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Materialy po archeologii Severnogo Prieernomorja. Vypusk 8, Verlag Naukeva dumka, 

Kiev 1976. 239 Seiten.

Der vorliegende Band 8 der Materialien zur Arcbiiologie des nordlichen Schwarzmeer- 

gebieles erschien zum 150. Jubilaum des Odessaer Archiiologisehen Museums. Er enthalt 

insgesamt 26 Bcitrage, die zeitlich vom Jungpalaolithikuin bis in die Neuzeit hinein rei- 

ehen.

Am Beginn steht ein Bericht von G. A. Dzis-Bajko zum 150jahrigen Bestehen des 

Odessaer Archiiologisehen Museums, das liber sehr reiche Fundbestlinde, insbesondere 

aus den Ausgrabungen der antiken griechischen Stiidte an der Nordkiiste des Schwarzen 

Meeres, verfiigt. Das Museum stand nahezu zwei Jahrzchnte unler der Obhut von E. von 

Stern, eines von 1911 bis 1924 in Halle tiiligen Arehtiologcn (vgl. Hallesche Universitats- 

reden 23, Halle 1924), dem in Odessa bis heute ein ehrenvolles Gedenken bewahrt wird. 

Dieses archiiologische Spezialmuseuin, wold das groBte seiner Art in der UdSSR, gehort 

seit 1971 dem System der Akademie der Wissenschaften der Ukrainischen SSR an. Uber 

seine Bestande, u. a. der neu eingerichteten „Goldkammer“, berichten zwei am SchluB 

des Bandes stehende Ubersichten von A. M. Taradas und N. G. Dokont.

Nene Materialien, hauptsachlich Lesefunde aus dem .Jungpalaolithikuin und Meso- 

lithikum, warden von S. P. Smil'janikova, S. A. Dvorjaninov und V. I. Kraskovskij vor- 

geslellt. V. N. Sramka auBert sich zur Periodisierung des Mesolithikums im nordlichen 

Schwarzmeergebiet. Hier lassen sich zwei chronologische Gruppen unterscheiden, wobei 

das Spiitmesolithikum insbesondere dureh zwei Kulturen vertreten ist; dazu kommen 

noch zahlreiche Fundplatze, die sich noch nicht naher einordnen lassen.

Uber das Neolithikum geben zahlreiche Abhandlungen nene Aufschliisse. L. V. Sub

botin behandelt die anthropomorphe Plaslik der Gumelnica-Kultur im Siidwesten der 

UdSSR, die derzeit bercits dureh 52 Objekte aus sieben Fundorten der Ukraine und der 

Moldau vertreten ist. N. B. Zinkovskaja bespricht die anthropomorphe Plastik der friihen 

Tripolje-Siedlung Aleksandrovka, aus der jetzt 107 Belege verfiigbar sind. Es kommen 

schemalisch-naluralistische und realislische Stlicke gleichzeitig nebeneinander vor. Man 

hat auch dazugehorige Stable und „Throne,! aus Ton gefunden. Leider ist die innere 

Chronologic der Stufe Tripolje A noch umstritten, so daB die genaue zeitliche Ansetzung 

der Fundstelle ungeklart ist. V. P. Cybeskov stellt einen neuen Kultkomplex der Tripolje- 

Kultur vor, wahrend E. F. Patakova liber die Forschungsgeschichte des Fundplatzes 

Usatovo berichtet, der fur die Usatovo-Gruppe der Spattripoljekultur namengebend wurde. 

Der Verfasserin ist anscheincnd unbekannt geblieben, daB es auch cine ausfiihrliche Zu- 

sammenfassung der Grabungsbefunde dieses international vieldiskutierten Komplexes in 

deutscher Sprache (Arb. Inst. Vor- u. Friihgesch. 14, 1964, S. 757 ff.) gibt.

Der Beitrag von K. V. Zihkovskij „Uber die Untersuchungsmethoden des Hausbaues 

bei den Slammen der Tripolje-Kultur“ (S. 21—35) ist von ungewohnlicher Bedeutung. 

Er stellt fest, daB zumindest cine groBe Zahl der sogenannten Ploscadken der Tripolje- 

Kullur die Resle von zusammengestiirzten, zumindest zweietagigen Bauwerken sind. DaB 

die ursprlingliche Art der Konstruktion dieser Hauser jahrzehntelang nicht erkannt wurde, 

1'lihrt der Verfasser auf die Unterschiilzung von Grabungsprofden und auf eine unzurei- 

chendc Dokumentation der Grabungsbefunde zurlick. Die Lchmestriche oder Ploscadken 

sind nach K. V. Zihkovskij nur die Kernstlicke von groBen Wohnkomplexen der Tripolje- 

Kultur mit Haupt-, Neben- und Wirtschaftsraumen. Danach kbnnen die zahlreichen, oft,
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reproduzierten Rekonstruktionen der Tripoljehauser und -Siedlungen wohl nicht immer 

der Wirklichkeit entsprechen. Neue Forschungen fiihren zu dem Ergebnis, daB die einzel- 

nen Tripoljehauser aus strategischen Griinden ganz dicht aneinander angrenzten, wobei 

die Wirtschaftsriiume zwischen den Wohnteilen benachbarter Hauser lagen. Die Sied

lungen wurden, unabhangig von ihrer GriiBe und ihrer Zeitstellung, nach einem einheit- 

lichen System angelegt, wobei der Ausbau der Wohnkomplexe in der Vertikalen die 

Regel war. Die Siedlungen, die nach den neuen Erkundungen z. T. eine Flache von 

einigen 100 ha eingenommen haben konnen, stellten eine Art von Wehrsiedlungen dar, 

wie sie fur Gemeinschaften mit einem patriarchalischen Clansystem typisch sind. Der 

Verfasser versucht, seine Thesen auch durch exakte Aufmessungen, groBflachige Fotos 

sowie durch das bisher vernachlassigte Experiment hinsichtlich des Wohnbaus zu erhar- 

ten.

I. T. Cernjakov liefert einen Uberblick uber die Erforschung des Aneolithikums und 

der Bronzezeit im nordwestlichen Schwarzmeergebiet, wahrend zwei Beitrage von I. L. 

Alekseeva sowie L. V. Subbotin, I. T. Cernjakov und V. I. Jadvicuk neue Materialien 

fiber die Kurgane der alteren Ockergrabkultur mit wichtigen Stratigraphien vorlegen, die 

cine gute Erganzung zu den vom Rezensenten (Die Graber der alteren Ockergrabkultur 

zwischen Dnepr und Karpaten, Berlin 1976) ausgewerteten Befunden bilderi. Aus den neu 

verofTentlichten Hiigeln wurden u. a. sekundar verwendete innenverzierte Steinkisten 

und anthropomorphe Stelen geborgen, die aber — m. E. ohne hinreichende Anhaltspunkte 

(vgl. Hausler 1976, S. 51 IT.) — der im nbrdlichen Schwarzmeergebiet selbst nicht vor- 

kommenden Kemi-Oba-Kultur der Krim zugewiesen werden.

Die Zeit der griechischen Kolonisation des nordlichen Schwarzmeergebietes, ihren 

okonomischen und kulturellen Beziehungen, ist der Inhalt einer Anzahl von Artikeln 

gewidmet, die oft zu neuen Aufschliissen fiihren. A. G. Zaginajlo behandelt die Fragen 

der okonomischen Beziehungen des westlichen und nordwestlichen Schwarzmeergebietes 

vom 6. bis 4. Jh. v. u. Z. anhand des numismatischen Materials. Mit der Griindung der 

griechischen Kolonien am Gestade des Schwarzen Meeres wurde der Geldumlauf zu 

einer okonomischen Notwendigkeit. Die kleinen und kleinsten Elektronmiinzen konnten 

aber den wachsenden Bedarf des innerstadtischen Handels nicht befriedigen. Andererseits 

entstand bei den einheimischen Stammen Thrakiens und Skythiens die Voraussetzung 

zur Verwendung von gegossenen Bronzemiinzen, die nodi die Formen anderer Objekte 

beibehielten. Wie K. V. Zihkovskij zeigt, war das der Grund zur Enstehung von Miinzen 

in Form von zweifliigeligen Pfeilspilzen, Delphinen oder Fischen sowie eines Rades. Diese 

gegossenen Kupfermunzen, deren Verbreitung und Datierung der Verfasser nachgeht, 

fanden auch weit aufierhalb ihrer Herstellungszentren Verwendung. Hier sei auch daran 

erinnert, daB die in den reichen Grabern der Skythen angetroffenen groBen Pfeilbiindel 

schon lange als Deponierungen von Wertaquivalenten gedeutet wurden.

Nicht minder lehrreich ist die Untersuchung von S. A. Bulatovic uber den Umlauf 

von Elektronmiinzen Kleinasiens und aus dem Gebiet des Agaischen Meeres im 5. bis 

4. Jh. v. u. Z. im Schwarzmeergebiet. Das sind insbesondere Miinzen aus Kyzikos, die 

parallel zu den anderen Elektronmiinzen kursierten. Die Statere aus Kyzikos, die etwa 

anderthalb Jahrhunderte das Hauptzahlungsmittel in einem groBen Teil des ostlichen 

Mittelmeergebietes und des Schwarzmeerraumes waren, liefen sogar noch nach dem 

AbschluB ihrer Pragung eine gewisse Zeit lang um.

Auch bei der Erforschung der antiken Stadte im nordpontischen Gebiet konnten be-
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deutende Fortschritte erzielt wcrden. Wiihrend man bisher annahm, das Leben im antiken 

Tyras sei nach dem Einfall der Goten Mitte des 3. Jh. erloschen, kann I. B. Klejman 

„Zur Stratigraphic der romerzeitlichen Schichten von Tyras" trotz der ungunstigen Er- 

haltungsbedingungen infolge zahlreicher Stbrungen und Uberbauungen den Nachweis 

fuhren, daB das nicht der Fall 1st. Aus der nachgotischen Zeit stammen zwei sieh iiber- 

lagernde Horizonte, Reste von zwei Bauperioden der Zeit nach der Mitte des 3. Jh. Zu 

den spatantiken Schichten von Tyras des 2. bis 4. Jh. gehbrt zunachst cine untere mil 

den Bauresten dei1 Zitadelle der rbmischen Garnison, die in das 2. und in die erste Hiilfte 

des 3. Jh. datiert wird. Aus der jiingeren Schicht, die in die zweite Halfte des ;3. und in 

das 4. Jh. datiert, stammen Bauten, die man auf den Ruinen der Zitadelle errichtete.

Weitere Artikel befassen sich mit der Klassifizierung der antiken Keramik von Niko- 

nija, einer neuen Niederlassung dor griechischen Kolonisation am unteren Dnestr, mit 

den romisehen Schichten von Nikonija, mit einer friihhellenistischen Inschrift und mit 

einem Trinkspruch auf einem Gefafirest.

Von methodischem Interesse erweist sich ein Beitrag von A. V. Gudkova „Zur Ge- 

schichtc der kulturellen Zuweisung der Denkmaler vom Cernjachov-Typ in der Steppen

zone der UdSSR". Hier wurden zahlreiche Fundstellen, Siedlungen und auch Graber- 

gruppen bekannt, liber die haufig erst fragmentarische Angaben verbffentlicht wurden. 

Oftmals handelt es sich um Lesefunde. Dieses Material wird von den einen Autoren der 

Cernjachov-Kullur oder einer besonderen Lokalgruppe dieser Kultur zugewiesen, wiihrend 

andere den Zusammenhang zumindest eines Teiles dieser Fundorte mit der Cernjachov- 

Kultur ablehnen. Das gilt insbesondere fur Siedlungen mit Hausern, die ein Steinfunda- 

ment aufweisen. Die in Frage kommenden Fundorte werden von A. V. Gudkova leider 

nicht kartiert oder listenmaBig zusaramengcfafit, so daB es nicht leichtfallt, sich ein 

genaues Bild liber ihre Anzahl und Verbreitung zu machen. Die Verfasserin stellt nun 

die berechtigte Forderung nach objekliven Kriterien auf, um die kulturelle Zuweisung 

des Fundgutes vornehmen zu kbnnen. Bisher wurden die Materialien oft nur selektiv 

verblfcntlicht und nur bestimmte Details mit den Befunden im Kerngebiet der Cernjachov- 

Kultur in der Waidsteppenzone der Ukraine verglichen. Deshalb fordert A. V. Gudkova 

einen Komplexvergleich nicht nur ausgesuchter Details, sondcrn der Gesamtheit der zu 

verb lien llichenden Funde. Es erweist sich ferner als nachteilig, daB die ethnische Rele- 

vanz, z. B. der rbmischen Importkeramik, der Grab- und Bestattungssitten sowie der 

Form und Technik des Wohnbaus, von den einzelnen Autoren ganz unterschiedlich ge- 

deutet wird. Wiihrend z. B. nach der einen Auffassung die Art der Wohnbauten ein ent- 

schcidendes Kriterium fur die ethnische Zuweisung der Bevblkerung ist, gilt sie nach 

einer anderen als von nur minderer Bedeutung. Es ist ein Verdienst der Verfasserin, auf 

die Notwendigkeit hinzuweisen, beziiglich dieser Fragen zu grbBerer Klarheit zu gelangen. 

Welche Kriterien sollen hinsichtlich der ethnischen Zuordnung des Fundmaterials des 

2. bis 4. Jh. im nbrdlichen Schwarzmeergebiet ausschlaggebend sein — Keramik, Wohn- 

und Siedlungswesen, Grab- und Bestattungssitten — und welche nicht? A. V. Gudkova 

kommt abschliefiend zu dem Ergebnis, daB es vor der Durchfuhrung eines Komplexver- 

gleiches zunachst noch offen bleiben muB, ob die betrelfenden Materialien zur Cernjachov- 

Kultur zu stellen sind oder nicht.

Der vorliegende Sammelband ist ein Zeugnis der vielfaltigen und fruchtbaren Arbeit 

der Odessaer Archaologen, dem wir noch vide wurdige Fortsetzungen wiinschen durfen. 

Berlin Alexander Hausler

15 Jschr. mitteldt. Vorgesdi., Bd. 63




