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Die altesten neolithischen Kupferfunde Rumiiniens

Von Kurt Horedt, Cluj

Mit 2 Abbildungen

Der Beginn der Kupferverarbeitung und die Fragen, die damit zusammenhangen, be- 

sitzen fur die Periodeneinteilung und die Beurteilung des vorgeschichtlichen wirtschafl- 

lichen und techno] ogischen Entwicklungsstandes besondere Bedeutung. Seit die Ver- 

wendung von Kupfer bereits in vorkeramischen oder friihneolithischen Schichten nach- 

gewiesen wurde (M iiller-Karpe 1968, 256; siehe auch M a c z e k - P r e u - 

schen-Pittioni 1953), kann sein Auftreten allerdings nicht als ein zeitlieh ent- 

scheidendes Trennungsmerkmal gegenuber dem Einsetzen der Keramik gewertet wer- 

den, so daB sich Neolithikum und Chalkolithikum wohl als Begriff unterscheiden, sich 

ihrem Inhalt nach aber teilweise decken (B r e n t j e s 1971, 33). Im Verhaltnis zur 

GefaBherstellung ergeben sich allerdings zeitliche Verschiebungen, die davon abhangen, 

ob es moglich war, sich Kupfer zu beschaffen und zu verarbeiten. Raumlich und zeit- 

lich wechselt der Zeitpunkt, an dem die einzelnen neolithischen Kulturen beginnen, 

Kupfer zu verwenden; diese Erscheinung soil hier fur die altesten Kupferfunde Ru- 

maniens erortert werden.

Lange gait das Turdaijmaterial als Zeugnis der altesten neolithischen Kultur des 

heutigen Rumaniens, und erst der Nachweis der Criijkultur in Ciumafaia (1943). in Be- 

dehaza und in Let bei Sf. AJheorghe in Siebenbiirgen und in Glavaneslii Vechi irraler 

Moldau im Jahre 1949 riickte den Beginn des Neolithikums in Rumanien weiter hinab 

(V 1 a s s a 1966, 11). In den letzten drei Jahrzehnten ist das Crismaterial betrachtlich 

angewachsen und an weit fiber hundert Fundstellen in Rumanien nachgewiesen. Aus 

der Turda^siedlung befanden sich in der Sammlung Sofia Torma auch sechs Axte und 

ein Armring, vielleicht auch ein weiterer Armring mit ubereinandergelegten Enden 

(R o s k a 1941, Taf. 145, 1—6, 10, 11); ihre schiehtenmaBige Einordnung war jedoch 

nicht hekannt, und wegen des langen Bestehens der Siedlung und der Verflechtung der 

Turdaskeramik mit der Petre?tikultur kbnnen die Kupfergerate aus Turda§ zeitlieh auch 

nicht genau bestimmt werden. Die Funde weisen aber die Verwendung von Kupfer 

bereits fur diese Kultur nach. Inzwischen wurden noch dreimal Kupfergegenstande 

zusammen mit Cri?keramik gefunden, so daB kein Zweifel mehr daran bestehen kann, 

daB die Trager der Cri§kultur in Rumanien bereits Kupfer verwendeten.

Fundorte:

1. Balomir, Kreis Alba. Neben der Gura vaii Cioarei liegt auf einer Kuppe eine Siedlung 

mit einer einzigen Kulturschicht, die der Spatphase der Criskultur zuzuordnen ist. In ilir 

wurde ein irn Quersehnitt quadratischer Pfriemen gefunden, der an den Enden rund wird 

und aus gediegenem Kupfer besteht (Abb. la). L. 14,6, Br. und H. 0,4 cm, Gew. 14.60 g 

(Vlassa 1969,513-519).
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lomir ist demnach uni die Jahrtausendwende oder in den ersten Jahrhunderten des 3. Jahr- 

lausends anzunehm.cn. Die Zugehdrigkeit des Pfriemens zur Criskultur wurde bestritten, 

und auf Grund von Analogien aus Baile Herculane wurde er erst der Cofofenikultur zuge- 

sprochen (R o nr a n 1969, 68); doch liegl kein AnlaB vor, die Zeitstcllung dieser typologisch 

cinfachcn Form anzuzweifeln, selbst wenn die Verwendungsdauer soldier Pfriemen sich 

iiber einen langen Zeitraum erstreckt. AuBer auf Cuina Turcului kann als Vcrgleichsfund 

fiir den Pfriemen auch auf die zweite Schicht des Tells von Kjul-Tepe in Transkaukasien 

verwiesen werden, wo zwischen 11,75 und 10,45 m bis zu 12 cm lange, vierkantige Nadeln 

bekannt sind, die bier be re its aus einer Kupferarsenlegierung bestehen (Selimchanov 

1966. 229, Abb. 3,3; 231).

2. Aus dem Eisernen Tor an der Donau ist von der Cuina Turcului ein Kupferfund be- 

kannt, der sich kulturell und typologisch an die iibrigen Kupferfunde der Cri§kultur an- 

schlieBt. I nter einem machligen Felsuberhang liegt cine umfangreiche Schichtenfolge, die 

Kullurrcste vom Epipalaolithikum bis in das Mitlelaller ent halt. Die Ablagerungen der 

Criskultur bestehen aus drei Lagen. Im dritten Niveau war die Cri^keramik mit Scherben 

dor Turda§- und TheiBkullur vermengt. In diesem wurde ein kleiner vierkantiger Kupfer- 

pfrienicn gefundcn (Nicol a escu-Plop§or 1965, 408—409), dessen Fundlage strati- 

graphisch genau der Slellung entspricht, die fiir den Pfriemen aus Balomir erschlossen wurde.

3. lernut, Kreis Mure§. Westlich des Orlcs wurde auf dem rechten Mure§ufer bei Rettungs- 

grabungen auf dem Flurtcil Bidefcutul Mare im Jahre 1961 in einer Kulturschicht der Cri§- 

kullur unmitlelbar liber dem gewachsenen Boden ein Stuck gediegenes Kupfer gefunden 

(V I a s s a 1970. 168, Abb. 2 und 3; 169; 173. Abb. 7, 1—14). Es ist eine Art GuBkuchen mit 

einer glatten Unterseite und einer aufgerauhten, warzenformigen Oberflache. II. 4,5, Br. 

4,5, I). 1 cm, Gew. 58,52 g (Abb. 1 cl). Erst uber der 1 m starken neolithischen Kulturschicht 

folgt eine 0,35—0,40 m dicke zweite Schicht mil Einschlussen aus verschiedenen spateren 

Periodcn, so daB an der Zugehdrigkeit des Kupferstiickes zur Criskultur kein Zweifel beste

hen kann. Wieder handelt es sich um cine spate Phase der Criskultur, da der Ton der Kera- 

mik trotz der kennzeichnenden Formen und Verzierungen keine Beimengungen von Spreu 

mehr enthall. Wahrend die Criskultur im Murestal von der Turdaskultur abgelost und iiber- 

lagert wurde, konnle sie fluBaufwiirts, auBerhalb des Verbreitungsgcbietes der Turdaskultur, 

ungestort fortbestehen und sich langer halten. Man wird also zeitlich das Auftreten des 

Kupfers in lernut etwa mit dem Refund aus Balomir gleichsetzen dilrfen.

Die Zusammengehorigkeit der beschriebenen altesten Kupferfunde ergibt sich typolo

gisch aus den Fundkategorien, da es sich nur um vierkantige Pfriemen oder um Roh- 

kupfer handelt. Sie bestehen. wie es in Siebenbiirgen (J u n g h a n s , Sa n g mei- 

s t e r und S c h r 6 d er 1968, Teil 2, 252 IT.) und im allgemeinen im Donaubecken 

(P i 11 i o n i 4957, 10 f.) zu erwarten ist, aus gediegenem Kupfer (s. Anhang). In tech- 

nologischer Ilinsicht ist wegen Hirer einfaeben Form anzunehmen, daB die Pfriemen 

gehammert warden. Das Stuck aus Rohkupfer bclegt jedenfalls auch die Kenntnis des 

GuBverfahrens.

Zeitlich liiBt sich die fruheste Verwendung des Kupfers in Rumanien in der Spat

phase der Criskultur und in Fundzusammenhang mit ihr nachweisen, zu einem Zeit- 

punkt, der mit dem \'ordringen der Turdaskultur bzw. der Trager der Vinca-A-Stufe 

zusammenhangen durfte. Diese Annahme legen die Befunde aus Balomir und aus Cuina 

Turcului nahe, und auch fiir die Crissiedhmg aus lernut laBt sich voraussetzen, daB 

sie noch mit dem Einsetzen der Turdaskultur gleichzeilig ist. Absolutchronologisch 

kann dieser Vorgang in Zusammenhang mit dor Siedlung von Tartaria und den dort ge- 

fundenen Tontafelchen etwa um die Jahrtausendwende odor in die ersten Jahrhunderte 

des 3. Jahrtausends datiert werden. Der AnstoB fiir die Verwertung des Kupfers und 

die friiheste Metallverarbeitung in Rumanien durfte von der Vincakultur ausgegangen
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sein und mil ihrer Ausbreitung nach Norden zusammenhangen, da die reichen Kupfer- 

vorkommen innerhalb ihres Verbreitungsgebietes siidlich der Donau sicher bereits von 

ihren Tragern ausgebeutet warden (.J o v a n o v i c 1971, 105 u. Taf. 1—3) und auch 

in Vinca selbst die Verwendung des Kupfers bereits friih nachzuweisen ist (Popo- 

v i t c h 1965, 8).

Es wurde zu weit fiihren, den Rahmen der altesten Kupferfunde Rumaniens 

zeitlich weiter zu spannen und auch noch die spiiteren neolithischen Kupferfunde aus 

Rumanien zu erortern, die viel zahlreicher sind und nur in grbBerem Zusammenhang 

mil der donaulandischen Kupferbearbeitung behandelt werden konnen. Auf Fragen der 

Terminologie und die Abgrenzung des Neolithikums gegenuber dem Begriff der Kupfer- 

zcit, der fur das Donaubecken unserers Erachtens zurecht angewandt wird, soil hier 

nicht weiter eingegangen werden (siehe dazu Horedt 1968, 104 und Vulpe 1973, 

231 — 236). Die wichtigsten Gruppen von spiiteren Kupferfunden aus Rumanien sind 

einmal die erwahnten Funde aus Tarda?, weiterhin die Kupfergegenstiinde aus dem 

Kreis der Ariu?d-Cucuteni-Kultur und aus anderen split- bzw. endneolithischen Kulturen 

Rumaniens auBerhalb der Karpaten und schlieBlieh die, die im Graberfeld von Decca 

zum Vorschein kamen. Sic fiihren dann weiter zur Problematik der Kupferaxte und 

-hammer, die gerade in letzter Zeit wiederholt eingehend behandelt warden (S c h a - 

bort 1965; Vulpe 1973). Aus diesem vielfaltigcn Fundbestand sollen nur noch 

einige Typen herausgegriffen werden, die ebenso wie im Fall der Cri?kultur an eine 

bestimmte Kultur angeschlossen werden konnen und in Verbindung mit der mittel- 

siebenburgischen bemalten Keramik, der Petrestikullur, vorkommen.

Aus Ca|a, Kreis Brasov, stammt ein oll'ener Armring aus reinem Kupfer (Abb. 2 a), 

dessen flacher Reif 2 cm breit ist und der zusammen mit Scherben der Petre? tikultur 

gefunden wurde (Ros k a 1943, 67 und Abb. 20; J u n g h a n s , S a n g m e i s t e r 

und S c h rode r 1968. 252, Nr. 8978 u. Taf. 32). Diese gehoren nach der neuen, im 

AnschluB an die Ariu?d-Cucuteni-Keramik aufgestellten Gliederung zur Slide B der 

Petrestikullur. in der sie den Hohepunkt ihrer Entfaltung erreicht (Pau I I960. 338 

bis 340). Mit dem Armreif aus Cata hiingl ein weiteres Exemplar zusammen (Abb. 2 b), 

das aus Turda? aus der Tormasammlung bekannt ist (R o s k a 1941, Taf. 145, 1.0; 

Junghans, Sa n g in e i s I e r und S c h r 6 d e r 1968, 252, Nr. 8979 und Taf. 

32). Es besteht gleichfalls aus reinem Kupfer und ist typologisch an das Stuck aus Cafa 

anzuschlieBen, wenn es auch entwiekelter ist und am lunenrand beidseitig eine erhohte 

Leiste bcsitzt. Auf Grund von Cafa diirflc es in Turda? in eine Entwicklungsstufe ein- 

zuordnen sein. die nach einer alteren Einteilung als Petresti-Turda?phase bezeichnet 

wurde (Paul 1969, 342, Anm. 20) und in der, wie auch in anderen Siedlungen der 

Turdaskultur, die Petrestikullur das Ubergewicht gewinnt. Sie entspricht gegenwiirtig 

elwa der B-Stufe der Petre?tikultur. Die beiden Armringe aus Gala und Turda? sind 

eine seltene Form, fur die kaum Analogien bekannt sind. Es kann auf einen flachen, 

im Querschnitt gleichfalls dreieckigen oll'enen Armring aus dem zweiten Grab von 

Hodmezbvasarhely-Nepkert aus der Deszkgruppe der Tiszapolgarkultur vcrwiesen wer

den, der dann weiter zum driltcn Hortfund von Plocnik fiihrt, aber einen schmaleren 

Reif besitzt (Bognar-Kutzi a n 1972, 45, 139, 179, 189, Taf. 35,3). Da alle drei 

Exemplare, abgesehen von der offenen flachen Reifform, sich voneinander unterschei- 

den, diirfte es sich nicht empfehlen, genauere zeitliche Uberlegungen anzustellen, und
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Abb. 2. Kupferarmringe der 

Petreytikultur aus Cata, Kr. Brasov

(a) und Turda?, Kr. Hunedoara

(b) . 3:4

es geniigt, darauf hinzuweisen, dafi die Form bisher in der Petre^tikultur, vermutlich in 

ihrer B-Stufe, belegt ist und zu Tiszapolgar und Plocnik Beziehungen aufweist.

Gleichfalls in gesichertem Fundzusammenhang stammen von den gebrannten Lehm- 

resten eines Trockenpfahlbaues der Petresti B-Stufe aus Nosiac zwei Rollenkopfna- 

deln aus Kupfer (Abb. 1 b, c), die auf Grund ihrer Entsprechungen in Troja II und Ali- 

schar I B auch absolutchronologisch verwertet werden konnen und die B-Stufe in die
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zvveite Halfte des 2. Jahrtausends datieren (genauer 2400—2100 nach V 1 a s s a 1969, 

533 (. mil eingehender Beweisfiihrung).

SchlieBIich wurdc in einer Petre^tisiedlung der AB-Stufe in Ghirbom, Kreis Alba, 

das vertikale Schneidenbruchstiick einer Kupfcraxt gefunden. I'.s laBl keine genauere 

Bestimmung zu, konnte aber spater als die Hammeraxte vom Typus Plocnik sein 

(V u I p e 1973, 232). Mil dem Petre^timaterial aus Turda§ diirfte zumindest auch ein 

Teil der dort gefundenen Kupferaxte (Roska 1941, Taf. 145,1—6) in Verbindung 

stehen.

Ahnlich wie fur den friihesten Horizont der Kupferfunde in der spalen Criskultur 

mil vierkantigen Pfriemen und Rohkupfer laBl sicb auch fur die Petre^tikultur mit 

flachen Armringen, Rollenkopfnadeln und Kupferaxten ein fur sic kennzeichnender 

Typenbestand abgrenzen, von dem die Rollenkopfnadeln auch absolutchronologisch 

einen Anhaltspunkt fiir die Datierung der B-Stufe festlegen.

Metallanalyse der Kupferfunde aus Balomir und lernut.

Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Au Zn Co Fe

Balomir

ANr.: 22 0G1

ca.

0,01 — 0,007 —

lernut

ANr.: 22 064

ca.

0,01 — 0,012 0,17 — Sp.? — — —

] fauptbeslandteil Kupfer

Die Bestimmung wurde freundlicherweise von Herrn Dr. A. Hartmann im Chemisch-physi- 

kalischen Labor des Wiirttembcrgischen Landesmuseums in Stuttgart vorgenommen, wofiir 

auch bier gedankt wird.
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