicht- 

lich des M 33 siehe Lazarovici/Kalmar 1986, Abb. 1,2, 4,5). Die Palisade 3 befindet sich 

auBerhalb des Grabens. Zwischen ihnen entdeckte man Graber und Komplexe aus der 

Phase Iclod II/III und III, was deren spiiteres Funktionieren (vielleicht sogar einen Bau) 

voraussetzt. Es gibt aber noch zu wenige Untersuchungen auBerhalb des Grabens.

Der untersuchte Teil des Grabens (Abb. 5) umfaBt etwa ein Viertel des Verteidigungs- 

systems vom Sudeingang, der sowohl am Graben (Lazarovici/Kalmar 1987, Abb. 2) als 

auch an den Palisaden 1 und 2 (Lazarovici 1983, Abb. 1—2 oben; Lazarovici/Kalmar 

1986, S. 27, Abb. 1,2) nachgewiesen wurde, bis zum Westtor. Anscheinend stiefi man in 

der Kampagne von 1988 auf das Nordtor. Die Untersuchungen dauern an.

Der Graben ist V-formig (Spitzgraben) oder trichterformig (Abb. 7—9). Die obere 

Grabenbreite schwankt zwischen 3,5 und 4,0 m, die Tiefe betragt 2,5—3,0 m; 1,0 m uber 

dem Boden geht die Breite auf 1,0 m zuruck. Der Graben wurde allmahlich ausgefiillt. 

Die physisch-chemischen Analysen zeigen eine Erhohung des mobilen Kaliums (K2O) 

zwischen 2,60—2,80 m und eine Schwankung des Phosphors (P2O5) bei 2,6 bis 2,8 m 

Tiefe (Lazarovici/Piciu 1988, Abb. 5—6; es handelt sich um Erscheinungen, die mit der 

Nutzungsperiode, Branden, Knochenzerfall u. a. in Verbindung stehen). Der siidliche, 

siid-westliche Teil des Grabens mit dem Sudeingang, der sich vor der Unterbrechung be

fmdet, hat in unmittelbarer Nahe eine Grube, die m. E. aber aus einer anderen Zeit 

stammt. In der Palisade 2 entdeckte man eine Uffnung, die eine viereckige Grube ver- 

sperrt, deren Sinn noch unklar bleibt (Abb. 6).

Der Rekonstruktionsversuch (Abb. 10) konzentriert sich vor allem auf das Konstruk- 

tionssystem und auf die Palisadenform, weniger auf die Bauten. Die Zahl der Graber 

ist grbBer, aber die alteren haben eine ahnliche Anordnung.
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Abb. 6. Iclod B. Gebiet mit Graben und Palisaden 1—2
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Abb. 7. Mod, Schnitt 28—31. 1 Humus, 2 braun-grau (Hallstatt und Friihmittelalter), 3 Ab- 

fallreste, 4 Materialien aus Mod II, 5, 9 braune Erde, 6, 8 schwarz-braune Erde, 7 schwarze 

Erde, 10 gelb
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Abb. 8. Iclod B. Schnitt 33 (oben). 1 Humus, 2 Iclod II/III, 3 Pfostengrube, 4 Grube aus 

Mod II a, 5 Iclod I (Braunerde), 6 braun-schwarze Erde, 7 gelb. Schnitt 34—35 (unten). 1, 6, 7 

s. o., 2 gelb und schwarz, 3 schwarz-gelb, Iclod III, 4 Iclod II b, 5 braun, Iclod I, 8—12 Abfall- 

schichten
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Die Siedlung von Iclod befindet sich in der Flufiaue des Some§ auf einem kleinen 

Sporn ohne natiirliche Verteidigungsmbglichkeiten. Man stiefi auf keine Wallspuren; der 

Grabenaushub mufi zur Errichtung von Bauten oder anderen Zwecken verwendet wor- 

den sein (Hauser, Backbfen, Herde, Keramik usw.). Die erste Befestigung (zumindest mit 

Graben und Palisade 2) wurde wahrend der Phase Iclod I errichtet. Mit der Zeit nimmt 

das System vielfaltige Gestalt an. Palisade 2 und Graben wurden wahrend der Phasen 

Iclod II/III und III aufgelassen, zur selben Zeit errichtete man hochstwahrscheinlich 

Palisade 3. Die stratigraphische Lage von Palisade 2 ist nicht klar.

Das Verteidigungssystem von Iclod erweist sich als komplex und stellt eine tatsachliche 

Befestigung dar. Derartige Anlagen sind fur die gleiche Zeit im Karpaten-Donau-Raum 

kennzeichnend. Ihr Auftauchen muB m. E. mit den vom Vinca-C-Schock hervorgerufe- 

nen Ersdieinungen in Verbindung gebracht werden.

Die von der ersten Palisade umschlossene Flache betragt 1 ha oder weniger, mit der 

zweiten Palisade waren es ungefahr 1,7 ha. Anscheinend umzieht der Graben eine etwa 

2 ha groBe Flache, Palisade 3 etwa 3,5 ha. Dies sind zwar vorlaufige Berechnungen, die

Abb. 10. Rekonstruktion des Befestigungssystems von Iclod

Abb. 9. Iclod B. 1 = Schnitt 28. 1 Humus, 2 Iclod III, schwarz, 3 Iclod II b, schwarz, 4 Mod II, 

braun, 5 Erde mit Asche und Kohle, 6 schwarz-braun, 7 schwarz mit organischen Resten, 

8 gelb. 2 = Schnitt 38. 1 Humus, 2 Post Iclod HI, 3 Iclod III, schwarzbraun, 4 Iclod lib, 

schwarz mit Asche, 5 Abfallreste, 6 Iclod II, grau-schwarz, 7 Iclod II, schwarz-braun, 8 Iclod I, 

braun, 9 Pfostengrube aus Palisade 2, 10 Grube aus Iclod I/II, 11 Gruben aus Iclod I und 

I/II, 12 gelb. 3, 4 — Flachen S 10, S 10B und S 38
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vom gegenwiirtigen Stand ausgehen, doch diii’ften sie die tatsachlichen Verhaltnisse wie- 

dergeben.

Mit Graben und Palisade befestigte Siedlungen, manchmal der von Mod sehr ahnlich, 

sind in den westlichen Gebieten bei der Lengyelkultur in deren friihesten Phasen ziem- 

lich zahlreich. Viele der Rondellanlagen aus Ungarn (Se, Bescehely, Silverpusta-Balaton: 

Kalicz 1987, S. 133; BanfTy 1988), Tesetice und Svodln aus der CSFR (Pavukova 1967,

S. 225; 1986, S. 177, 183; Pavlu 1983, S. 74; 1986, S. 257; Paviik 1986, S. 218), Frank- 

hofen, StraB und Kamegg in Osterreich (Ruttkay 1985, S. 13; Zapotocka 1986, S. 268; 

Neugebauer 1987, S. 196) haben einen oder zwei Graben (Paviik 1986, S. 218) oder zwei 

Kreise von Palisaden. Manchmal erreichen sie aber vier bis fiinf, wenn auch nicht alle 

zeitgenossisch mit Mod sind.

Kreisgraben und Palisadenringe traf man bei Becsehely und Aszod an (Kalicz 1985, 

S. 97; 1987, S. 133).

In den mit Frith-Lengyel zeitgleichen Horizonten gibt es in den spaten Phasen der 

Stichbandkeramik vier Befestigungen vom Typ Rondell mit zwei inneren und einer auBe- 

ren Palisade bei Bylany 1, Vochov, Holohlavy, Tuchoraz (Pavlu 1983, S. 75 If., Abb. 2 

bis 5; 1986, S. 255 f., 258; Zapotocka 1986, S. 268) in der CSFR und ahnliche in Bayern 

mit zwei bis fiinf inneren Palisaden (z. B. Kiinzing-Unternberg: Becker/Petrasch 1984; 

Petrasch 1985, S. 40, 43, Abb. 13; 1986, S. 25, Abb. 2, S. 27) oder mit zwei Graben oder 

einer Palisade wie jene von Viecht (Becker/Braasch 1985, S. 38).

Hinsichtlich der Datierung der oben erwahnten Analogien im Verhaltnis zu Mod, gibt 

es bestimmte Parallelen zwischen Mod II/III und III und Aszod, Vel’ke Raskovce- 

Objekt D (Lazarovici 1986, S. 27 f.; Kalmar 1985/1986).

Der zwischen den Palisaden gelegene Friedhof von Mod hat Analogien in Friedhbfen 

aus dem Friih-Lengyel-Horizont von Ungarn und der CSFR (Abrahany, Luziansky, 

Bicske, Aszod, Svodin, Zengovarkony: Paviik 1986, S. 218).

6. Boiankultur. Deren erste Befestigungen tauchen nicht im Friihhorizont, sondern erst 

in der dritten Phase (Vidraphase) auf, die chronologisch nach Vinca Ci kommt.

6.1. Spanfov. Tell-Siedlung mit muldenformigem Graben (3—4 m breit, 2 m tief), der 

in der darauffolgenden Phase aufgelassen wurde (Morintz 1962; 1963, S. 278 If.; 

Marinescu 1969, S. 12, Abb. 1—2; Florescu 1969, S. 123; Mateescu 1972, S. 30; Cornea 

1974, S. 132 f.; 1987, S. 62).

6.2. Glina. Wiihrend der Grabungen, die etwa ein Drittel der Siedlung erfafiten (Roman 

1962, S. 262; Cornea 1987 a) stieB man auf den Verteidigungsgraben, der zehn in Reihen 

angeordnete Wohnhauser einhegte.

In der spaten, den Ubergang zur Gumelnijakultur bildenden Phase (Boian-Spanjov — 

Boian IV), gibt es eine Reihe von Befestigungen, deren wichtigste jene von Radovanu 

und Magurele sind.

6.3. Radovanu-La Moscalu. An der Stelle einer natiirlichen Mulde nach Westen wurde 

am Gegenhang ein bogenformiger Graben ausgehoben. Im Siiden stieB man auf zwei 

Graben aus den Niveaus 1 und 2. Westlich der Siedlung befindet sich ein asymmetrischer 

Graben. Die Graben sind U-fbrmig mit ungefahr 3 m Breite (am Boden 0,80 m) bei 

0,80 m Tiefe. In einigen Zonen stieB man auf Spuren von Palisaden (Roman 1962, S. 262; 

bei Morintz 1963, S. 275 Zweifel; Marinescu 1969, S. 16 f.; Com$a 1972, S. 44 f., Abb. 2; 

1974, S. 133 ff., Abb. 45; 1987, S. 61 fL; 1987 a, S. 129; Mateescu 1972, S. 34).

6.4. Magurele-MoviZa Filipescu. Bei den Grabungen von 1961 stieB man auf einen 

U-formigen (manchmal auch V-fbrmigen) Graben mit geraden Ecken. Die obere Breite 

betragt 4 m, am Boden nur 2 m. Im Inneren lag ein 1 m hoher Wall (Roman 1962, S. 260, 

Abb. 3; Florescu 1969, S. 122). Manche datieren dies in die Gumelnijakultur (Ubergangs- 

zeit von Boian zu Gumelnifa: Morintz 1962, S. 278).
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In einer Reihe von auf Hbhen gelegenen Boianstationen gibt es Ausmuldungen, die 

die Station von dem zur Siedlung gehorenden Sattel trennt. Oft werden sie als Graben 

gedeutet, ohne daB dariiber im Augenblick GewiBheit herrscht. Dies ist der Fall bei Ipo- 

tesji, Feldioara und Izvoarele (Cornea 1965, S. 643; 1974, S. 129, Abb. 42).

7. Die Vor-Cucuteni-Kultur. Die chronologische Einordnung dieser Zivilisation sowie 

ihr Ursprung stellt vor almliche Fragen wie bei der Boiankultur.

Die Synchronisierung Boian — Vorcucuteni I — Spatturda§ verweist auf einen spaten 

Vinca B2/C— Q-Horizont (Dumitrescu 1966, S. 442; 1984; 1985-1986, S. 19; Vlassa 

1976, S. 136; 1981, S. 224 f., Abb. 18; Paul 1965, S. 296; 1969, S. 47, Ill/i; Garasanin 

1968, XXXIX u. a.). Obwohl die Moglichkeit einer friiheren Datierung nicht auszu- 

schlieBen ist (Marinescu-Bilcu 1974, S. 131 ff.), erweisen neue stratigraphische Beobach- 

tungen mit Importen oder Elementen von Vorcucuteni I (vielleicht auch II) einen Zu- 

sammenhang mit dem spaten Vinca Q (z. B. Iclod: Lazarovici 1977, S. 225; 1977 a, S. 31; 

1981, S. 184; Lazarovici/Kalmar 1987, S. 18, 38, Abb. 16/16-20; IX/1—4; dazu andere 

unveroff. Materialien aus S3 [1977], Viereck 1, —0,40 m, Niveau II b, oberhalb von M 14, 

alles in den entwickelten Phasen der Iclodgruppe).

Die friihesten Besiedlungen sind im Precueuteni (= Vorcucuteni) I moglich, wie 

S. Marinescu-Bilcu (1973, S. 58; 1974, S. 21, 24) angibt, wobei er sich auf die Ent- 

deckungen von Esterghim, Bancu, Borle§ti und S. Gheorglie bezieht.

7.1. Traian-Dealul Viei. Der erste Graben erscheint im Niveau Vorcucuteni II und 

wurde spater wieder benutzt. Seine Lange betragt etwa 300 m, die obere Breite 4—5 m 

bei einer Tiefe von 1,40—1,85 m. Das Profil war dreieckig (Dumitrescu/Dumitrescu 1970, 

S. 46 ff., Abb. 6—7, mit Literatur; Morintz 1962, S. 275; Florescu 1966, S. 24; Marinescu- 

Bilcu 1973, S. 57 f.; 1974, Abb. 3; Com?a 1987 a, S. 131).

7.2. Tirpe^ti. Der erste Graben aus der Vorcucuteni-II-Phase hat eine Lange von 98 m, 

die obere Breite betragt 1,20—1,30 m, die Tiefe 1,40—1,70 m, wobei das Arbeitsvolumen 

etwa 160 m3 ausmacht. Das Profil des Grabens ist V-formig. Der Graben wurde in Vor

cucuteni III aufgelassen (Marinescu 1973, S. 59, Abb. 1,2; 1974, S. 21, 217, Abb. 6; Ver- 

weise bei Marinescu 1969, S. 13,15, 19; Cornea 1987 a, S. 131).

Aus Synchronismen zwischen Vorcucuteni und Boian (Roman 1963, S. 39 ff.; Mari

nescu-Bilcu 1974, S. 132, 135 ff.) geht hervor, daB das Auftauchen der ersten Befestigun

gen im gleichen chronologischen Florizont erfolgte. Erwiihnenswert ist die Tatsache, daB 

die meisten Hauptbestandteile der Vorcucutenikultur (Rillen, gute Technik, schwarz- 

graue Keramik usw.) einen siidlichen Ursprung haben.

Das friihe Aneolithikum. In den nordlichen und mittleren Gebieten des Banats be- 

zeichnet Vinca C2 einen neuen Aspekt, der sich vom ersten Impuls unterscheidet. Die 

Rede ist vom Typ Teme§-Kubin (das heutige Kuvin aus der SFRJ) — Borias (Lazarovici 

1974; 1987 a, Abb. 26—28), bei dem auBer anderen Elementen auch Schiisseln auftauchen, 

die einen nach innen verdickten Rand haben. Damit erkennt man Elemente, die bei Rast 

fehlen oder sehr selten sind, sich aber aus der Salcuja- und Gumelni}a-I c-Kultur bis zur 

Stoicanikultur entwickeln (Roman 1963, S. 43).

8.1. Baia. Die tellformige Siedlung liegt in einem ausklingenden Gumelnifa- und be- 

ginnenden A2—Af-Horizont. Das Verteidigungssystem besteht aus einem 4 m breiten 

Graben mit Wall und Palisade, welche zwischen Wall und Graben liegt (Morintz 1962, 

S. 280; Nania 1967, S. 11; Marinescu 1969, S. 24).

8.2. Budureasca-La Greci. Der nach Friih-GumelnRa dalierte Graben hat ein V-formiges 

Profil und sehr grofie AusmaBe (Marinescu 1969, S. 15).

8.3. Izvoare-Flntinele. Ein natiirliches Rinnsal wurde durdi das Anlegen eines Grabens 

erweitert. Darin fand man ein Skelett (Roman 1962, S. 262; Cornea 1974, S. 132).

8.4. Gumelni|a-Gradi.ytea Ulmilor. Im Niveau aus der Phase Sultana soli man auf die
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Spuren einer Palisade aus Balken gestofien sein, die am Hang abschloB. Am gleichen 

Platz scheint es auch zwei Graben zu geben (Cornea 1962, S. 221 f.; Marinescu 1969, 

S. 23).

8.5. Vidra. Graben 1 aus Phase Gumelni|a Aj (I) schneidet die Boianschicht (Phase 

Vidra) und hat folgende AusmaBe: 4,25—2,50 m Breite, 3,2—3,3 m Tiefe. Die ausge- 

hobene Erde bildet im Inneren einen Wall. Das Profil des Grabens ist V-formig. In der 

Phase Gumelnija Ai wurde er nach kurzer Funktionsdauer zugeschiittet.

Graben 2, der sich nordlich von Graben 1 befindet, hat eine 1,40 bis 1,50 m breite Sohle 

und ist 1,8 bis 2,0 m breit. Er gehort in Phase Gumelnija A2 (Morintz 1962, S. 275 ff.; 

Com?a 1987 a; Hinweise bei Berciu 1960, S. 55; Boman 1962, S. 262; Nania 1967, S. 11; 

Florescu 1967, S. 17; 1969, S. 122; Mateescu 1972, S. 34).

8.6. Tem-Magura. Im dortigen, von I. Nania (1967, S. 10 I.) vollstandig ausgegrabenen 

Tell gibt es ein Verteidigungssystem, das aus der Zeit der Phase Gumelnija A2 stammt 

und bis in Gmnelnita B funktionierte, wobei es manche Ausbesserungen und Erweite- 

rungen gab. Der Graben ist 6—7 m breit und 1 m tief, sein Wall liegt im Innern und ist 

6—8 m breit und 1 m hoch. In einer spiiteren Etappe wurde hinter dem Wall eine Pali

sade errichtet, die aus etwa 1 m voneinander entfernten Baumstammen bestand, zwi- 

schen die man Ruten flocht oder an denen man Balken befestigte, so daB ein Zaun ent

stand (Morintz 1962, S. 278 f.; Nania 1967, S. 10 f.; Marinescu 1969, S. 23, Abb. 13).

8.7. Teiu-Sahjte (im Tell 2). Ebenfalls in Gumelnija B errichtete man einen 6,5 m 

breiten und 1,0 m tiefen Graben mit einem Wall, der urspriinglich ca. 2,5 m hoch und 

6—7 m breit war (Berciu 1960, S. 55; Morintz 1962, S. 279 f.; Roman 1962, S. 262; 

Nania 1967, S. 10; Florescu 1979, S. 122; Com?a 1972, Abb. 14; 1987 a, S. 133 f., Abb. 6 

bis 7).

8.8. Jilava. Nach einer Funktionsphase der Siedlung grub man einen Graben mit V- 

formigem Profil, der am Rand der Terrasse liegt. Die aus dem Graben gewonnene Erde 

wurde im Innern aufgeschiittet. Graben und Wall waren 4 m breit, bei kreisformiger 

Terrasse (Com?a 1987, S. 134; Marinescu 1969, S. 16).

8.9. Ciupa. Fur die Siedlung aus der Phase Bi wurde ein 6—7 m breiter und 1 m tiefer 

Graben gegraben (Florescu 1969, S. 122).

In der Fachliteratur werden auch andere Verteidigungssysteme erwahnt, doch sind dies- 

beziigliche Angaben recht sparlich. Bei Sili$tea sollen Graben und Wall groBer als jene 

von Teiu sein (Nania 1967, S. 11; Marinescu 1969, S. 24), bei Luncavija gibt es zwei 

Graben, die eine Flache von ca. 2000 m2 einschlieBen (Cornea 1987 a, S. 133) und bei 

Ghindare^ti soil es einen Wall aus Kalksteinen und Lehm geben. Bei Cernavoda ist eine 

der Palisaden angeblich aus der Zeit der Gumelnijakultur (Cornsa 1987 a, S. 133 f.). Aus 

dieser Zeit stammen auch jene von Dragane^ti, Chirongi, Brebeni, Geangoe^ti, Greaca, 

Zboiu u. a. (Roman 1962, S. 262; Nania 1967, S. 11; Marinescu 1969, S. 16, 24, 30; 

Com5a 1987, S. 61; 1987 a, S. 113 IT.).

9. Die Cucutenikultur. Deren Befestigungen werden mit ihrer Entwicklung aus dem 

Vorcucuteni in Zusammcnhang gebracht (Marinescu-Bilcu 1974, S. 24). Dies ist eine noch 

im Untersuchungsstadium befindliche Frage, da es in Siebenbiirgen zahlreiche Stationen 

aus den friihen Phasen der Ariu^dkultur gibt (Laszlo 1911, S. 178; Szekely 1959, S. 717; 

1965, S. 270 f.; 1981), die aber leider viel zu wenig systematisch untersucht worden sind. 

In Moldawien stammen die friihesten Festungen aus dem Cucuteni Aj, wobei manchmal 

Vorcucuteni-III-Elemente weiterbestehen.

9.1. Tirpesti. Der aus Phase Aj stammende Graben hat eine Lange von 129 m und ein 

Volumen von ca. 440 m3 ausgehobener Erde. Oben war der Graben 3,0—3,3 m breit, 

seine Tiefe betrug 1,5—1,9 m. Man nimmt an, daB auf den Abhangen ein Zaun stand, 

von dem keine Spuren erhalten blieben (Petrescu-Dirnbovita 1964, S. 46; Marinescu-
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Abb. 11. Haba^ejti Holm
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Bilcu 1973; 1974, S. 24; Marinescu 1969, S. 13, 15, 19; Monah/Cucos 1985, S. 46; 

Cornea 1987 a, S. 131 f.).

9.2. Tm^ti-'J'uguieta. Die aus dem Cucuteni A2 stammende Siedlung wurde vollstan- 

dig erforscht, und man untersuchte 93 Wohnhauser. Der Graben war so angelegt, dafi er 

den Zugang vom Berg her verhindert und einen Kreisbogen bildete (Florescu 1959, 

S. 183 ff., Abb. 1—2. Das Profd des Grabens ist V-fbrmig, bei oberer Breite von 2,5 bis 

4,0 m und einer Tiefe von 2—3 m. Der Graben liegt ungefahr 15 bis 22 m von den Be- 

hausungen entfernt. Die umschlossene Flache betragt etwa 25 ha (Florescu 1959; 1962, 

S. 25, Abb. 1—2; 1966, S. 113, Abb. 1—2; Petrescu-Dimbovifa/Florescu/Florescu 1962, 

S. 298, Abb. 1; Morintz 1962, S. 278; Marinescu-Bilcu 1974; Monah/Cucos 1985, S. 46).

9.3. Haba?e$ti-HoZm. Die Cucuteni-As-Siedlung war von zwei parallelen Graben be- 

festigt, die den Zugang abschnitten (Abb. 11). Der aufiere Graben 1 hatte ein dreieckiges 

Profd, sein Boden war abgerundet und an manchen Stellen zugespitzt. Er war 121 m 

lang, oben 5,0 bis 7,10 m breit und 2,25 bis 3,55 m tief. Der innere Graben war 123 m 

lang, 3,5—7,25 m breit und 1,75—2,75 m tief. Er hatte ein dreieckiges oder auch U-Profd, 

an einem Ende war er gegabelt. Die Behausungen befanden sich etwa 11 bis 25 m vom 

Graben entfernt (Petrescu-Dimbovifa 1953, S. 147, N. 15; 1954, S. 203 fl.; 1960, S. 214; 

Florescu 1959, S. 184; 1966, S. 20, Abb. 9—10; Morintz 1962, S. 278; Monah/Cucos 

1985, S. 46).

9.4. Cucuteni-Cetafuie. Der von H. Schmidt (1932, S. 10) untersuchte Graben stammt 

aus Phase Cucuteni A3. Er hat ein tricherfbrmiges Profil mit einer oberen Breite von 

2,5 m, einer Tiefe von 2,0 m und einem in Stufen gegrabenen Profil bei hergerichteter 

Boschung (Neustupny 1950, S. 133; Petrescu-Dimbovifa 1954, S. 216 ff.; 1961, S. 268; 

Dumitrescu 1963, S. 300; Florescu 1966, S. 23 f., 27 f., 32 f., Abb. 5-6; 1969, S. 115, 

Abb. 4-6; Marinescu 1969, S. 19 f„ 20 ff., Abb. 14).

Fur Phase Cucuteni A werden auch andere Stationen erwahnt, in denen Befestigungs- 

spuren vorhanden sein sollen, aber die archaologischen Angaben sind sehr sparlich: Fru- 

mujica, Palivanov Jar und andere (Petrescu-Dimbovifa 1954, S. 221; Florescu 1959, 

S. 185, N. 1-2; 1966, S. 28 f.; 1969, S. 200; Morintz 1962, S. 278).

Aus der Zeit der Phase Cucuteni AB gibt es weniger untersuchte befestigte Stationen.

9.5. Traian-DeaZuZ Finttnilor. Die vom Graben eingeschlossene Flache betragt ungefahr 

30 ha, worm sich etwa 16 Wohnhauser befinden. Der Graben ist hufeisenfbrmig, seine 

Breite betragt 5 m bei einer Tiefe von 3 m (Dumitrescu 1957, S. 115 f., 119 f., 125, Abb. 1 

bis 3; 1959; Dumitrescu/Dumitrescu 1959, S. 158, 160, 164, 177, Abb. 1—2; Florescu 

1966, S. 29; 1969, S. 116; Marinescu 1969, S. 22; Cornea 1987 a, S. 133).

9.6. Cucuteni-Dimbul Morii. Die uber 2 ha verbreiteten Siedlungsspuren stammen aus 

den Phasen Cucuteni A2 und A—Bf. Der Graben hat 4 m Breite und ist 2,60 m tief 

(Marinescu 1969, S. 22; Florescu 1969, S. 118; Monah/Cucos 1985, S. 84 f.).

9.7. Cucuteni-Cetafuie. Der auBen liegende zweite Graben ist trichterfbrmig und wurde 

stufenweise eingegraben. Seine Breite betragt 9 m, die Tiefe 2,5—3,0 m. Im Inneren be- 

findet sich ein etwa 5 m hoher Wall und ein Gegenstiick mit in Sand gesetzten Steinplatten. 

Im Graben fand man auch Steine. Der Wall ist 12 m breit und 1 m hoch (Petrescu- 

Dimbovifa 1953, S. 147, N. 19; 1960, S. 216, Nr. 39; 1961, S. 172; Florescu 1966, S. 23 ff., 

Abb. 5-6; 1969, S. 118,126; Marinescu 1969, S. 19 f.).

In der Fachliteratur stoBt man auch auf andere, aber sparliche Informationen fiber 

die Befestigungen von Topile, Tirae^ti u. a. (Monah/Cucos 1985, S. 46, N. 43; Marinescu 

1969, S. 18; Paviikova 1986, S. 182; Passek 1961, S. 150).

10. In der Gruppe Stoicani Aldeni werden einige Anlagen bei Dragu§e§ti-Tecuci, 

Stoicani, Luncavita u. a. erwahnt (Com?a 1963, S. 10 f.; Marinescu 1969, S. 34, N. 14). 

Besser bekannt ist jene von Suceveni.
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10.1. Suceveni-Stobarani. Hier wurde ein richtiges Verteidigungssystem untersucht, 

dessen erste Anlage aus Phase I der Stoicani-Aldeni-Gruppe stammt. Das System besteht 

aus zwei parallelen hufeisenfbrmigen Graben, die 3 m voneinander entfernt liegen, 2 bis 

5 m breit und 1—3 m tief sind. Der zweite Grabengiirtel besteht aus zwei Paar Graben, 

die aus den Phasen II—III dieser kulturellen Gruppe stammen (Dragomir 1971, S. 145; 

1983, S. 18, Abb. 4; dort Hinweise auf andere Stationen, leider ohne metrische Angaben).

In den bstlichen Landesteilen (Oltenien) befinden sich Verteidigungssysteme im ent- 

wickelten Salcutahorizont, die mit dem spaten Vadastra zeitgenossisch sind und Boian- 

Importe aufweisen (frdl. Mitt. M. Nica).

11.1. Salcufa — Piscul Corniforului. Die bstliche und die westliche Seite der Station 

wurden in der mittleren Phase Salcu(a II b mit Graben und Wall befestigt. Der auBere 

Graben hatte eine obere Breite von 2,5 m, eine 1,75 m breite Sohle und war 1,40 m tief. 

Der Wall war 9,25 m breit und 1,20 m hoch. Der innere Graben war muldenfbrmig und 

2,0 m breit (Petrescu-Dimbovija 1954, S. 221, N. 42; Berciu 1960, S. 58; 1961, S. 163 f., 

Abb. 24—27; Florescu 1969, S. 123; Marinescu 1969, S. 17 f.; Mateescu 1972, S. 35; 

Cornea 1987, S. 135).

11.2. Verbisioara-A.jesurea A. In einer Siedlung aus den mittleren Phasen der Salcufa- 

kultur gibt es einen kraftigen Graben, der die Bergnase von der restlichen Terrasse ab- 

trennte. Der halbkreisformige Graben war 14 m breit, am Grund noch 11 m, und war 

2 m tief (Petrescu-Dimbovifa 1954, S. 221, N. 42; Morintz 1962, S. 281, N. 1; Florescu 

1969, S. 123; Marinescu 1969, S. 17; Mateescu 1972, S. 35).

Weitere Befestigungen stammen von Slatina und Brebeni (Morintz 1962, S. 280; 

Mateescu 1972, S. 35; Florescu 1969, S. 123).

Fiir diese Zeitspanne gibt es in der Cri^ana nur Oberflachenforschungen. S. Dumitra§cu 

verweist darauf, daB es bei Petrani-Piatra Petranilor eine Erdbefestigung gibt. Es ist dies 

ein natiirlich geschiitzter Ort, der mit Wall und Graben befestigt worden war und die 

Beiu§er Senke beherrschte.

Bei Sintana wurde auf eine groBe Erdfestung mit Wall und Graben hingewiesen, in 

deren Inneren man nur TheiB-II-Materialien in einer Stratigraphic entdeckte, die einige 

Meter erreicht und aus vier Schichten besteht (Rusu 1971, S. 79).

12.1. ParJa-TeZZ 1. In Tell 1 entdeckte man 1981 ein ungefahr 16 m langes Grabchen, 

das 0,3 m breit und 0,4—0,5 m tief ist (Ausmafie und Form sind jenen von Iclod ahnlich), 

der einige Tiszapolgar-Objekte trennte. Im Siidwesten wiesen diese zwei bis drei Wohn- 

niveaus auf, im Siidosten nur ein altercs Wohnniveau. Das kleine Grabchen gehorte viel- 

leicht zu einem Tierpferch (Lazarovici/Kalmar/Drasoveanu/Luca 1985, S. 13). Auch eine 

Bedeutung als kraftige Holzbefestigung ahnlich Iclod ist moglich.

Der Vollstandigkeit halber erwahne ich zwei kleine Graben in der Siedlung 5 von 

Par|a, von denen man annimmt, daB sie zum AbfluB des Wassers dienten. Eine noch- 

malige Untersuchung erscheint vor einer endgiiltigen Aussage angebracht!

In den benachbarten Gebieten (bei Belmegyer u. a.) kennt man auch andere Befe

stigungen aus der Tiszapolgarkultur (Goldman 1977, S. 221, Abb. 1—3; Marinescu 1969, 

S. 29; dort Erwahnung der Anlagen von Nitrianski Ilradok, Hluboke Masuvky, Krepice, 

Uhersky Brod).

Fiir Cernavoda I werden ebenfalls einige Befestigungen mit Graben erwahnt (Oprifescu- 

Dodd 1978, S. 5; Cornea 1987, S. 135), wie z. B. die dreifach aufeinanderfolgenden 

Anlagen von Cernavoda selbst.

Im friihen Neolithikum tauchen Befestigungen zur Zeit der Einwanderung des „bal- 

kanisch-anatolischen Chalkolithikums" auf, das im Zentrum des Balkans von der Vinca- 

kultur und im Osten des Balkans von der polychromen Keramik dargestellt wird. Die 

friihesten Befestigungen werden der neu angekommenen Bevolkerung zugeschrieben, und
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es scheint olfenkundig, daB sie sich gegen die in dem betrelfenden Gebiet ansassigen 

Stamme richteten. Ihr Auftreten im Rahmen der ortlichen Starcevo-Cri^-Gemeinschaften 

erfolgt nach dem Kontakt mit dem „Chalkolithikum“ (zahlreiche Beweise in der Technik 

der Keramik, in den Formen, Verzierungsmotiven, Werkzeugcn u. a.). Diese Anlagen 

entsprangen entweder der Notwendigkeit, sich zu verteidigen, oder einem gewissen Ein- 

BuB (vgl. Ostrovu Golu).

In einigen Gebieten kann bewiesen werden, daB es Konflikte zwischen verschiedenen 

Sippen und Stammen gab: z. B. im Faile der Entdeckungen von Parja und BucovaJ, wo 

man unter den Triimmern der eingeascherten Wohnbauten gewisser Schichten groBe 

Schleuderkugeln land, die wahrend des „Kampfes“ zwischen den Stammen verwendet 

wurden und sich deutlich von den bei der Jagd verwendeten unterscheiden (Lazarovici/ 

Kalmar/Drasoveanu/Luca 1985, S. 22 f.). Andere Beweise in diesem Sinne sind die syste- 

matischen Zertriimmerungen am Heiligtum, an in der Nahe liegenden Wohnbauten und 

der Doppelstatue aus Heiligtum 2 (Lazarovici 1982; 1986 a; 1987). Bei Bucovat ent- 

deckte man ebenfalls zahlreiche groBe Schleuderkugeln unter den Lehmtrummern der 

Behausungen.

Im entwickelten Neolithikum gab es neue Wanderungen, so daB das Vorhandensein 

von Befestigungen von aufieren und inneren Faktoren bestimmt wird. Die Siedlungen 

sind viel ausgedehnter, das Leben dynamischer; doch sind leider die Forschungen fur diese 

Zeit noch sehr bescheiden.

Aber mit dem Einsetzen des spaten Neolithikums, also in fast alien Endphasen des 

entwickelten Neolithikums, entstehen mit dem „Vinca-C-Schock“ und unter EinlluB von 

Zivilisationen aus den ostlichen Gebieten des Balkans neue Phasen, Kulturen und eng 

verwandte Zivilisationen fiber ausgedehnte Raume, obwohl dieser Sachverhalt oft durdi 

die ortliche Terminologie verhtillt wird.

Alle Befestigungen aus den spaten Phasen der Kulturen Boian, Vorcucuteni usw. folgen 

dem „Vinca-C-Schock“. Von einem Verteidigungssystem kann nur im fruhen Aneolithi- 

kum gesprochen werden. Zu stellen ware die Frage nach der Definition, was in diesem 

Horizont Migration und was Diffusion ist.

Das Auftreten von Befestigungen wird auch von anderen Prozessen begleitet (Tech

nologic der Keramik, der Werkzeuge, der Formen und einiger allgemeiner Verzierungs- 

kategorien). Uber weite Raume haben die Befestigungen dieselben Merkmale in Syste- 

men, ahnlichen Formen, den Ausmafien usw. Auch im geistigen Leben kann man Ver- 

iinderungen feststellen (Figiirchen, Idole, Altiire, Friedhbfe, Brauche usw.).

Einige Anlagen umfassen die Hauptsiedlung (Gornea, Liubcova, Clrcea, Vadastra, 

Trusesti, Haba$e$ti, Ariu§d u. a.), andere wiederum sind nur Fluchtpliitze (Magurele- 

Magura Filipescu: Marinescu 1969, S. 16). Die Graben wurden auch angelegt, weil sie 

eine wichtige Rolle beim Schutz vor wilden Tieren spielten (Petrescu-Dimbovifa 1954, 

S. 220; Mateescu 1972, S. 35; Cornea 1987, S. 31; Monah/Cucos 1984, S. 46f.), ihre 

Hauptrolle war aber jene der Verteidigung bei etwaigen Angriffen oder bei Kiimpfen 

zwischen den Stammen (Petrescu-Dimbovifa 1954, S. 220; Marinescu 1959, S. 29; Divr 

1976, S. 284). Fiir viele Befestigungen erkannte man sozial-kultische oder sakrale Zwecke 

(Pavlu 1983, S. 80 L; Zapotocka 1986, S. 268; Dragomir 1971, S. 150; Becker/Petrasch 

1984,5.32).

Die Entdeckung von Resten menschlicher Skelette in den Graben (Magurele, Circea), 

von Hundeskeletten (bei Kunzing: Petrasch o. J., S. 30), eines Hasenskeletts (leider ist 

die stratigraphische Lage fiir die Gr. 34 von Iclod unsicher: Lazarovici/Kalmar 1987, 

S. 22, Abb. 4/2) muB mit gewissen magisch-religibsen Brauchen in Verbindung gebracht 

werden, die zu jener Zeit weit verbreitet waren (auch in den Erdfestungen aus England 

entdeckte man Tierknochen oder Menschenschiidel; Megaw/Simpson 1979, S. 82).
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Die Lage der Doppelgriiben von Suceveni (Stoicani-Aldeni-Gruppe) erinnert an An- 

lagen vom Typ Rondell aus der Lengyelkultur oder Stichbandkeramik aus Ungarn, 

Usterreich, Bayern, CSFR (Bohmen und Mahren) (s. 5.1. und Becker/Petrasch 1985, 

S. 41, Abb. 10; Fansa/Thieme 1983, S. 229; Petrasch 1985; 1986, S. 231, Abb. 3; Muller- 

Karpe 1974, Taf. 470/B).

Die Befestigungen mit Graben und Wall (s. 6.4., 8.5., 8.8., 9.7., 11.1.) aus der Kupfer- 

zeit belegen das Vorhandensein eines riebtigen Verteidigungssystems, was auch fur einige 

friihlengyelzeitlicbe Siedlungen aus Usterreich (Falkenstein im Graben 2: Pittioni 1982/2; 

S. 59 f.; Ruttkay 1985, S. 12; Neugebauer-Maresch 1987, S. 206; Neugebauer 1987, 

S. 196; Kalicz 1987, S. 133) oder die Anlage von Urmitz zutriffl (Petreseu-Dimbovi|a 

1954, S. 217; N. 8; Muller-Karpe 1974, Taf. 460/A 1).

Da Befestigungen mit Wall zu einem richtigen System gehdren, haben sie oft ver- 

teidigte Passierungspunkte, wie das z. B. fiir Siedlungen von Haba$e$ti-Ho/m (Petrescu- 

Dimbovi|a 1954, S. 219) und von Teiu (Nania 1967) in Frage kommt.

Das wirksamste Verteidigungssystem bilden eigentlich die Palisaden (die nach den 

Grabungsbeobachtungen mehr oder weniger klar erscheinen, weil sie auf Grund der im 

gelben Lehm zuriickbleibenden Gruben deutlich zu erkennen sind). Solche Systeme kbn- 

nen bei fast alien tellfbrmigen Siedlungen vorausgesetzt werden. Erstaunlich sind die 

Ahnlichkeiten, die es zwischen dem Verteidigungssystem von Iclod und denen aus den 

Gruppen der spaten Linienbandkeramik und des friihen Lengyel gibt.

Die Befestigung vom Rondell-Typ aus Bylany 1 der spaten Stichbandkeramik (Pavlu 

1986, S. 256; Soudsky 1961, S. 59; Pavlu/Zapotocka 1983 a, allgemeiner Plan), hat zwei 

Innen- und zwei AuBenpalisaden (iihnlich Iclod B). Graben, die mit Palisaden in Ver

bindung stehen, gibt es bei Tuchoraz (Pavlu 1983, S. 75 £f., Abb. 2, 4; Zapotocka 1986, 

S. 268) und in Vochov aus Phase IVA der Stichbandkeramik (Pavlu 1983, S. 76 f., Abb. 5). 

Bei Kunzing fand man im Inneren der Graben fiinf Palisaden (Becker/Petrasch 1984, 

S. 32 IT., Abb. 5-6; Petrasch 1985, S. 40 £f., Abb. 10-11; 1986, S. 2511., Abb. 1). Ver- 

teidigungssysteme mil mehreren Palisaden entdeckte man bei Svodin (Paviikova 1986, 

S. 177 IE, Abb, 1—2), Zlkovce (Pavuk 1986, S. 218), Balaton-Magyar Ut (Banfly 1988) 

usw.

Manchmal befinden sich zwischen Graben und Palisade Graber oder riehtige Friedhofe, 

was an die Umfassung der groBen Friedhofe mit Palisaden bei Iclod B und anderswo 

(Paviik 1986, S. 218) erinnert.

Palisaden sind auch in der Vincakultur bekannt. Bei Grdac und Valac gibt es riehtige 

Palisaden oder Trockenmauern (Staljo 1955, S. 11; 1957 a, S. 62, 66, T. IVb C. BC; 

Garasanin 1973, S. 509; 1979, S. 154).

Steinmauern, Walle mit Steinkern, Steine, die den Wall abgrenzen, kennt man sowohl 

in Cucuteni B (Cucuteni-Cetajuie) als auch im spaten Vinca von Grdac (Staljo 1955, S. 11, 

27; 1972, S. 66) und in Bulgarien bei Russe und Karanovo V (Georgiev 1961, S. 59 f., 

XVIII/2; 1969, S. 142).

Befestigungen aus dem entwickelten Neolithikum Bulgariens (Karanovo II—III) sind 

weniger gut bekannt, aber auch in diesem Horizont begegnen erste Befestigungen bei 

Cavdar, Kazanlik, Tirgoviste Samovojdenie (Georgiev 1961, S. 59 f.; 1972, S. 24; To- 

dorova 1976, S. 33; 1984, S. 174). Sie haben einen Graben oder nur eine „Ausmuldung“, 

einen Wall, manchmal Graben und Wall oder Steinmauern. Walle mit Palisaden werden 

bei Jasa Tepe, Ruse und Vinifa erwahnt (Georgiev 1969, S. 142), Steinmauern bei Ruse, 

Karanovo, Durankulac, obwohl nicht alle von Ausgrabungen bestatigt wurden (Georgiev 

1961, S. 59 f.; 1969, S. 142; Todorova 1984, S. 31, 191). Einige erwiesen sich als spateren 

Ursprungs aus dem Horizont Marija-Karanovo V (Georgiev 1961, XVIIII/2).

Befestigte Siedlungen tauchen aber erst im spaten Neolithikum und im friihen Aneoli-

8 Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 73
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thikum auf. Aus dieser Zeit gibt es wahre Systeme aus Palisadenreihen, Lehmmauern mit 

massiven Balken, Palisadenstrukturen, Torsystemen, Ecksicherungen. Die Siedlungen 

zeigen nach Himmelsrichtungen ausgerichtete StraBengliederung; es gibt Stellen, die 

von Toren bezeichnet sind. Im Mittelpunkt befindet sich ein kultischer Ban, manchmal 

richtige Tempel. Solche Systeme besitzen je vier bis seeks Erneuerungsphasen, wo die 

Verteidigungssysteme teilweise oder ganzlich wiederaufgebaut wurden (z. B. Badingrad, 

Polianica, Ovcarovo, Tirgoviste: Todorova 1976, S. 33 fl.; 1984, S. 31, 191; 1986, S. 74 f., 

Abb. 14,32, S. 169 fl.).

All diese befestigten Siedlungen erinnern an jene aus der siidlichen Welt. Die friihe- 

sten Festungen aus der griechischen Welt sind jene von Dimini, die ein richtiges System 

bilden, aber mehreren Bauphasen angehoren (Aslanis 1988). Aus den mittleren und 

spaten Phasen der Diminikultur gibt es Befestigungen mit Graben oder Graben und Wall 

mit Holzpalisaden von Arapi Magula, Argissa Magula oder Otzaki Magula (spate Phase 

der Diminikultur bis Bachmani: Hauptmann 1981, S. 252 f., Abb. 2; der Graben 1/... 

im Abschnitt IV, Abb. 4 a, b, d, 66; Milojcic 1983, S. 12 f„ 25, 27 f., 32, 35, T. XV/a-c). 

Wie bei jenen aus der bulgarischen Zone befindet sich im Mittelpunkt der Siedlungen aus 

Griechenland ein Megaron, gewohnlich ein Bau mit kultischem Charakter, mit Balken, 

Saulen oder Kultgegenstanden (Schachermeyr 1955, S. 11211., Abb. 24—25; Milojcic 

1960, S. 12, 34, Abb. 2; Theocharis 1973, S. 101, Abb. 191; Todorova 1986, S. 262).

All dieses erinnert an die richtigen Stadte des Nahen Ostens und ist eine ortliche Um- 

setzung des ex oriente lux. TT . .
(Dbersetzt von Kurt Schmidts)
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