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R6sum6

LrAur ignac ien  en  S lovaqu ie  se  t rouve sur tou t  dans  la  va116e de  la
r iv iEre Hornad et aux bords de 1a plaine de 1a Slovaquie or ientale dans
1a r6g ion  du  courant  sup6r ieur  du  f leuve The iss .  Les  s ta t ions  aur ignac ien-
nes  sont  concent r6es  dans  deux  cent res  d i f f6 ren ts  par  leur  te r r i to i re  e t
par  leur  d6ve loppement .  Les  ob je ts  de  l fAur ignac ien  se  t rouvent  en  p le in
a i r ,  d  la  be1 le  6 to i1e ,  dans  les  g ro t tes  o f  i l s  se  t rouvent  seu lement  d tune
maniEre  sporad ique.  L 'Aur ignac ien  in f6 r ieur  es t  connu depu is  l r in te rs tade
W l -2"  L r indus t r ie  l i th ique des  phases  p lus  anc iennes  es t  t rds  p r im i t i ve .
Que lques  types  drou t i l s  son t  en t id rement  absents  (par  ex ,  les  ou t i l s  mu l -
t ip les ,  les  bur ins  t ronqu6s e t  les  lames t ronqu6es) ,  Gra t to i rs  car6n6s ,
gra t to i rs  d  museau e t  sur  6c1ats  repr6senta ien t  une composante  impor tan te .
Tous  les  types  des  ou t i l s  courants  i  l tAur ignac ien  se  t rouvent  d  l rAur i -
gnac ien  moyen.  Les  gra t to i rs  fo rment  un  t ie rs  de  l r indus t r ie  ( fC  :  34 ,2) .
P a r m i  l e s  b u r i n s  ( I B :  l l , 6 ) ,  l e s  b u r i n s  d i E d r e s  p r 6 d o m i n e n t  s u r  l e s  b u r i n s
sur troncature retouch6e.,  Les burins busqu6s ne sont repr6sent6s en
Slovaquie que par des types inexpressi fs sans encoche et les lames 6tran-
g16es,  carac t6r is t iques  sur tou t  de  l fAur ignac ien  de  l tEurope occ identa le ,
sont  i  peu  prEs  absentes .  Le  p lus  g rand nombre  de  1oca1 i t6s  du  d6but  e t  de
la  p remidre  moi t i6  de  f  in te rs tade W 2  appar t ien t  en  S lovaqu ie  d  l rAur i -
gnac ien  moyen"  Les  phases  r6centes  e t  les  p lus  r6centes  (p r6gravet t iennes)
de I 'Aur ignac ien  sont  da t6es  de  1a  seconde moi t i6  du  Wi i rm 2 .  On peut
observer une d6gression forte des 6l6ments moust6r iens qui 6taient un
facteur important dans les phases plus anciennes et moyennes de l tAurigna-
: ien"  Un a f f lux  des  616ments  g ravet t iens  es t  typ ique des  phases  les  p lus
rdcentes .  Dans la  r6g ion  du  courant  sup6r ieur  du  f leuve The iss ,  l fAur igna-
c ien  se  t rouve en  superpos i t ion  au-dessus  du  Moust6r ien  e t  i l  t i re  peut -
6 t re  son or ig ine  des  sources  ind igdnes"  L 'Aur ignac ien  en  S lovaqu ie  es t
connu sur tou t  des  complexes  drhab i ta t ions  repr6sent6s  par  des  cabanes
demi -souter ra ines .  L ' indus t r ie  en  os  ne  se  conserva i t  pas  dans  les  cabanes.

Ahnl ich wie in anderen LSndern, wurden anfangs auch in der Slowakei
beinahe sdmtl iche jungpal lol i th ische Funde a1s Aurignacien oder Solutr6en
betrachtet,  eventuel l  wurden sie im Zusammenhang mit  dem Protosolutr6en und
Magdal6nien nach der klassischen Gl iederung des Jungpal5ol i thikums von H.
Breuit  angef i ihrt ,  Es exist ierten auch keine festen Kri ter ien f i i r  die
Best immung des  geo log ischen A l te rs  der  Fundste l len"

Erst nach dem zweiten Weltkr ieg, vor al1em in der Zeitspanne von
1949-1954 b i lde ten  s ich  im Zuge der  Ent fa l tung der  soz ia l i s t i schen
Industr ial is ierung des Landes gute Bedingungen f i i r  eine systematische
Erforschung der paldol i t ischen Lokal i t5ten, Im Rahmen der neuen Grabungen
konnten  durch  des  Verd iens t  F ,  Proseks  auch in  der  S lowake i  ver ldB l iche
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Grundlagen f i i r  eine weitere moderne PalHol i thforschung gelegt werden. Er
war der.  erste, der neue Bl ickpunkte auf die Entwicklung und Gl iederung des
Jungpal5ol i thikums aufzeigte und zusammen mit  V. Lozek (F. Prosek et V.
Lozek, 1954) legte er auch Grundlagen ftir die Stratigraphie und Geochrono-
logie der Paldol i thstat ionen. An seine Grabungen auf Aurignac-Fundstel len
kni lpf ten auch die Grabungen des Referenten an. Nach den Ergebnissen der
nachkriegszeit l ichen Aurignac-Forschungen in der Slowakei kann man sich
heute berei ts eine klarere Vorstel lung i iber die Strat igraphie, Chronologie,
den mater iel len Inhalt  wie auch die Struktur der Aurignac-Gesel lschaften
in der Slowakei machen.

Das Gebiet der Slowakei bi ldet einen nat i i r l ichen Bestandtei l  des
Karpatenbeckens, das zwei Flu$systeme der beiden Hauptstr i jme Donau und
Thei3 aufweist ,  die (ni t  Ausnahme der Fl i jsse Poprad und O1t) das ganze
l, Iasser der Karpaten in das Schwarze Meer ablei ten. Die Gro8e ungarische
Tiefebene (Alf i j ld) bi ldet das Zentrum dieses Beckens, das zu zweS- Dri t teln
von der Gebirgszone der Karpaten umrahmt ist .  Ledigl ich von l^ lesten ist  es
von den Alpenausl5ufern und irn Si iden vom Massiv des zentralen Balkans
umgrenzt.

Ein kennzeichnender Zug der Aurignac-Besiedlung ist ,  daB sie das
Tief land des Karpatenbeckens umgangen hat und da$ sich ihre Frei landsta-
t ionen in der Regel in Landschaften konzentr ierten, welche die Grenze
zwischen den Ebenen und Gebirgsgegenden bi ldeten. So war es im si idl ichen
Tei l  des Karpatenbeckens der Fal1, wo sich im Temes-Tal Aurignac-Besiedlung
mit Fundstel len des Typus Krems-Dufour an der Grenze des Banats und der
Si idkarpaten h5uft ,  oder im Gebiet von Oas im Norden des rumdnischen
Siebenbi i rgens und so verhSlt  es sich auch im Hornad-Tal in der Slowakei,
wo das Kosice-Becken, umgeben von Auslbufern des Slowakischen Erzgebirges
und Slansko-Zempliner-Gebirges, welche die ungarische Tiefebene und die
gebirgige Slowakei umgrenzen, ein brei teres nat i i r l iches Lebensmil ieu bi l -
de te"  Das Kos ice-Becken s te l l te  h ie r  e in  gewisses  E ingangstor  in  d ie
Gebirgsgegenden dar uns war ein ideales Mi l ieu f i i r  die Err ichtung von
langf r i s t igeren  Sta t ionen oder  Win ter ras tp lS tzen,

Unter lagen f i . i r  die Geochronologie bieten einige Fundstel len, die in
das Interstadial  I f  t /Z und das Stadial  t r{ i i rm 2 dat iert  s ind. In das Inter-
stadial  W l /2 sind vor a1lem Siedlungskomplexe von Barca I I  gewiesen, die
in die dl testen Aurignac-Phasen der Slowakei gehi i ren. Die Siedlungsobjekte
von Barca I I  waren in die Schotterunter lage der al tpleistozdnen Terrassen
des Hornad-Flusses einget ief t"  Die in den Siedlungsgruben zur Ablagerung
gekommenen Sedimente boten folgende geologische Beobachtungen :  Die grau-
braunen Lehme, grauen Schotter und graubraunen Sande bi ldeten sich in
Verlauf des ersten l^I i i r rns-Interstadials, '  wobei der braungraue Lehm Reste
des  foss i len  Bodens dars te l l t ,  in  we lchem der  GroBte i l  der  S te inar te fak te
eingeschlossen war" Die Reste der gelbgrauen LcjBlehme, die vi i l l ig entkalkt
waren und sich oberhalb der Verschi i t tungsschicht der Gruben befanden,
repr6sent ieren L6$reste des Wiirm 2, di-e von Kryoturbat ion des Wtirm 3
betroffen worden rdaren" Die Analyse von Holzkohlenst i ickchen verweist auf
ein deut l iches Ubergewicht der Eiche (beinahe 957 der Holzarten),  die mit
den i . ibr igen lrErmel iebenden Gattungen die Richt igkeit  der Einstufung der
Siedlungskomplexe in das warme Interstadial  best l t igt"  Fi i r  ein Shnl iches
Alter sprechen auch die Holzkohlest i ickchen (Quercus) aus der nahel iegenden
Loka l i td t  Barca-Svet la  I I I .
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A1s bedeutender Anhaltspunkt f i i r  die Dat ierung des Aurignacien in
der  S lowake i  sk izz ie r t  s ich  d ie  S ta t ion  Kechnec I ,  wo d ie  pa lEo l i t i schen
Funde im oberen Tei l  des fossi len Bodens vom Typus degradierter Schwar-
zerde von Holzkohlenst i ickchen beglei tet  rdaren, die auf eine Kaltzei t  deuten
(Pinus cembz'a),so daB die Besiedlung des Fundortes in die Zeit  der Lb'Bbi l -
dung des Wi.irm 2 angesetzt werden kann. In L<Ssschichten des Wiirm 2 befanden
s ich  auch we i te re  Loka l i td ten ,  w ie  Kechnec I I I ,  Sena I ,  Barca  I ,  T ibava und
Barca-Svet la  IV .

Von Hi jhlenfundstel len ist  Velka jasovska jaskyna in denselben Zeit-
abschnit t  eingestuft  worden. Die Funde lagen im braunen und gelbbraunen
H6h1en1ehm, der mit  scharfkant igem Kalksteinschutt  durchsetzt war.  Das
Vorhandensein dieser scharfkant igen Bruchst i icke in dem Lehm, die wahrschein-
l ich von der H6hlendecke im Verlauf des kal ten Glazials heruntergefal len
waren, Shnlich wie das Vorhandensein der Faurta Ursus sp., Uy,sus arctos,
Equus caballus L., Hyena erocttta, Rangifer tarandus L., spricht fiir jung-
p le is toz lnes  A l te r  d ieser  Sed imente .  Das  Vorkommen der  sog.  K iskev6 ly -
Kl ingen aus Z5hnen der H6hlenhydne st i i tzt  die Dat ierung der paldol i thischen
Artefakte in das W 2 auch schon deswegen, wei l  nach den Beobachtungen F.
Proseks H6hlenhy6nen in Mit teleuropa im W 3 nicht vorkommen.

In der Slowakei bef inden sich die Aurignac-Fundstel len vor al lem
im Hornad-FluBtal  und an den R6ndern der Ostslowakischen Tiefebene im
oberen TheiBgebiet" Sie hdufen sich also zu zwei ZenEren, die terr i tor ial
und auch entwicklungsmdBig voneinander abweichen, VereinzeLEe Funde von
Aurignac-Geprdge kommen im Torysa-Tal (Velky Saris),  im Umkreis von
Spissk6 Podhradie, im Oberlauf der Topla und im Laborec-Tal vor.  Diese
Stat ionen hHngen jedoch nicht unmit telbar mit  dem Aurignacien der Hornad-
Gruppe oder Gruppe des oberen TheiBgebietes zusammen.

Das Aurignacien bestand in der Slowakei im brei teren Sinn des tr Iortes
seit  dem Interstadial  W l /2 und tauchte wahrscheinl ich im gesamten Verlauf
des zweiten Wiirmstadials im west l ichen Gebiet nicht auf.  t l i r  kennen es auch
nicht aus Transdanubien" Dies di i r f te wohl mit  der intensiven Szelet ien-
Besiedlung zu erklSren sein, die in der Westslowakei und auch in Trans-
danubien in derselben Epoche bestand und zwischen das Aurignacien der
Slowakei und das Aurignacien des mit t leren Donaugebietes (Osterreich und
Mdhren)  e ingeke i l t  war .

Das fehlen des Aurignacien in Transdanubien und in der Westslowakei
leBt sich einzig al lein damit  erklHren, dag die Szelet ien-Bevcj lkerung Ange-
hi i r ige anderer Kulturen nicht in ihre Jagdgebiete l ie$ " Wenn dies tatslch-
l ich der Fal l  war,  muB angenommen werden, dag die Gruppe der Aurignac-
Stat ionen in MShren und Niedercisterreich einerseits und in der Ostslowakei
anderseits voneinander isol iert  waren. Ein eventuel ler Kontakt zwischen
ihnen konnte deswegen eher durch die Vermit t lung des polnischen Karpaten-
vorlandes erfolgt  sein (Krakow-Gebiet,  Oberschlesien und Mdrische Pforte).
Beri ihrungen mit  diesem Gebiet s ind sowohl in der Ostslowakei als auch in
M5hren nachgewissen, und zwar durch Gesteinsrohstoff  (Obsidiane und Radio-
la r i te  in  Po len ,  po ln ischer  Rohsto f f  in  M5hren und in  der  S lowake i .  -  J .K .
Kozlowski,  1965).  Wenn die Aurignac-Bevcj lkerung der Ostslowakei und Si id-
mdhrens tats6chl ich isol iert  war,  mu$ angenonmen werden, da$ sie sich bei
den gleichen zeit l ichen und geographisch-geologischen Bedingungen unabhln-
gig voneinander entwickelte,  Die Shnl iche KulturHu8erung kann man sich dann
e inz ig  a l le in  dami t  e rk l5 ren ,  da$ s ich  in  versch iedenen Te i len  Mi t te teuropas
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unter Hhnl ichen Bedingungen selbstHndige Aurignac-Zentren bi ldeten, die -
au f  derse lben w i r tschaf t l i chen Bas is  s tehend -  auch d iese lbe  mater ie l le
Kultur produzierten. Der Unterschied zwischen der mater ial len Kultur des
Aurignacien und Szelet ien ist  im wesent l ichen nicht groB, da, mit  Ausnahme
der Anwendung der Technik der Fldchenretusche und der Produktion der
Blattspi tzen, im Inhalt  beider Kulturen im wesent l ichen dieselbe oder
zumindest sehr Shnl iche mater iel le Kultur angetroffen wird.

Beim Suchen der Wurzeln fiir das Aurignacien der Hornad-Gruppe konunt
vor al lem das Moust6r ien in Betracht,  dessen tradi t ionen in der mater ial len
Kultur des Aurignacien von seinen dl testen bis j i ingsten Phasen angetroffen
werden. Doch kennen wir bis lang keinen einzigen Fundort ,  wo das Aurignacien
in unmittelbarer Superposit ion i iber dem Moust6r ien l iegen wi irde, ja wir
kennen nicht einmal eine selbstdndige Moust6r ien-Besiedlung in diesen Ge-
biet.  Eine Ausnahne bi ldet das Moust6r ien am FuBe der Hohen Tatra (Ganovce,
H6rca ,  Berahovce u .a" ) ,  das  jedoch mi t  dem Aur ignac ien  des  Hornad-Ta les
keine nlheren Kontakte hatte"

Etwas anders skizziert  s ich die Entwicklung des Aurignacien. im
oberen TheiBgebiet,  wo es nicht nur in strat igraphischer Posit ion i iber dem
ji . ingeren Moust6r ien l iegt (Boinest i ,  Remetea-somos r,  Remetea somos rr ,
Cal inest i ) ,  sondern anscheinend ein gewisser Kontakt ur i t  dem j i ingeren, in
des W l /2 dat i 'erten Moust6r ien auch in der Steinindustr ie der unreren
Schichten zu beobachten ist ,  welche typische Kl ingen, Kl ingenabschlSge und
Kerne jungpalSol i thischen Charakters l ieferten, ja sogar Kl ingenkratzer,
die sich von den aurignacienzeit l ichen i iberhaupt nicht unterscheiden (M.
B i t i r i ,  1972;  L .  Banesz ,  1968) .  Der  Geste insrohs to f f  aus  den un teren  jung-
moust ierzei t l ichen Schichten der angef i ihrten siebenbi i rgischen Fundorte
unterscheidet sich in keiner Weise von den ostslowakischen Rohstoffen,
namentl ich jenen aus dem Vihorlat-Vorland (braune Radiolar i te,  Hornsteine,
Limnoquarzi- te,  graue Quarzi te,  Obsidiane) die im Jungpal lol i th ikum ver-
brei tet  t /aren und verwendet wurden, auch nicht von den Mater ial ien aus den
hangenden Aurignac-Schichten in Oas. Es skizziert  s ich hier also eine
Bas is ,  d ie  im Ver lau f  des  In te rs tad ia ls  W l /2  e inerse i ts  schon e in  E l te res ,
recht pr imit ives Aurignacien produzierte (Barca I I) ,  anderseits sind wir
Zeugen eines rei fenden Moust6r ien, welches technologisch entwickelter rrrar
a1s das dl tere Aurignacien im l lornad-Tal und welches wohl eine reale Unter-
lage f i i r  die Entwicklung der Oberthei8-Gruppe der Aurignac-Stat ionen
gebi ldet haben konnte"

Die erste Aufgl iederung des Aurignaeien der Slowakei f i ihrte F"Prosek
durch  (1951) ;  e r  un tersch ied  an fangs  im Hornad-Ta l  e in  S l te res  und
mitt leres Aurignacien; spdter bezeichnete er einige Funde a1s Verblnde,
die vor a11em Mit telaur ignac-Formen mit  Aurignac-Gravette-Elementen
e n t h i e l t e n  ( F "  P r o s e k ,  1 9 5 5 ) .

Bei diesen ersten und grundsHtzl ichen Aufgl iederungsversuchen des
Aurignacien begann des Arch5eologische Inst i tut  der Slowakischen Akademie
der Wissenschaften unter der Leitung des Vortragenden die ganze Problematik
des Aurignacien systematisch zu verfolgen, und auf Grund der erfolgten
Grabungen kann man sich heute schon ein verhSltnism5$ig gutes Bi ld t iber
den al lgemeinen Charakter,  den Inhalt  und die chronologische Aufeinander-
folge der Aurignac-Stat ionen in der Slowakei machen"
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Das Aurignacien der Slowakei kann grob in vier grundlegende Besied-
lungsphasen aufgegl iedert  werden, von denen die j i ingsten beinahe versch-
melzen ( j i ingere und vorgravettezeit l iche Phasen),  doch auch die dl teren
und mit t leren Phasen betrachten wir  nicht als i rgendwelche selbst lndige
Stufen, da in den einzelnen Phasen eher eine Entwicklung der etappenf6rmi-
gen Besiedlung des studierten Gebietes in einer kettenart igen Besiedlung-
sabfolge ohne markantere Unterschiede zwischen den einzelnen Phasen zu
sehen ist .  Bei der chronologischen Aufgl iederung zogen wir tei ls geologisch
dat ierte Lokal i tdten in Betracht,  tei ls Fundorte mit  typologischen Unter-
schieden im Fundgut.

Bei der Best immung der wahrscheinl ichen chronologischen Abfolge
dienten als Wegweiser oftmals blop morphologisch erkennbare Merkmale und
Unterschiede in der Steinindustr ie der Aurignac-Objekte oder -Stat ionen.

In der folgenden Ubersicht der zei t l ichen Abfolge der Aurignac-Stat ionen
handelt  es sich also um das Bestreben, aufgrund eines qual i tat iven und
quant i tat iven Anwachsens best immter Merkmale in der Technologie, Typologie
und Morphologie der Steinindustr ie die Entwicklungsabfolge der Aurignac-
Besiedlung in der Slowakei zu erfassen,

Die Slteren aurignacienzeit l ichen Besiedlungsphasen sind geologisch
in das erste Wiirm-Interstadial  dat iert  (sensu Lato).  Ihre Hauptreprlsen-
tanten sind die Siedlungsgruben und Grubenkomplexe der Fundstel le Barca I I
(abb"  l ) ,  deren  ze i t l i che  Abfo lge  n ich t  nur  au fgrund der  typo log isch-
stat ist ischen Zusammensetzung der Spalt industr ie best immt ist ,  sondern
auch aufgrund der Struktur und der Entwicklungsformen der Siedlungsobjekte.

Fi i r  die ersten Objekte
ist  es Su$erst kennzeichnend,
Werkzeuggattungen vorkommen.

und Lokal i tdten der dl testen Aurignac-Phasen
daB in den Steinindustr ien nur best i rmrte

Die Kl ingenkratzer (Typen I  und 2),  die ansonsten in jeder Aurignac-
Kol lekt ion zu den zahlreichsten t lerkzeugen i iberhaupt gehi i ren, i /aren in den
dltesten aurignacienzeit l ichen Besiedlungsphasen nur in den Komplexen I
und I I I  von Barca I I  vertreten, wo sie in ungefdhr gleicher ZahL, die 9r l
und 3 12 7. der gesamten Industr ie ausmachte, vorgekommen sind. Auch diese
waren nur an kurzen Klingen oder eher Klingenabschldgen und nicht an den
Enden ldngerer Kl ingen" Auch die i ibr igen l^ lerkzeuge der dl testen aurigna-
cienzeit l ichen Besiedlungspbasen der Slowakei waren in der Regel eher aus
Kl ingenabschldgen als aus symmetr ischen Kl ingen angefert igt .  Vol lkomrnen
fehlen aus dieser Epoche Doppelkratzet,  spi tzbogige Kratzer und Pfannen-
kratzer. Klingenkratzer mit Kantenretusche fand man ebenfalls nur verein-
zel t  im Siedlungskomplex I  und I I I  und sie vertreten 216 und 2r4 7" det
Steinwerkzetge.

Die Kratzer an Abschl lgen erschienen in al len Siedlungskomplexen am
zahlreichsten und nahmen sogar l4 7" der lalerkzeuge ein. Die Kielkratzer
kamen in den Komplexen I  (216 7")r  I I  (4r5 Z) vor und zusemmen mit  den
Schulterkratzern (2,28-8,3 7.)  bi lden sie eine bedeutende Komponente der
Friihaurignac-Funde .

In den Sltesten Phasen des slowakisehen Aurignacien fehlen vo11-
kommen kombinierte l {erkzeuge" Eine verh6ltnismdBig hohe Zahl (5,5-9,6 Z)
we isen d ie  Bohrer  au f ,  d ie  i ib r igens  a l le  a typ isch  s ind .

Zu dieser Problematik Su8ert  s ich L"
d rhabitat ion au Pal6ol i thique sup6rieur
IV -Col1oque XIIL

Banesz im Referat  t t l ,es st ructures
en Europe Centra le"  in  der  Sekt ion
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Die prozentuel le Vertretung der St ichel war in sdmtl ichen fr i ihau-
r ignac ienze i t l i chen s ied lungskomplexen be inahe g le ich  (5 r5 ,  212 und 4 ,9  z )
und gering. Es kamen jedoch nur Fldchenst ichel vor.  St ichel an Kl ingen
fehlten vol lkommen.

Zu den zahlenmHBig st5rksten Werkzeuggruppen gehdren
Kl ingen, die im Siedlungskomplex I  zu
ren (19,57").  In den i ibr igen Komplexen
b i lde ten  s ie  b lop  2 ,28  7 . ,  im Kornp lex
ersch ienen se l ten ,  doch be fanden s ie

den f requent ie r tes ten
.  Idaren  s ie  se l te r te t ,  z "
I I I  4 , 8  Z .  K l i n g e n  m i t
sich mit  Ausnahme des

re tusch ie r te
I,' lerkzeugen gehd-
, 5 .  ] . m  K o m D I e x  I I

Ste i l re tusche
Siedlungskom-

2 r 4  u n d  l l , l  ZpLexes  I  in  jedem Komplex ,  und zwar  im Prozentsa tz  von 8r3 ,
sdmtl icher Werkzeuge.

Eine Spitze mit  ebener Ventral f l6che hat ledigl ich der Komplex I I I
ge l ie fe r t  (4 ,8  Z) .  Das  bedeute t  a lso ,  da}  zu tar  in  den S l tes ten  Aur ignac-
Phasen der Slowakei Szelet ien-Elemente verzeichnet,  aber verh5ltnismd$ig
selten sind. Im Vergleich zu diesen jungpal5ol i thischen hlerkzeugen sind in
den dl testen Aurignac-Industr ien der Ostslowakei augergewiihnl ich stark
Werkzeuge vertreten, die als 5l tere Elemente betrachtet werden. Von al1en
Wekzeugen r^taren es Kerbst i icke, die nicht nur in sdmtl ichen Siedlungskom-
plexen erfaBt wurden, sondern auch al lgemein die am meisten verbrei tete
tr Ierkzeuggruppe gebi ldet haben. Der Sidlungskomplex I  enthiel t  s ieben St i ick
( 1 9 , 5  7 " ) ,  d e r  z w e i t e  1 4  ( 3 1 , 8  Z ) ,  d e r  d r i t t e  l l  ( 2 6 , 6  Z )  u n d  d e r  K o m p l e x  I V
zwei Exemplare (2212 Z)- Gezihnte St i icke gehciren ebenfal ls zu den frequen-
t ie r tes ten  t r {e rkzeugen.  D ie  meis ten  be fanden s ich  im Komplex  I I  (9 ,1  7" ) ,  im
Komplex  I  und I I I  war  ih re  p rozentue l le  Ver t re tung g le ich  (5 ,5  und 4 ,8  Z) .
D ie  meis ten  Mei8e l  en th ie l t  der  Komplex  I I I  (16 ,9  Z) ,  in  den i ib r igen ers -
ch ienen s i r  nur  vere inze l t .

Schaber wiesen in beinahe sdmtl ichen Komplexen einen sehr starken
Ante i l  au f  und er re ich ten  7 .2 -13 ,65  Z  der  gesamten Werkzeuge.  D iese  zusam-
men mit  retuschierten dreieckigen Spitzen, spi tzenart igen Abschl5gen und
anderen Abschldgen mit  unbearbeiteter Basis und stumpfern Schlagwinkel ge-
hi j ren zum Moust ier-Verband der Steinindustr ie der dl teren Aurignac-Phasen
von Barca .

Im al lgemeinen ist  die Steinindustr ie der Hltesten Aurignac-Besied-
lung recht pr imit iv und auch zahlenm5$ig schwach vertreten. Mit  Ri icksicht
darauf ,  daB s ie  aus  versch iedenen Ob jek ten  s tammt ,  d ie  n ich t  ze i tg le ich
$/aren, kann man in ihr wohl einen grciBeren oder kleineren Zeitabstand, der
jedoch nach dem heut igen Forschungsstand und den angesammelten Dokumenten
nicht nEher pr i iz is ierbar ist"  Verschiedene Geldndebeobachtungen und das
Studium des Mat.er ials aus den Siedlungskomplexen von Barca I I  (L.  Banesz,
1968) erm6gl ichten es, in der fr i ihaurignacienzeit l ichen Besiedlungsabfolge
dieser Lokal i tdt  ungefdhr sechs Etappen zu erarbeiten. Zu den dl teren
Aurignac-Phasen der Slowakei gehciren wahrscheinl ich noch die Funde aus
Barca-Svet la  I I I ,  Sena I I ,  Ha l igovce (? )  und aus  Ve lky  Sar is .

Vergl ichen mit  anderen Fundstel len des Slteren Aurignacien, ist  die
Indus t r ie  aus  Barca  I I  rech t  p r im i t i v  und a l te r t i im l ieh .  In  Mi t te leuropa,
und viel le icht auch i iberhaupt,  gehciren diese Objekte zum Sltesten Aurigna-
cien und manche Llerkzeugtypen, die in anderen Fri ihaurignacien-Kol lekt ionen
gebrbuchl ich waren, fehlen hier entweder vol lkommen oder sind nur minimal
ver t re ten .
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Zwischen den Sltesten und den mit t leren Aurignac-Phasen der Slowakei
besteht eine best irmnte zei t l iche wie auch typologische Li icke, obwohl es
scheint,  dap die mit t leren Aurignac-Phasen im Hornad-Tal eine Fortsetzung
der dl testen aurignacienzeit l ichen Fundkol lekt ionen sind.

Die mit t leren Aurignae-Phasen sind durch die Lokal i tdten Kechnec
I - IV ,  V I ,  Po lov ,  Gynov,  Sena I ,  V I ,  V I I ,  Barca-Svet la  IV ,  Trs ten6 pr i
I l ronade, Perin und Kosice repr6sent iert .  Von den Hcjhlenfundstel len wird
Jasov hierher gereiht.

Der Hauptvertreter des mit t leren Aurignacien ist  die Fundstel le
Kechnec I  (Gemeind.e Hranicna pr i  l lornade),  die beinahe 5000 Funde gel iefert
hat.  In den mit t leren Aurignac-Phasen begegnet man sdmtl iehen Kratzertypen,
d ie  e in  Dr i t te l  der  Funde b i lden ( IG :  34 ,2) ;  es  domin ie ren  darunter
Kl ingenkratzer (10,74 %) rr . i . t  stark gewii lbter und verhSltnismlBig hoher
Arbeitskante. Zum Unterschied von den Slteren Phasen vtaren sie an symme-
tr ischen Kl ingen angebracht.  Doppel-kratzer kamen nur sel ten vor (0165 Z) '
Shnl ich auch spitzbogi-ge Kratzer,  Pfannen- und Rundkratzer (al Ie je 0r332).

Die zweite zahlenmi$ig st i i rkste Gruppe der Kratzer bi lden KraEzer
an Absch lHgen (6 ,18  7 . ) ,  4 i "  in  den S l te ren  Aur ignac-Phasen domin ie r ten .
Von den charakter ist ischen Kratzer an retuschierter Kl inge (2,28 Z) und
Kra tzer  an  s te i l  re tusch ie r te r  K l inge (1 ,30  Z)  fand man l l  S t i i ck  und s ie
bi lden 3,58 7" der retuschierten l^Ierkzeuge.

Die Kielkratzer stehen zahlenrnlBig wie auch prozentuel l  (6 '8 Z) an
zweiter Stel le hinter den einfachen Kl ingenkratzern. Die Kielkratzer und
aEypischen Kielhratzer stel len einen verh5ltnismdBig reich entfal teten
Werkzeugtyp in den mit t leren Aurignac-Phasen der Slowakei dar und beinahe
jedes Exemplar auch eine selbst lndige Form. Im Vergleich zu den Kielkrat-
zern r^raren die SchulterkraEzet bloB schwach vertreten'  s ie bi lden 0'65 7"
der Steinindustr ie.  Zahlreicher ist  das Vorkommen von Kernkratzern (beinahe

2 7.) tnd Hobeln.

Von kombinierten Werkzeugen (etwa I Z) kann die Kombination von
Klingenkr atzern mit flSchensticheln und Kratzer an Stiick mit Endretusche
angef i ihrt  werden. Eine ungewcihnl iche Kombinat ion stel l t  e in hoher,  schul-
Eerktatzerart iger Rundkratzer mit  zwei Fl lchenst icheln aus den mit tel-
aur ignacienzeit l ichen Funden von Sena I  dar,  der vorderhand die einzige
AnalJgie in Mbhren in der Kol lekt. ion aus Predrnost i  aufweist  (9.  Xl ima,
1973) ,  Bohrer  waren wen ige  ver t re ten  (1 ,62  7) ,  d ie  e inen wen ig  vors tehen-
den Bohrer aufweisen.

Neben den Kratzern bi lden eine zahlenmd$ig starke Wekzeuggruppe in
den mi t t le ren  Aur ignac-Phasen der  S lowake i  d ie  S t iche l  ( fS  :  l l ' 6 ) '  un ter
denen Fldchenst ichel ( IBd :  10"2) i iber St ichel an endretuschierten Kl ingen
( fn t  :  0 ,32)  domin ie ren .  G le ichwink l ige  F l Ichens t iche l  b i l -den 4 ,23  7  der
Steinindustr ie und zusammen mit  den Eckst icheln (5 15 7.)  i . ibertref f  en sie
zahlenmlgig stark die schiefwinkl igen Fldchenst ichel und Winkelst ichel,
d ie  in  g le ichem VerhSl tn is  au f t re ten  (um I  Z) .
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Abb.  2 : HMNICNA PRI HORMNADE
Slowakei  "

( K e c h n e c  I  -  l - 5 ) , ( K e c h n e c  I I I -  7 - 1 0 )



Fi ir  die Gruppe der Aurignac-Stat ionen im Hornad-Tal i : t  der Mangel
an St icheln an endretuschierten Kl ingen sehr charakter ist isch, die hier
erst in den jiingere Aurignac-Phasen aufkamen. Kernstichel und Fl-achstichel
r{aren in den, mittleren und jiingeren Aurignac-Phasen ungefdhr gleich
vertreten. Bogenst ichel bi ldeten eine verhdltnismiiBig starke Komponente
der Steinindustr ie (beinahe 2 7").  Es handelt  s ich jedoch nicht unn typische

"burin busqu6" mit  Kerbe, die ein kennzeichnendes l . Ierkzeug des westeuropl i -
schen Aurignacien sind.

Eine besondere Werkzeuggruppe reprdsent ieren in den mit t leren
Aurignac-Phasen Spitzen und spitzenart ige Werkzeuge, zwischen denen auch
mehrere Spitzen gefunden wurden, die sich den Chatelperron-Formen n5hern.
Die spi tzenart igen Werkzeuge sind hauptslchl ich durch Dreieckformen und
sp i tze  Absch ldge mi t  Retusche be i  den Sp i tzen  ver t re ten .Den GroBte i l  der
Spitzen kann man von Moust ier-  und Szelet ien-Formen mit  t r 'L6chenretusche
ablei ten. Die Spitzen mit  Fl6chenretusche und Blattspi tzen erscheinen
sporadisch in der Aurignac-Besiedlung sdmtl icher Phasen. Die meisten
szeletoiden Formen kamen in den mit t leren Aurignac-Phasen vor.  Sie waren
aus Hornstein und Radiolar i t ,  ja auch aus Chalzedonen angefert igt ,  Shnl ich
wie  der  GroBte i l  d ieser  Werkzeuge im Sze le t ien  se lbs t "

Ein weiteres kennzeichnendes Merkmal fiir das Aurignacien des Hornad-
Ta les  is t  der  Mange l  an  K l ingen mi t  re tusch ie r tem Ende (Typen 60-64) ,  d ie ,
Shnl ich wie die St ichel an endretuschierten Kl ingen, nur ausnahmsweise
vorkamen (0r3 Z). .  Einen grogen Antei l  haben in der Industr ie des mit t leren
Aurignacien Kl ingen rni t  einkant iger und beidkant iger Retusche (6,5 Z).  &n
meisten erschienen Kl ingen mit  einkant iger Retusche (5,21 Z) ,  die i . iber
K l ingen mi t  be idkant iger  Retusche i iberwogen (1 ,3  7" ) .  K l ingen mi t  S te i l -
retusche vertraten l  13 Z und Kerbkl ingen beinahe 2 7".  Doch rnuB bemerkt
werden, da$ sowohl in der Slowakei als auch in ganz Mit teleuropa typische
westeuropl ische Kl ingen mit  schmaler Kantenretusche prakt isch nicht ange-
troffen r 'nrrden.

Recht zahlreich waren Kerben (7,8 Z),  die an Kl ingenabschl6gen und
AbschlSgen angebracht waren, ja hduf ig sind mit  lateralen Kerben auch
Kl ingen versehen" Mei$el oder ausgespl i t terte St i . icke kamen verhdltnisrnd8ig
h5uf ig vor und bi lden in 'den mit t leren Aurignac-Phasen ungef6hr 2 7 der
Steinindustr ie "

Einen starken Verband der Steinindustr ie reprdsent ieren im mit t leren
Aurignacien der Slowakei Schaber (9r l  7")"  Es sind entweder typische Schaber,
meist Bogen- und Geradschaber,  oder Doppelschaber.  Zusammen mit  verschiede-
nen Spitzen und spitzenart igen Werkzeugen vertreten sie Moust ier-Tradit ionen.

Vereinzelt  erschienen in den mit t leren Phasen des Aurignacien auch
Kl ingenlamel len, h5uf ig mit  unzusammenhdngender Retusche.

In die mit t leren Phasen der Aurignac-Besiedlung im Verlauf -  insbe-
sondere jedoch in die erste HHlf te -  des Wiirm 2 werden ungefdhr 15 Fundorte
gewiesen, die in der zei t l ichen Abfolge ungef5hr sieben Etappen der } i i t te l-
aur ignac-Besiedlung repr5sent ieren, sofern es nach kleineren typologischen
oder andere Unterschieden im Charakter der einzelnen Fundorte beurtei l t
werden kann,
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Die Funde, die wir  als j i ingere und Vorgravette-Phasen der Aurignac-

Besiedlung bezeichnen, stammten wahrscheinl ich aus der zweiten HI l f te des

I, t r i i rm-Stadials.  Diese j i ingsten Aurignac-Phasen wurden hauptslchl ich der

Siedlungskomplexe I I  und I I I  von Barca I  unterschieden, wo sdmtl iche Funde

aus geschlossenen Fundverbbnden - palSol i thischen Behausungen - Stammen.

Zu diesen Aurignac-Phasen geh6ren die Fundorte Barca-Svet la I ,  I I ,  Buzinka

und Mi lhos t .

Im vergleicht zu den mit t leren Aurignac-Phasen ist  die Industr ie in

den j i ingeren Aurignac-Phasen schon ausgesprochen kl ingenart ig '  Die symme-

tr i"ctren Kl ingen und Kl ingenlamel len nehmen zu und zugleich ist  auch eine

starke Abnahme von Moust ier-Elementen zu beobachten.

Der Hauptvertreter der j i ingeren Aurignac-Phasen ist  der Siedlungs-

komplex I I  auf der Fundstel le Barca I ,  der in das zweite l , I i i rmstadial  da-

t i e r t  i s t .

Mehr als die H5lf te der lJerkzeuge besteht hier aus Kratzern ( IG :

47 r5),  die ingesamt I  I  Typen vertreten, die mit  Ausnahme der Kratzer an

Abschldgen (16 r90 Z) zahlenmE8ig im wesent l ichen gleich besetzt rr /aren'

durchschnit t l ich entf ie len um 4r0 7 auf jeden Kratzertypus.

Die Kl ingenkratzer (Typen I  und 2) repr lsent ieren 8145 7.,  die

Kielkratzer 6r lO Z, die Schulterktatzer 3,8 7",  die Kl ingenkratzet mit

retuschierten Kanten 3,38 % und die Kl ingenkratzer an stei l  retuschierten

Kl ingen l  169 7".  Von Kratzern fehlen hier Doppelkratzer,  spi tzbogige Kratzer,

Pfannen- und Rundkratzet.

Kombinierte lJerkzeuge sind durch das einzige Exemplar eines Kratzers

in Konbinat ion mit  einem FlHchenst ichel und durch ein weiteres vereinzeltes

I, t rerkzeug in Form eines Bohrers in Kombinat ion mit  einem bogenschaberart igem

Artefakt vertreten.

D ie  verha l tn isms8 ig  ger inge Zah l  von  s t i che ln  ( rs  :  6 ,56) ,  in  denen

b loB F ldchenst iche l  ( IBd  :  4 ,92)  und Bogenst iche l  (1 ,69  Z)  ver t re ten  s ind ,

hi ingt eher mit  dem Charakter der Lebensweise in der Behausung zusamnen als

mit  dem Al lgemeinhabitus dieser j i . ingeren Aurignac--Phasen,

Retuschierte Kl ingen zeigten, Shnl ich wie auch in den dl teren

Aurignac-phasen Westeuropas, eine verhdltnismdBig schwache Vertretung

$ro i  D .  Zu  den f requent ie r tes ten  Werkzeugen gehdren auch in  d iesen

Aur ignac-Phasen d ie  Kerben (13 ,52  7" ) .

Die MeiBel repr lsent ieren 318 Z. Die Schaber haben gegeni iber den

Kratzner in den mittieren Aurignac-Phasen zwar abgenommen, doch steht ihre

Gruppe zah lenmsBig  auch in  d iesem Fundor t  noch an  dr i t te r  s te l le  (10 '14  7 . ) .

Die j i ingsten Phasen der Aurignac-Besiedlung
erfa$te man in den Funden aus dem Siedlungskomplex
Tibava im oberen TheiBgebiet.  Der Siedlungskomplex
au8er Abfal l  insgesamt 170 St i ick Werkzeuge. Beinahe

der Hornad-Gruppe
II I  von Barca I  und aus
von Barca enthiel t

ein Dri t tel  davon sind
fehlten nur spi tzbogigeK r a t z e r  ( I G  :  2 9 , 4 1 ) ,  d i e  l 3  G r u n d t y p e n  b i l d e n  ( e s

Ktatzet und Daumennagelkratzer) " Am zahlreichsten
(9 ,86  Z)  und Kra tzer  an  Absch l i igen  (5 ,8  7" )  "  Zu  je

Doppe lk ra tze t ,  e inen Kra tze t  mi t  S te i l re tusche und

erschienen K1 ingenkt atzer
einem Stiick fand einen

einen Pfannenkratzet.
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Abb. 3 :  BARCA - SVETLA I,  I I ,  IV, Slowakei.



Von typischen Aurignac-Kratzern ki jnnen Kielkratzer angef i ihrt  werden (2rgOZ),
ferner Schulterkxatzer (3,48 7.)  -  und zwar vier hohe und zwei niedere -
und Kratzer an retuschierten Kl ingen (Typen 5 und 6 -  beinahe 3 Z).
Kernkratzer und Hobel, zwischen denen manchmal.nur schwer Unterschiede
gezogen werden k6nnen, geh6ren zu Standardwerkzeugen.

Bei den kombinierten Werkzeugen dominieren Kombinationen von Krat-
zern  mi t  S t iche ln  (1 ,74  Z) .  Von den i ib r igen d iesbez i ig l i chen Werkzeugen
erschienen vereinzelt  ein Kratzer an Stf ick mit  Endretusche und ein Kratzer-
Bohrer.  Bohrer waren in diesen j i ingsten Aurignac-Phasen in 916Eerer Menge
vorhanden (5r80 Z) und deuten auf eine stark aufkommende Verwendung dieses
spdtpal6ol i t ischen Werkzeugtypus im Aurignac-Mi1ieu.

Die St ichel,  wie es in den Aurignac-Industr ien Regel ist ,  nehmen
h in te r  den Kra tzern  d ie  zwe i te  S te l le  e in  ( l s  z  20) .  D ie  F l5chenst iche l ,
miteinbezogen die viel fachen Fl5chenst ichel,  stehen mit  ihrer Zahl
(rBdr :  64,7) deut l ich vor den st icheln an endreruschierren Kl ingen
(IBtr z 20,5).  Zwischen den Fl5chenst icheln haben die Eckst ichel f i ihrende
Ste l lung (4 ,64  7" ) .  In  der  we i te ren  Re ihenfo lge  fo lgen d ie  g le ichwink l igen
F ldchenst iche l  (3 ,48  Z)  und d ie  t r I inke ls t i che l  (2 ,90  T" )  w ie  auch d ie
sch ie fw ink l igen F ldchenst iche l  (0 ,58  7" ) .  DLe v ie l fachen F l5chenst iche l
erreichen l  116 Z. Die Bogenst ichel s ind abermals durch ein atypisches
Exemplar ohne retuschierte Kerbe vertreten. Die St ichel an endretuschierten
Kl ingen zeigen im wesent l ichen die gleiche Vertretung (St ictret an Kl inge
mit gerader Endretusche - l ,  I  7o, St ichel an Kl inge mit  schrdger Endretusche
- l ,  I  Z,  St ichel an Kl ingen mit  konkaver Endretusche - 0 r5B Z und viel facher
Fldchenst ichel -  0,58 Z)" Von den i ibr igen St icheltypen erschienen erneut
K e r n -  ( 1 , 7 4  Z )  u n d  F l a c h s t i c h e l  ( 1 , 1 6  7 " ) .

In der Steinindustr ie tauchte vereinzelt  eine atypische chatel-
per ronar t ige  sp i tze  au f .  D ie  Kerbk l inge (1 ,74  z ) ,  d ie  K l inge mi t  ges tump-
f tem Ri icken (0 ,58  Z) ,  d ie  K l ingen lamel le  mi t  Endre tusche (0 r5  y " ) ,  e in
Artefakt von der Art  einer gezlhnten Kl ingenlamel le und hauptsdchl ich das
starke Aufkourmen von Kl ingenlamel len ni t  Endretusche (8r70 Z) repr5sen-
t ieren berei ts eine gravettezeit l iche Komponente, die neben den Aurignac-
Typen in den j i ingsten Aurignac-Phasen die gesante Steinindustr ie in der
Richtung zum Gravett ien or ient iert .

Spitzen mit  'ebener Ventral fLi iche und Blattspi tzen erschienen nur
vereinzelt  (0,58 7").  Kerben bi lden in den j i ingsten Aurignac-Phasen das
frequent ierteste lJerkzeug (6r38 Z).  Stark ist  auch der Antei I  an gez'ahnten
Werkzeugen (3 r  48  7" ) .  Me i8e l  r ^ ra ren  verh6 l tn isml$ ig  schwach ver t re ten  ( l , lZ )  .

Schaber und Stei lschaber bi lden beinahe 9 Z. Zwischen den Schabern
nehmen al lerdings die Schaber aus au$ergewiinl ich grogen Porphyrabschldgen
eine Sonderstel lung ein, die ein fremdart iges Element in der gesamten
Steinindustr ie darstel len. Auger Bogen und Geradschabern kamen hier auch
konkave Brei tschaber vor.

Die weitere sp5taurignacienzeit l ichen Fundstel le Tibava, die eben-
fa11s in das zweite l , l i i rm-Stadial  dat iert  ist ,  geht viel le icht chronologisch
der Industr ie aus dem Kornplex I I I  von Barea I  voran, sie ist  jedoch vom
Aurignacien des Hornad-Tales abweichend or ient iert .  Unterschiede HuBern
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sich tei ls im verwendeten Steinrohstoff  (grauor ' t ranzi te 37 7",  Obsidiane
19 7" ,  Opa le  14  Z ,  Horns te ine  12  7" ,  Rad io la r iLc  , i  Z ,  I , i -noquarz i te  usw. ) ,
der sich vom Rohstoff  der Steinindustr ie der Ho*. lad-t  ru.rpe ueut l ich unter-
sche ide t  (Horns te ine ,  Rad io la r i te ,  Quarze) ,  te i l s  im Gesamts t i l  und  Cha- -
rakter der Steinindustr ie,  die im oberen TheiBgebiet v iel  entwickelter ist .

Die Kratzer hatten in der Werkzeuggruppe ein groSes Ubergewicht
i . iber die s6mtl ichen i ibr igen Artefakte(49,1 Z).  Mit  Ausnahme der Kl ingen-
kratzer,  die dominierten (18 Z),  waren die i ibr igen Kratzertypen im wesent-
tichen gleich vertreten. Gegeniiber den vorangehenden Aurignac-Phasen
beobachtet man hier ein rapides Abnehmen der Kratzer an AbschlHgen (6,982).
Zugenommen hat die Zahl der Kiel-  (619 7") und Schulterkratzer (5,5 7.) ,
i ihnl ich wie auch die Zahl der Kl ingenkratzer mit  einkant iger Retusche
(5,5 7.>. Zum Unterschied von a1len vorangehenden Aurignac-Phasen dominieren
in Tibava St ichel an endretuschierten Kl ingen (6,98 Z) i iber Fl i ichenst ichel
(4, l8 Z).  Eine verhSltnism5Big schwach entwickelte Werkzeuggruppe ist  noch
durch Kl ingen mit  ein- oder beidkant iger Retusche vertreten ( i iber I  7") ,
zwischen denen sich auch Kl ingen mit  Stei l retusche befanden. Kerben, die
hluf ig inmit ten der Kl ingen untergebracht vlaren, erschienen verh5ltnismiiBig
h5uf ig (5,5 7">. Ahnl ich wie in Barca I ,  kann man auch hier einen starken
Antei l  an Gravette-Elementen beobachten, sei  es in Form von Kl ingenlamel len
mit gestumpftem Riicken oder im Vorkommen von feinen Mikroklingen mit
retuschierter Kerbe an der Basis.  Schaber treten ganz zur ick ( l13 Z) und
es kamen auch keine spi tzenart igen Ger5te der Moust ier-Formen vor.

I,trie wir schon eingangs angefiihrt haben, reprlsentiert Tibava
zusammen mit  einigen Fundorten am Rande der ncirdl ichen Ausldufer der GroBen
ungarischen Tiefebene und des Karpatenvorlandes (2. B. Chonkovce, Poruba
pod Vihorlatom, Vojnat ina, N, Hrusov, M. Trna, Oborin,  Sirnik,  Such6
Moravanyn Kopcany, Mukacevo, Beregovo, Boinest i ,  Remetea, Cal inest i )  eine
Sondergruppe des Aurignacien, die mit  dern Moust6r ien verkni ipf t  ist  und die,
namentl ich im Verlauf des zweiten l { i i rmstadials,  entsprechend der Entwick-
lung der Hornad-Gruppe des Aurignacien durch eine progressivere Linie des
Aurignacien gekennzeichnet ist  "
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