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1954 wurde von C.F. Meinander (1954, 156) in 
den Ost- und Mittelgebieten Finnlands eine 
gewisse Anzahl von Stationen des Pyheensilta
Typs (Bezirk Mynamaki) IAbb.lI herausge
hoben, deren Funde zum uberwiegenden Teil 
Keramik mit organischen Zusatzen in der Ton
masse aufweisen. Parallelen zu dieser Keramik 
bestehen in den Siedlungen des ostlicher liegen
den Kareliens, Ostestlanl;is (die Siedlung am 
Tamulasee) und der westlichen Kustengebiete 
Finnlands (die Siedlungen vom Polja-Typ) 
(Meinander 1954, 159). 

Von Meinander (1954, 167) stammt auch die 
fur jene Zeit sehr mutige AuBerung, daB die 
Pyheensilta-KuItur mit der Wolossowo-Kultur 
der Mittelgebiete RuBIands verwandt sei. 
Diesen Gedanken entwickelte Prof. C.F. 
Meinander auch in seinen weiteren Arbeiten. In 
dem am 29 . November 1984 in Leningrad von 
ihm gehaltenen Vortrag sagte er u.a., daB diese 
gewisse Parallelen zu ostlichen Denkmalen der 
Wolossowo-KuItur aufweisende westfinnische 
Gruppe der Pyheensilta-Fundstellen keine Ein
zelerscheinung in Finnland sei. "Die westfinni-

sche Pyheensilta-Gruppe entspricht der ostfinni
schen Asbestkeramikgruppe Polja und der IV. 
von N.N. Gurina in Karelien (Orow Guba). Auf 
Grund der vielen neuen Funde u.a. in Nordfinn
land kam der neue Terminus "Kierikki-Gruppe" 
auf. Es sei auch auf das reiche Fundgut aus dem 
Gebiet Suomussalmi hingewiesen. unter dem 
sich Analogien zum Pyheensilta- und Kierikki
Typ befinden." 

Der Ansicht Meinanders zum groBten Teil 
zustimmend, sei dennoch bemerkt, daB es nicht 
Altertumer des Wolossowo-, sondern des Gari
no-Bor-Typs sind, die den Keramik- bzw. den 
KuItur-gruppen pyheensilta, Polja, Kierikki 
ahnlich sind. Diese Fundstellen wurden in den 
letzten lahrzehnten in der Waldzone Osteuropas 
entdeckt und erforscht. In diesem Zusam
menhang sei auf das archaologische Material 
eingegangen, mit dem ich mich vor kurzem im 
Nationalmuseum Finnlands (im folgenden als 
NM bezeichnet) vertraut machen konnte. Auf 
die ostlichen Parallelen zu der Polja-Kultur wies 
auch schon T. Edgren (1964) hin. und 1967 ent
deckte Ari Siiriainen ahnliche Fundstellen in 
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Abb. 1. Denkmale des Pyheensilta-Typs und der Garino-Bor-Kultur im Norden Osteuropas . 
a - Ansiedlung; b - Territorium der Wolossowo-Kultur. 

Nordfinnland und bezeichnete sie als Kierikki
Denkmale IYli-IiI (Siiriainen 1967). Auch S.W. 
Oschibkina (1978, 138-139) stimmte der Idee 
bei, daB die Keramik dieser Gruppe mit der 
Garino-Spatwolossowo-Keramik, u.a. mit der 
der oberen Schicht der Station an der Modlona, 
verwandt sei . Gleichzeitig wurden auch Vermu
tungen iiber den friiheren EinfluB der Garino
Wolossowo-Stamme auf die neolithischen Kul
turen Finnlands geauBert. Noch 1969 schlug 
W.P. Tretjakow vor, die Kultur der Siedlungen 
des siidwestlichen Finnlands yom Typ Jakarla 
fUr die Spatstufe der Kultur der Kama-Gebiete 
zu halten (W.P. Tretjakov 1969, 16-23). Diese 
Kultur aber diirfte viet idter gewesen sein, weil 
die Jakarla-Siedlungen der heutigen Datierung 
nach zum IV. - Anfang des III. Jahrtausends 
v.u.Z. gezahlt werden . Demzufolge gehen sie 
nicht nur den Garino-Siedlungen der Kama
Gebiete, sondern auch dem gruben- und kamm
keramischen Neolithikum der nordwestlichen 
Gebiete Osteuropas voraus. Allerdings erinnert 
ihre Kultur erstaunlich an die neolithische Kul-
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tur der Wolga- und Kama-Gebiete (Edgren 
1982). 

In den letzten Jahren hat sich A. Vikkula mit 
den Denkmalen des Pyheensilta-Typs beschaf
tigt (Vikkula 1984 und ihr Vortrag auf dem so
wjetisch-finnischen Symposium in Leningrad 
1984). Ihrer Ansicht nach sind sowohl in der 
Keramik (Vikkula 1984), als auch in den Stein
geraten (Vortrag 1984) der Pyheensilta-Kultur 
Spuren der ostlichen Kulturen nachweis bar. 
Meinander erklart sie dies traditionell als Resul
tat des Einflusses der Wolossowo-Kultur und 
sogar des Eindringens der Wolossowoer Bevol
kerung. Von groBem Interesse ist die Feststel
lung, daB die Fundstellen yom Pyheensilta-Typ 
in die Zeit der Verbreitung der Schnurkeramik
und Streitaxtkultur in Siidfinnland gehoren 
(Meinander 1984; Sedow-Smirnow 1985, 298), 
was nach dem heutigen Datierungsverfahren der 
Wende des III . zum II. Jahrtausend v.u.Z. ent
spricht (2180±80 Jahre v.u.Z. - Torvinen 1984, 
26). Mit dem EinfluB der Wolossowo-Kultur 
erklarte auch A. Siiriainen das Vorhandensein 
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Abb.2. Keramik vom Pyheensilta-Typ aus Fundstellen Finnlands: 1-7, 10 - Siedlung Myniimiiki-Pyheensilta (1-
NM 15328:145; 2 - NM 15328:143; 3 - NM 15328:309; 4 - NM 15328:712; 5 - NM 15328:205; 6,10 -
NM 11121:7; 7 - NM 10903:232; 9 - NM 15328:180); 8,11-13 - Siedlung Pyhtiiii-Brunamossen 1 (8 -
NM 20613:840; 11-13 - NM 20613:503,195,86). 
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der ostIichen Elemente (Pfahlbauten, Pfeil
spitzen u.a.m.) in der Kultur der Siedlung 
Kierikki. Diesen Gedanken auBerte er in dem 
1983 von ihm gehaltenen Vortrag "Neolithische 
Siedlung Kierikki in YIi-Ii und die damit verbun
dene Problematik" (Siiriainen 1984; 
Sedow-Smirnow 1985, 297-298). 

Die nahe dem Bezirk Mynamaki im siidwest
lichen Teil Finnlands Abb. II liegende Pyheensil
ta-Siedlung wurde schon 1938 von Meinander 
entdeckt und erforscht , der sie in die Periode 
zwischen Mittel- und Spatneolithikum datierte 
(Meinander 1940, 28) INM - 10903/. Zur Zeit 
wird diese grundlegende Fundstelle von A. Vik
kula genau untersucht. Vnter den bedeutenden 
Fundsammlungen der Siedlung Pyheensilta 
Is.NM 10903, 10607, 11121, 14775, 15328, 20264, 
204361 sind zwei Gruppen der Keramik zu be
stimmen. Die erste Gruppe - mit Sand- und 
Kiessandzusatzen in der Tonmasse, mit einer 
gegIatteten und sogar gefarbten Oberflache -
ahnelt in der Form (kasselformige GefaBt mit 
einem spitzen Boden) und im Ornament (Zonen 
von flachenfiiHenden langen Kamm- und Zahn
stempeleindriicken) IAbb.2, I-51 der neolithi
schen Keramik des Wolga- und Kamagebietes 
(Chalikow 1969). Die zweite Gruppe , die die 
Grundmasse darstellt, ist mit der friihen Garino
Keramik fast identisch. Es handelt sich urn 
schalen- und halbeiformige GefaBe mit einem 
spitzen oder rundlichen Boden, deren Tonmasse 
organische Zusatze aufweist und deren Ver
zierung aus Kammabdriicken an der 
GefaBoberflache besteht . Der GefaBrand ist 
meist etwas breiter IAbb.2, 6, 71. So Einen sol
chen zweifachen Keramikkomplex enthalten 
auch Fundsammlungen der Pyhtaa Brunamossen 
I-Siedlung aus dem siidostlichen Finnland 
IAbb.lI . Is .NM - 20613/. Hier befinden sich 
auch die neolithischen spitzbOdigen Keramikge
faBe , deren Verzierung aus langen Kammab
driicken besteht IAbb. 2, 5, 61. Dennoch steHt 
der iiberwiegende Teil der Keramik Fragmente 
mit organischen Zusatzen in der Tonmasse, 
strichformig geglatteter Oberflache und undich
tern Ornament dar IAbb.2, 8,9,11-13/. 

DaB diese ParaHelen nicht zufa\lig sind und 
moglicherweise auf das Eindringen irgendwel
cher fernen ostlichen Stamme (aus dem Kama
oder Wolga- und Kamagebiet) nach Siidfinnland 
zuriickzufiihren sind, beweisen einige zur Spat
stufe der Kamm- und Grubenkeramik 
gehorende neolithische FundsteHen Finnlands. 
In diesen Zusammenhang sind von besonderem 
Interesse die Fundsammlungen aus der 
Raisala-Pitkajarvi-Siedlung, die 1915 von S. 

38 

Palsi ausgegraben wurde INM - 6939/. Hier gibt 
es auch zwei Gruppen der Keramik, deren Ton
masse Sand- und Schamotte- sowie organische 
Zusatze enthlilt. Beide Gruppen weisen aber 
auch Spuren der Kamm - Gruben - Verzierung 
auf. Ahnliche Materialen enthalten Fundsamm
lungen der Station Lapua Pitkamaki INM -
9087/. Solche Prozesse diirften sich auch in den 
nord lichen Gebieten Finnlands vollzogen haben, 
was das Fundmaterial der siidwestlich von Rova
niemi an der Kiiste des Bottnischen Meerbusens 
IAbb.lI ausgegrabenen Siedlung Tervola Torma
vaara INM - 220701 beweist. Hier hebt sich eine 
Gruppe der neolithischen Keramik heraus 
IAbb.3, 1-41, die dank ihrer Besonderheiten -
Abdriicke des feinzahnigen Stempels, geometris
che Ornamente, "Schreitkamm"-Abdriicke, 
eine ockeriiberstrichene Oberflache, Zusatze 
von Sand und Schamotte in der Tonmasse - der 
neolithischen Keramik des Wolga- und 
Kamagebietes nahekommt. ledoch gibtes hier 
eine Keramikgruppe IAbb.3, 51, deren porose 
Tonmasse und deren breiter, verzierter GefaBr
and an die Friihgarino-Keramik erinnern. Nach 
A. Siiriainen (1978, 13) gehort die 
Tervola-Siedlung entsprechend der Hohenlage 
zur ersten Halfte des III. lahrtausends v.u .Z. 
(2800 v.u.Z.). 

Die finnischen Parallelen zur neolithischen 
Keramik des Wolga- und Kamagebietes erinnern 
gewissermaBen an die Keramik der Sindoren
Kultur im Norden Osteuropas, deren Herkunft 
aller Wahrscheinlichkeit nach durch das Auf
schichten der Denkmale des Wolga- und 
Kamagebietes auf die Gruben- und Kammkera
mik zu erklaren ist (Burow 1967a). 

Aus dieser gemischten Masse, in welcher al
lerdings die neolithische Kultur des Wolga- und 
Kamagebietes vorherrschte, entwickelte sich an 
der Wende des I1I .lahrtausends v.u .Z . die Gari
no-Bor-Kultur. Das geschah in der nordlichen 
Waldzone von der Kama im Osten bis Finnland 
im Westen. 1m Osten blieb sie reiner erhalten, 
im Westen aber stand sie unter dem EinfluB an
derer Kulturen . So wurde ihr in Finnland und 
Karelien die Asbestkeramik-Kultur beigemischt, 
und in den siidlichen Gebieten Finnlands wurde 
sie von der Schnurkeramik- und Streitaxtkultur 
beeinfluBt. In dieser Hinsicht ist die Siedlung 
Kangasala Pohtio INM - 7757, 79641 kennzeich
nend, die 3 Keramikgruppen enthalt: schalenfor
mige GefaBe mit breitem GefaBrand und 
Kammornament, was sie mehr den GefaBen der 
Garino-Kultur und weniger denen der Wolosso
wo-Kultur nahebringt; GefaBe mit einem As
bestzusatz in der Tonmasse IAbb .3, 111 und klei-
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Abb.3. Keramik aus Pyheensilta-Fundstellen Finnlands: 1-5 - Siedlung Tervola-Tormavaara (NM 22070:1422, 
1067, 1354, 7f1J, 1090); 6,8,9 - Siedlung Vammala-Haapakallio und -Liekolankatu (NM 10657:56; NM 
18251); 7,10,11 - Siedlung Kangasala-Pohtio (NM 7757:47, 14; NM 7964:2); 12,13,15,17-19,21 -
Siedlungen Suomussalmi-Ruhtinaansalmi (NM 14831:1794; NM 14504:86,89; NM 14831:1042; NM 
14504:88,147;87); 14,16,20 Siedlung Rovaniemi-Niskanpera (NM 14699:1246,1033). 
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ne diinnwandige GefliBe mit gut gegllitteter 
Oberflliche IAbb.3, 101, die den Schalen der Ba
lanowo-Fatjanowo-Kultur lihneln INM 
7757:14/. Von groBerem Interesse ist das Fund
material der 1937 von A. Ayrliplili entdeckten 
und 1961-1962 von P. Sarvas breit untersuchten 
Vammala-Siedlungen INM - 10657, 14884, 
182511. Bei den Ausgrabungen entdeckte P. Sar
vas eine Reihe von groBen Feuerstellen der Bo
denbehausungen, die ihrer Anordnung nach an 
die miteinander verbundenen Behausungen der 
Garino-Wolossowo-Siedlungen erinnern. Den 
iiberwiegenden Teil der Vammala-Siedlungs-Ke
ramik stellten GefliBfragmente mit poroser Ton
masse und einem Ornament aus den Abdriicken 
des kurzen Zahnstempels IAbb.3, 6, 8, 91, die 
der Keramik der Garino-Kultur lihnlich sind. 
Gleichzeitig befinden sich hier auch Keramik
fragmente mit der Schnurverzierung. 

In heiden Fundkomplexen fehlt allerdings Ke
ramik des Wolga- und Kama-Typs. Deshalb sind 
beide Siedlungen aller Wahrscheinlichkeit nach 
der ersten Hlilfte des II.Jahrtausends v.u.Z. zu
zurechnen, als die neolithischen Traditionen un
ter den Verhliltnissen des Ubergangs zum 
Aeneolithikum schon zu verschwinden be
gannen. 

Zu dieser Gruppe der Aeneolithikum-Fund
stellen sind die in Ostfinnland im Gebiet Suo
mussalmi hauptslichlich von Matti Huurre unter
suchten Siedlungen (Huurre 1959) zuzlihlen. Da
zu gehort vor allem die Siedlung Kalmoslirkkli in 
Ruhtinaansalmi IAbb.lI. In der groBen Kollek
tion aus diesem Denkmal INM - 145041 offen
baren sich zwei chronologische Gruppen: die 
friihbronzezeitliche (porose Keramik und Kera
mik mit einem Asbestzusatz) und die friih
eisenzeitliche (Schnurkeramik der Ananjino
Kultur und an die Djakovo-Kultur erinnernde 
Netzkeramik). In der ersten Gruppe kommen 
Beziehungen zu der Garino-Bor-Kultur deutlich 
zum Ausdruck. Das betrifft besonders Keramik 
mit organischen Zuslitzen in der Tonmasse, bei 
deren Verzierung vorherrschend Abdriicke eines 
kurzen Zahnstempels verwendet wurden 1 
Abb.3/. Der GefliBrand ist bei vielen GefliBen 
dieser Gruppe profiliert IAbb.3, 191. All diese 
Besonderheiten sind schon fUr die Bor-Kultur 
(der Splitjurtik-Kultur an der Wjatka) kenn
zeichnend (Bader 1961a, 265; Nagowizyn 1984, 
109), die ungeflihr in die Mitte des II.Jahrtau
sends v.u.Z. datiert wird. Zur gleichen Periode 
gehort vermutlicherweise auch der erste (der 
friihe) Fundkomplex der Kalmoslirkkli-Siedlung, 
abgesehen von der Bor-Keramik, die zum gro-
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Bten Teil Asbestzuslitze in der Tonmasse ent
halt. 

Die letztere, die eine charakteristische Scha
lenform mit nach innen gebogenen GefliBrlin
dern hat, wurde von Meinander (1954, 165) als 
klassische Asbestkeramik bezeichnet. T. Edgren 
(1964,25-29) und wenig spliter Siiriliinen (1967, 
33) stell ten sie nach dem archliologischen Mate
rial einer Reihe von Denkmalen vorwiegend in 
Nordfinnland (Inari Vuopaja, Kemijlirvi Haveri, 
Iisalmi Jysmli, Yli-li Kierikki) als den Kierikki
Typ heraus. Nach Matti Huurre lihnelt er mehr 
dem Poljli-Typ und ist besonders reichlich in der 
Siedlung Rovaniemi Niskanperli I vertreten, die 
am Nordufer das Kemijoki-Flusses fast am nord
lichen Polarkreis liegt IAbb.lI (Purhonen 1973). 
Viele Details dieser Keramik - schalenartige 
Form, Zahn- und Kammornament, Netzver
zierungen, nach innen und manchmal nach aus
sen gebogene GefliBrlinder IAbb.3, 3, 14, 16,201 
sind deutlich der Keramik der Garino-Bor- und 
sogar Splitwolossowo-Kultur gleichzusetzen. Bei 
den Ausgrabungen der Siedlung Rovaniemi Nis
kanperli I 1935-1936 wurden Uberreste von 
zwei Bodenbehausungen entdeckt, die sich so 
eng aneinander schmiegten (Purhonen 1973), 
daB zu vermuten ist, sie seien friiher durch 
Uberglinge miteinander verbunden gewesen. 
Chr. Carpelan datiert die Asbestkeramik yom 
POljli-Kierikki-Typ in die zweite Hlilfte des drit
ten und das erste Viertel des II.Jahrtausends 
v.u.Z. (Carpel an 1979, 11) und die Jysmli-Kera
mik in das zweite und dritte Viertel des II.Jahr
tausends v.u.Z., was im groBen und ganzen mit 
den obengenannten Analogien iibereinstimmt. 

Die Garino-Bor- (Turbino-) Kultur wurde von 
O.N. Bader 1956-1960 durch Massenausgra
bungen in der Umgebung von Ossa (am Mittel
lauf der Kama, Siedlungen Kama-Shulanowsko
je I-III, Nowo-Iljinskoje, Gagarskoje I, Kams
kij Bor II, Bojzowo, Perwomajskoje, Olchows
koje, Sabojnoje I u.a.) und Tschussowoj (am 
Oberlauf der Kama, Siedlungen Astrachanzews
koje, Maloje Borowoje-See, Bor I, II, IV, V, 
Borowoje-See VI u.a.) belegt. (Bader & Oborin 
1958, Bader 1961a, 1961b u.a.) IAbb.lI. Diese 
Kultur wurde in das II.Jahrtausend v.u.Z. da
tiert und in zwei Phasen eingeteilt: die Garinoer 
- XVIII.-XIV.Jahrhundert v.u.Z. und die Bo
rer - XIV.-XII.Jahrhundert v.u.Z. (Bader 
1961b, 15). Spliter kam O.N. Bader (1973, 73) 
zu der Vermutung, diese Kultur sei mindestens 
der zweiten Hlilfte des III.Jahrtausends v.u.Z. 
zuzurechnen. Diese Annahme wurde in den letz
ten Jahren durch die Ausgrabungen von L.A. 
Nagowizyn (1984, 117) bestlitigt, der diese 



Denkmale zeitlich noch friiher festlegte: fiir die 
Garinoer Siedlung Neprjacha IV bei Sarapul er
hielt man das Radiokarbondatum 4420 ± 50, LE 
- 1877 (2440 ± 50 v.u.Z.). 

Sein Leben lang verfocht O.N. Bader die An
sicht, daB die Turbino- (Garino-Bor-) Kultur aus 
der des Kama- (Wolga-Kama-) Neolithikum her
vorgegangen sei und daB Denkmale vom Lew
schino- (Nowoiljino-)Typ die Zwischenstufe 
dieses Prozesses darstellen. Diese neolithisch
aeneolithische Foige sah er (Bader 1961b, 182) 
in: der Anordnung der Siedlungen an einem und 
demselben art; der Entwicklung rundbOdiger 
und sogar spitzbOdiger halbeifOrmiger GefaBe, 
die der Form und Ornamentik nach ahnlich 
sind; der Bearbeitungstechnik und den Formen 
der Steingerate. O.N. Bader stellte auch die 
wichtigsten spezifischen Kulturformen der Gari
no-Bor-Denkmale aus dem Kamagebiet heraus, 
wobei er sich auf die Erforschung von iiber 100 
Siedlungen griinden konnte, in we\chen Reste 
von nicht weniger als 200 Wohnstatten ausfindig 
gemacht wurden. Die Entdeckung ' und Erfor
schung solcher Siedlungen wird auch in der Ge
genwart fortgesetzt. 

Aile bekannten Ansiedlungen, sowohl der 
Garinoer als auch der Borer Etappen, Iiegen ge
wohnlich am Rand der F1ussterrassen der relativ 
niedrigen Vfer der Kama und ihrer Nebenfliisse 
und nehmen im Durchschnitt eine Flache von 
2000-3000 m2 ein. Es gibt auch groBere An
siedlungen. So hatte die vollstandig erforschte 
Siedlung Bor I bei Werchnije Gari, wo Reste 
von nicht weniger als 24 Wohnstatten entdeckt 
wurden, eine F1ache von 3559 m2 (Bader 1961b, 
25), und die von W.P. Denissow (1977, 144) er
forschte Krasnoplotbistschenskoje-Siedlung aus 
der Garino-Etappe war 10 000 m2 groB. Die 
Siedlungen bestanden aus 10-15, manchmal 
auch mehr, viereckigen Halberdhiitten und 
oberirdischen Hausern mit einer F1ache von 
50-60 m2

. Nicht selten waren die Wohnstatten 
durch iiberdachte Gange miteinander verbunden 
IAbbA, 11, manchmal waren sie abgesondert 
und erreichten eine Lange von 36 m und eine 
F1ache von 250 m2 IAbbA, 21. In einzelnen fal
len wurde solch ein Haus, wie z.B. die Wohn
statte (27x9 m) in der Krasnoplotbistschensko
je-Siedlung, durch innere Wande in einige Teile 
getrennt. Auf dem FuBboden der Wohnstatte 
befanden sich Feuerstel1en und Vorratsgruben. 
Beide Wohnstattentypen - isolierte und verbun
dene - sind charakteristisch sowohl fUr die Ga
rino- als auch fur die Bor-Epoche. 

In den Siedlungen beider Epochen wurden 
massenweise Splitter von Geschirr, hergestellt 

aus Tonmasse mit pflanzlichen und anderen 
organischen Zusatzen, die beim Keramikbren
nen abfallen, entdeckt IAbb.4, 31. Das AuBere 
und Innere der GefaBoberfiache wurde nicht sel
ten mit Kamm- und Zahnstempel geglattet, mit 
dem auch die meisten Muster aufgebracht wur
den. In der friihen Garinoer Etappe erhalt das 
Tongeschirr seine halbeifOrmige neolithische 
Gestalt, aber seine oberen Rander sind ofter 
schon gerade, zylindrisch IAbb.4, 3-51. Die Ge
faBrander sind dicker und breiter und haben auf 
der oberen F1ache ein Ornament aus schief ge
stellten Abdriicken eines Zahnstempels oder aus 
Einschnitten. Auf der GefaBoberfiache ist ge
wohnlich ein zonales Ornament aus Zahnstem
pelabdriicken, manchmal in Form eines 
"Schreitkammes" zu finden. Diese Form ist auf 
dem Geschirr der Borer Phase micht mehr vor
handen. In den Siedlungen der Garinoer Phase 
findet man oft Keramik mit Glimmer- und Talk
zusatzen in der Tonmasse IAbbA, 41, d.h. Kera
mik transuralischer Herkunft (Bader 1961b, 
183). 

Das steinerne Inventar, hergestellt vor
wiegend aus einheimischen Kieselarten, zeichnet 
sich durch hohe Bearbeitungstechnik, Vielfalt 
und Vollendung der Formen aus. Gleichzeitig 
mit der Verbreitung friiherer neolithischer For
men von hauptsachlich weidenbIattrigen und 
mandelfOrmigen Spitzen finden so\Che mit abge
stumpfter Grundflache breite Verwendung 
IAbb.4, 111. Davon gibt es verschiedene Varian
ten - von der einfachen gestreckten bis zur kur
zen dreieckigen Form mit einem, zwei oder so
gar vier Stacheln, die in zwei Reihen angeordnet 
sind. Die Stacheln haben eine anthropo- oder 
zoomorphe Form. Genauso vielgestaltig sind 
auch die Spitzen groBer AusmaBe - fUr Wurf
spieBe und Speere. Weit verbreitet sind f1ache 
Kiese\- und Schiefermesser, die oft so gut bear
beitet waren, daB sie klingen- oder sabelahnlich 
aussahen IAbbA, 121. Interessant und spezifisch 
sind die Messer mit Griffen in Form eines erwei
terten "Knopfchens" am Stiel IAbb.4, 151. Cha
rakteristisch sind kurze geschliffene Texel, 
schieferne Schaber vom Typ "KrummeiBel" 
IAbb.4, 161, furchenartige Schleifgerate und 
Schleifsteine aus harten Sandsteinarten, schwere 
biigeleisenfOrmige Hammer mit Querfassungen 
IAbb.4, 171 u.a. 

Die Hammer dienten offensichtlich zur Bear
beitung von Kupfer, denn in den Garino- und 
besonders in den Bor-Siedlungen wurden Kup
fergerate (Pfrieme, Messer) und Kupferschmuck 
(Armreifen, mondfOrmiger Anhanger) IAbbA, 
6,71 sowie auch Spuren ihrer Herstellung als 
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Abb. 4. Fundmaterial der Garino-Bor-Denkmale im Kamagebiet (nach O.N. Bader). 
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1,3 - Borowoje-See II; 2 - Borowoje-See VI (1 - Grabungsgrenzen; 2 - GrundriB der Wohnstiittenver
tiefungen; 3 - Herdstelle, 4 - Feuerstelle; 5 - Grube; Pfostengrube); 4 - Perwomajskoje; 5 - Bor III; 6 
- Wyste1ischna ; 7-15 - Bor I; 16 - Kamskij Bor II; 17 - Bojzowskoje VII. 



Schlacke, Kupfertrophen und Tiegelsplitter (Ba
der 1961a, 260-261) gefunden. Die spektroche
mischen Analysen zeigten, daB dabei reines 
Kupfer aus kupferhaltigem Sandstein des Kama
gebietes verwendet wurde (Tschemych 1970, 
108). 

Die Garinoer und besonders die Borer Starn
me gingen offenbar neben der Beherrschung der 
Kupfermetallurgie zur zahmung der Haustiere 
uber, denn in einem Teil der Siedlungen sind 
Knochen von Haustieren gefunden worden. So 
wurden in den Siedlungen Bor I, Olchowo-Per
womajskoje, Kamskij Bor I-II Knochen von 
Pferden, Rindem, Schweinen und Hunden ent
deckt. Pferde wurden offen bar zur Emahrung 
verwendet, wovon die stark zersplitterten 
Knochen zeugen (Andrejewa & Petrenko 1976). 
Aber ungeachtet dessen blieben Jagd und Fisch
fang Hauptquellen der Ernahrung. Das beweist 
die groBere Anxahl von Wildtierknochen (Ren
tier, Elch, Biber, Bar und Hase) im Vergleich zu 
denen von Haustieren. 

Die territorial-klassischen Garino-Bor-Denk
male werden sowohl im mittleren, als auch im 
oberen Kamagebiet fixiert IAbb.lI. 1m Suden 
besiedelte die Garino-Borer Bevolkerung die 
Niederungen am rechten Vfer der Belaja (Saus 
I, II, III, IV), manchmal ging sie auch auf das 
linke Vfer hinuber (die II.Tat.Asibejskaja
Siedlung), obgleich sich an der Kama unterhalb 
der Belaja-Mundung die ~iedlungen der ge
mischten Wolossowo-Garinoer Bevolkerung er
streckten (Gabjaschew 1981, 19). Sie unterlagen 
einem groBeren Drang zur Wolossowo- als zu 
Garino-Bor-KuItur. Die Kultur der Denkmale in 
der Region der unteren Belaja enthalt ent
sprechend der Charakteristik von A.A. Wybor
now (1984, 12-13) Fragmente eihalftenformiger 
GefaBe mit organischen Zusatzen in der Ton
masse und einer mit Kammen gestrichenen 
Oberflache. Die Oberteile der GefaBe sind gera
de oder Offen, und die GefaBrander haben me
istens - oder T-formige Erweiterungen, die in 
der Regel oben verziert sind. Das lichte und zo
nal angeordnete Ornament wurde zu 90% mit 
Abdrukken eines Mittelzahnstempels in Form 
schief angeordneter Linien, Netze, vertikaler 
und horizontaler Zickzackmuster, seltener Drei
e~ke u.a.m. ausgefuhrt. Durch viele ihrer Be
sonderheiten ist diese Keramik derjenigen des 
mittleren Kamagebietes (Stationen Bojzowskije, 
WysteIischna) ahnlich. (Der Ahnlichkeitskoeffi
zient betragt 70%). Das erlaubt es, die Statio
nen an der niederen Belaja unmittelbar der Ga
rino-Bor-Kultur im mittleren Kamagebiet zuzu
ordnen. 

Bei dem steinernen Inventar uberwiegen Er
zeugnisse aus einheimischen dunkelgrauen und 
rauchfarbenen Kiesel. Vnter den Geraten gibt 
es zahlreiche Schaber mit stumpfem Ende und 
dublierten Seiten, blatt-, mandelformige, drei
eckige (mit abgestumpfter Grundflache) und 
funfeckige Pfeilspitzen. Die Messer sind durch 
gewohnliche sabelartige, geradklingige Garinoer 
Typen und solche mit knopfchenahnlichen En
den vertreten. Es kommen geschliffene Texel 
und MeiBeI, polierte Steine und bugeleisenfor
mige Hammer vor. Entdeckt ebenfalls wurden 
Spuren der Metallherstellung und Speere mit ga
belfOrmigem Ende (Saus I). Es gibt Wohnstat
ten - HalberdhUtten quadratischer Form (8x8 
m), die mitunter durch Gange verbunden sind 
(Wybornow 1984, 14). Diese Denkmale werden 
in das letzte Viertel des III. und die erste Halfte 
des II.Jahrtausends v.u.Z. datiert (Wybornow 
1984, 15). 

In den letzten Jahren wurde vorwiegend in 
den Arbeiten von L.A. Nagowizyn (1984) eine 
durchaus bedeutende Gruppe aeneolithischer 
Denkmale westIich von der klassischen Garino
Bor-Zone im Becken der Wjatka und ihrer Ne
benfltisse herausgestellt. W.P. Tretjakow (1984, 
86) schlagt vor, diese Denkmale als Wjatkaer 
"Variante der Garino-Bor-KuItur (neben der 
Tschussowaja- und der Ossa-Variante)" zu be
trachten. 

L.A. Nagowizyn stellt 3 Stufen der kulturellen 
Entwicklung im Wjatka-Gebiet heraus: die No
woiljinoer (erste Halfte-Mitte des III.Jahrtau
sends v.u.Z.), die Fruhjurtiker (2. Halfte des 
III. - Mitte des ersten Viertels des II.Jahrtau
sends v.u.Z.) mit folgenden Radiokarbondaten: 
3975 ± 80 TA - 938 (2025 ± 80 v.u.Z.), 3750 ± 
50 LE - 1447 (1880 ± 50 v.u.Z.); die Spatjurti
ker (bis Mitte des II.Jahrtausends v.u.Z.). 

Die erste Stufe, die auch an der mittleren Ka
ma nachzuweisen ist, findet enge Analogien zu 
spatneolithischen und vorwolossowoer Denkma
len yom Krasny-Most-Typ im Gebiet zwischen 
Wolga und Wjatka (Nagowizyn 1984, 92; Nikitin 
1984). Es handelt sich urn eine Ubergangsstufe 
yom Wolga-Kama-Neolithikum zum Garino
Bor-Aeneolithikum. 

Charakteristisch fur die ausgegrabenen 
Siedlungen eller Etappen (IV Kotschurowskoje 
und Srednee Schadbegowo fur die Nowo-I1jino
Epoche; Jurtik und Arkul IV fUr die fruhe Jur
tik-Epoche und Buj I, II, Chudjakowskoje, Vst
Ludjane II, Tschernuschka I u.a. fUr die spate 
Jurtik-Epoche) sind hauptsachlich durch Gange 
miteinander verbundene Halberdhiitten. Die 
Wohnstatten der ersten Epoche hatten eine 
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langliche Form (7,5 x 13; 8 x 18 m), die der 
2.Epoche waren eher quadratisch (6,5 x 7,5; 8 
x 10). In der 3.Epoche verbreitete sich die Ten
denz zur Isolierung der Behausungen (Nagowi
zyn 1984, 111). 

In allen Entwicklungsstufen der Wjatkaer 
Gruppe der Garino-Bor-Denkmale iiberwiegen 
rundbodige eierhalftenfOrmige GefaBe mit gera
dem Hals und zum abgerundeten Boden hin 
enger werdenden Wanden, mit leicht bedecktem 
Hals und konusfOrmigem Boden, sowie solche 
mit abgerundetem Hals und schalenfOrmige 
(Abb.5, 38, 52). In der friihen Nowo-I1jino
Epoche iiberwiegen GefaBe, bei deren Herstel
lung der Tonmasse Schamotte, Sand und selte
ner organische Stoffe und Kies beigemischt wur
den: die GefaBe der nachfolgenden Epochen 
wurden vorwiegend durch ZufUgung von organi
schen Stoffen angefertigt (Nagowizyn 1984,92). 

Charakteristisch ist die Kammbearbeitung bei
der Seiten des GefliBes und eine fast vollige 
Ausfiillung der Verzierungsflliche. Dominierend 
waren Ornamente aus verschiedenen Kamm
Zahnstempelabdriicken. Bei der Nowo-I1jinoer 
Keramik ist das Grubenornament relativ weit 
verbreitet. Die Ornamentik der spliteren Epo
chen ist sparlicher, manchmal nur am oberen 
Teil der GefaBe angebracht und vorwiegend 
durch kammartige Abdriicke ausgefiihrt IAbb.5, 
38-481. Seit der friihen Stufe iiberwiegen 
GefaBrlinder mit Verbreiterungen, die in den 
spateren Stufen T- und r-fOrmige Gestalt anneh
men IAbb.5, 38, 40, 411. 

Das steinerne Inventar - das zum groBten 
Teil aus einheimischen Steinarten gefertigt ist, 
wobei Kiesel dominiert, z.B. u.a. plattenfOrmi
ger grauer, brauner und mehrfarbiger - wird 
vertreten durch Pfeil- und Speerspitzen in vor
wiegend blattartigen Formen. ledoch wurden in 
spateren Denkmalen auch stielartige, rhombi
sche und andere Formen entdeckt. Vielgestaltig 
sind die zum groBten Teil stumpfen Schaber. 
Charakteristisch sind Messer aus plattenfOrmi
gem Kiesel, sowie MeiBel, Texel usw. IAbb.5, 
]-371. Gefunden wurden Hammer mit furche
nartigen Querfassungen IAbb.5, 371 In spateren 
Ansiedlungen gibt es Zeichen von Kupferer
zeugnissen (Nagowizyn 1984, 114). 

Die west lichen und siidlichen Wjatkaer Stam
me der Garino-Bor-Kultur naherten sich in kul
tureller Beziehung schon den Wolossowoer 
Stammen des mittleren Wolga-, unteren Kama
und Wolga-Wjatka-Gebietes IAbb.lI, mal star
ker, mal schwacher (Nagowizyn 1984, 114). Ihre 
Zwischenstellung, sowohl in territorialem als 
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auch in kulturellem Sinn (Nagowizyn 1984, 114), 
jedoch mit starkerer Tendenz zu den Garino
Bor-Stammen (W.P. Tretjakow 1984), ist ein 
weiteres Argument zugunsten der genetischen 
Verwandtschaft der Wolossowoer und Garino
Borer Stamme. 

Nordlich von Wjatka und Kama drang die Ga
rino-Borer Bevolkerung fast bis zum Ozean vor. 

Die nordostlichsten Denkmale, sowohl der 
Garinoer als auch der Borer Epoche, wurden an 
der Petsch ora entdeckt. An der oberen Petscho
ra handelt es sich urn die Siedlungen Ust-Ljaga I 
und Saton I mit typischer Garino-Keramik und 
Inventar aus Kiesel (Kaniwetz & Lusgin 1983, 
76-77). Ein klassisches Beispiel des Garinoer 
Types an der IZma stellt die Siedlung Galowo II 
dar (Lusgin 1972, 41ff.), bei der sich fUr Formen 
und AusmaBe der Wohnstatten, das Tongeschirr 
mit pflanzlichen Beimischungen und lichtem 
kammartigem Ornament und die dominierenden 
Formen des steinernen Inventars engste Paralle
len bei Garino-Denkmalen des Kamagebietes 
wie z.B. Bor V, Wystelischna u.a. finden (Lus
gin 1972, 70-71). Bezeichnend sind Spuren von 
Kupferbearbeitung in den Behausungen, wobei 
das Kupfer in den relativ nah gelegenen Kupfer
erzvorkommen der Timanberge gewonnen wur
de (Lusgin 1972, 69-70). Lusgin (1972, 72) 
ordnet Galowo II in die erste Halfte des zweiten 
lahrtausends v.u.Z. ein. Noch nordlicher gele
gene Denkmale des Garino-Types, z.B. die 
Siedlung Konezbor II, wurden im Petschoraer 
Polargebiet entdeckt (Kaniwetz 1974, 18, 
123-124). Denkmale ailOlichen Typs (Rushni
kow-Siedlung) befinden sich im west lichen Teil 
des Petschorabeckens, an den Seen des zentra
len Timans (Stokolos 1973, 41), jedoch tendiert 
deren archaologisches Material mehr zur Borer, 
also zur abschlieBenden Stufe der kulturellen 
Entwicklung. 

Westlich und siidwestlich der Petschora gibt es 
Denkmale Garino-Borer Typs, die im Mesen
becken gefunden wurden. Ein solches ist z.B. 
die Siedlung Tschojnawty II IAbb.1/, die von 
W.S. Stokolos (1980, 2Off.) erforscht wurde. 
Wegen der Form der rechteckigen langgestreck
ten Behausungen (7,4 x 4,2; 7,8 x 4 m) mit 
korridorahnlichen Ausgangen, der tassen- und 
eihalftenartigen GefaBe, die aus Ton unter Bei
mischung organischer Stoffe hergestellt und 
hauptsachlich mit Zahnkammuster verziert wur
den, des steinernen Inventars, das vor allem mit 
Hilfe der Spantechnik gefertigt wurde, wird 
diese Siedlung der Garinoer Etappe zugeordnet. 
In die friihere Ube,rgangsperiode vom Neolithi
kum zum Aeneolithikum gehOrt im Mesenbeck-



Abb. 5. Fundmaterial aus den Siedlungen der Garino-Bor-Kultur an der Wjatka (nach L.A . Nagowizyn) 
1,2,11,12,19,25 - Tschernyschka I; 3,4,6,13,14,15,17,20,26,38,40 - Arkul III; 5,9,10,22,23,24,31, 
32,36,49,52 - Kotschurowskoje IV; 7,8,16,17,18,21,27,28,29,34,35,37,41 - Ust-Ludjana II; 30,33,50,51 
- Srednee Schadbegowo I; 39,42 - Buj I; 43-48 - Jurtik. 
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en die Siedlung Tschushjajol (Stokolos 1978) 
IAbb.lI. 

Zwischen den Denkmalen des Mesenbeck
ens und der oberen Kama liegt die Wytscheg
daer Zone der Garino-Bor-Kultur. 1m ostliehen 
Teil des Wytschegdagebietes gehoren dazu die 
fruhen Komplexe der Siedlungen Lebjashskaja 
und Warlamowskaja und die Siedlung Lopju 
(Burow 1967a, 86), ein wenig westlicher die 
Siedlungen Bis I, II, III und Sindorsee I (Burow 
1967b, 97) IAbb.lI. Fur sie sind eihalftenfOrmige 
GefaBe mit vorwiegend T- und r-fOrmigen Ran
dem IAbb.6, 2-41 aus Ton und organischen 
Stoffen, u.a. zerkleinerten Muscheln, eine mit 
Zahnstempel geglattete, gestreifte Oberflache, 
haufig von innen mit Kammzahnstempeloma
mentik mitunter in Form eines "Schreitkam
mes", seltener als Schnurabdriieke, sparlich ver
ziert, u.a. m. eharakteristisch. Naeh G.M. Bu
row (1967b, 102-103) gehOrt diese Keramik 
eher zur Borer als zur Garinoer, doch es gibt 
auch Garinoer. Die sogenannte Sindor-Kultur, 
die nach Meinung G.M. Burows (1967, 
168-169) transurale Ursprunge hat, ging ihnen 
voraus oder fiel zeitlich mit der fruhen (Garino-) 
Kultur zusammen. Ich denke, daB bei der Fest
stellung der Quellen dieser Kultur, die ein sehr 
breites Areal aufweist - yom WeiBen Meer bis 
zum Kostromaer Wolga-Gebiet und dem unte
ren Db - und fur die vorwiegend spitzbodige 
GefaBe mit Zahnomamentik typisch sind, die je
nigen Forscher, die sie auf das Kama-Ural-Neo
lithikum zuriickfuhren (I. W. Gawrilowa, W.I. 
Kaniwetz u.a.), der Wahrheit am naehsten kom
men (Kaniwetz 1974, 123), d.h. zu der Schicht, 
die auch der Garino-Bor-Kultur des Kamage
bietes vorausgeht. Bezeichnend ist ebenfalls ein 
westsibiriseher EinfluB auf diese Kultur im Pet
schoraer Polargebiet und zum Teil auch an der 
Wytschegda, der besonders wiihrend des Uber
gangs von der Garinoer zur Borer Epoehe aus
gepragt ist, d.h. urn die Mitte des IIJahrtau
sends v.u.Z. (Kaniwetz 1974, 124-125). 

Eine Serie Garino-Borer Denkmale wurde 
auch im FluBbeeken der nordlichen Dwina ent
deckt, dort wo diese mit den Denkmalen fruhe
rer Zeiten (der Sindor- nach G.M. Burow, der 
Kama-Ural- oder Wolga-Kama-Periode naeh 
W.I. Kaniwetz) zum WeiBen Meer fuhrt. Zur 
Reihe der Garino-Borer Denkmale im F1uB
becken der Nordlichen Dwina zahlt Burow 
(1974, 103-104) sowohl die Siedlungen Orletzy, 
Pinega-See III und IV im Sudosten des Ar
changelskgebietes, als aueh die Siedlungen Ko
wosero XI und Kusnetsehichino und Byk im Ge
biet des Wei Sen Meeres bei Archangelsk. In der 
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Orletzy-Siedlung, die 1966-1979 von A.A. Ku
ratow (1971) erforseht wurde, wurde neben der 
typischen Garino-Keramik nieht weniger typi
sche neolithische Wolga-Kama-Keramik ge
funden. 

Einige Siedlungen mit Garino-Keramik wur
den im Onegabecken im westlichen Teil das Ar
changelsker Gebietes gefunden. Besonders inte
ressant unter ihnen ist die Siedlung Iljinskij 
Ostrow IAbb.lI, die Gegenstand langjahriger 
Ausgrabungen von R.W. Kosyrewa (1983, 
100ff.) war. Die hierbei aufgefundene vierte do
minierende (bis zu 55%) Keramikgruppe wird 
zu den nieht weniger als 39-45 eihlilften- und 
glasartigen GefaBen mit - und T-formigen Riin
dem geziihlt, die aus Tonmasse mit reichhaltigen 
Zusatzen organischer Reste (Pflanzenmulm, 
zerkleinerte Muscheln) hergestellt wurden. Ihre 
Oberfliiehe ist mit Abdriicken eines kurzen 
Kammstempels, einer Schnur, seltener mit keil
fOrmigen Einstichen verziert R.W. Kosyrewa 
(1983, 113) sieht mit Recht in dieser Keramik 
Garino-Borer Besonderheiten, obgleich sie auch 
"die Ahnlichkeit der genannten Keramik mit 
der Wolossowoer" nieht ausschlieBt. Das ist 
aueh nieht verwunderlich, denn nur 100 km wei
ter stidlich am Woshe-See IAbb.lI befindet sich 
die ziemlich bekannte Siedlung der Wolossowo
Kultur an der Modlona (Oschibkina 1978, 
111ff.). Es sei bemerkt, daB die Keramik der 
Station I1jinskij Ostrow die groBte Ahnlichkeit 
mit der Keramik der hoheren Schicht von Mod
lona aufweist. Diese Keramik ist aus Tonmasse 
mit kleinen pflanzliehen Zusiitzen hergestellt 
und mit keilformigen Vertiefungen und Einsti
chen verziert (Oschibkina 1978, Tab.45, 1-2, 
4-6). Bezeichnend sind auch Asbestzusiitze, die 
in beiden Keramikkomplexen vorkommen, was 
ihre zeitliehe Ubereinstimmung noeh wahr
seheinlicher macht. Die obere Schieht Modlonas 
datiert man auf 1980 ± 150 Jahre v.u.Z. 
(Oschibkina 1978, 127). Das ermoglicht es, sie 
zu den Denkmalen des Garinoer Typs im One
gabecken - Anfang des II. oder eher Wende 
yom III. zum II.Jahrtausend v.u.Z. zu ziihlen. 

Das untere Onegagebiet wurde offensichtlich 
in der genannten Zeit von iihnlichen Bevolke
rungsgruppen besiedelt, deren Kultur die typi
schere Garinoer oder sogar Garino-Sindorer Ge
stalt hatte (nach Burow 1974, 166), wovon Ma
terialien der Siedlung Kiroksa in der Niihe der 
Pingischa-Mundung zeugen. 

Naeh Ansieht von R.W. Kosyrewa (1983,113) 
"findet man mit organischen Zusiitzen gefertigte 
Keramik, die der von der Siedlung I1jinskij 
Ostrow iihnlich ist, sowohl in einigen Siedlungen 
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Abb. 6. Fundmaterial der Garino-Bor-Kultur aus den Siedlungen Wiss I.II.III an der Wytschegda (nach G.M. 
Burow). 
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im Leningrader Gebiet (z.B. in der Siedlung 
Tarchowka, Vst-Rybeshna I u.a.), als auch in 
den Siedlungen Kareliens, obwohl sie hier nicht 
so zahlreich ist (Lahta II, Woj-Nawolok XXIV, 
Ilexa III, IV und andere Siedlungen an der Wyg
Miindung). Manchmal bildet diese Keramik 
mehr als die Halfte des keramischen Materials 
(Solomennoje IX, Zalawruga II und IV u.a.). 
Diese Liste wird in groBem MaBe von G.A. 
Pankruschew (1975) in einer speziellen Arbeit, 
die dem Auffinden von Garino-Bor-Keramik in 
den alten Siedlungen Kareliens gewidmet ist, er
weitert. Der Autor zahlt mehr als 30 solcher 
Denkmale auf IAbb.lI. Sie verteilen sich auf 
einige Gruppen: die ostlichsten im Gebiet Wod
losero-Poga I, Tonda II, Wodla VI, Schettima I, 
Ilexa II, III, IV, eine Reihe am ostlichen (Gurij
Insel), westlichen (Solomennoje IX, lalguba II) 
und nord lichen (Woj-Nawolok XXIV, XXXIII) 
Vfer des Onega-Sees; eine groBe Gruppe der 
Fundstellen in den Niederungen der Wyga an 
der Kiiste des Wei Ben Meeres - Bessowy Sledki 
I, III, Scha, Solotetz VI, VII, XI, XV, XVI, 
XXII, Zalawruga I, II, IV, Erpin-Pudas, Schoj
rukschin-Insel, Schojrukschin-Stromschnelle. In 
einigen von ihnen (Solotetz VI, XI, XXII, Za
lawruga I, II, IV) bildet die Keramik des Gari
noer Typs 14-54%. Einzelne Denkmale wurden 
in westlicher gelegenen Gebieten ausfindig ge
macht - s. die Stationen Kudom-Guba, Malaja 
Suna IV, Lachta II u·.a. Der Beschreibung G.A. 
Pankruschews nach (Pankruschew 1975, 201) hat 
die Keramik der aufgezahtten Fundstellen eine 
lockere, porose Struktur "mit Zusatzen von 
beim Brennen abgefallenen pflanzlichen Resten 
in der Tonmasse ... Die GefaBe sind an der 
OberfHiche me is tens mit seltenen Abdriicken 
eines kurzen Kammstempels, ovaten Zahngru
ben, eingeschnitzten Strichen u.a.m. verziert ... 
Die Form der GefliBe ist im allgemeinen nicht 
wiederherstellbar, aber man kann vermuten, 
daB die GefaBe rundbOdig waren. Engste Analo
gien findet diese Keramik in der der Siedlungen 
der Garinoer Etappe ... " Bezeichnend ist, daB in 
fast allen Siedlungen, wo diese Keramik gefun
den wurde, auch Keramik mit Asbestzusatzen 
vorhanden ist. Das stellen auch andere Forscher 
fest, wie z.B. 1.A. Sawwateew (1984, 69), der 
die Liste der aufgezahlten Denkmale, besonders 
der Onega-Kiiste (Stationen Orownawolok XVI, 
Scheltosero XII) erganzt und bemerkt, daB von 
Kontakten zwischen der zugewanderten und der 
einheimischen Bevolkerung am deutlichsten das 
Auftauchen eines "hybriden" Geschirrs zeugt, 
das Merkmale des einheimischen Asbest- und 
Turbino-(Garino-) Geschirrs tragt". Zugewan-
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derte Garonoer Starn me iibten offenbar be
stimmten EinfluB auf die Stamme der Friihme
tallepoche Kareliens aus, wovon nicht nur die 
Keramik, sondern auch "einige charakteristische 
Typen von Geraten zeugen, die in den Stationen 
der Bronze- und Friiheisenepoche in Karelien 
Anwendung gefunden haben: das sind dreiecki
ge Schaber mit sorgfaltig retuschiertem Riicken 
und eigenartige Gerate, die aus schmalen massi
yen Platten mit verdicktem Ende, mit einer 
sorgfaitigen Retuschierung an den Randern und 
am verdicktem Ende hergestellt wurden, sowie 
Steinhammer, angefertigt aus groBen Kieselstei
nen mit einer Kreisrinne (Pankruschew 1975, 
206). Wie R.W. Kosyrewa (1983, 113-114) be
merkt, gleichen die GefaBe des Garinoer Typs 
in den Siedlungen Kareliens durch ihre Beson
derheiten der Keramik der vierten Gruppe in 
der Iljinskij Ostrow-Siedlung, was neben ihrer 
kulturellen Ahnlichkeit auch von der chronolo
gischen Ubereinstimmung zeugt. Deshalb sind 
die Siedlungen der Garino-Keramik zur Wende 
yom III. zum 1I.1ahrtausend und zur l.Halfte 
des lI.lahrtausends v.u.Z. zu zahlen und nicht 
zur Mitte oder 2. Halfte des 1I.1ahrtausends 
v.u.Z., wie G.A. Pankruschew (1975, 203) und 
1.A. Sawwateew (1984, 69) vorgeschlagen 
haben. 

Mit der Einwanderung der Garinoer Stamme 
begann in Karelien der iibergang zum Bau von 
Halberdhiitten, die durch Gange verbunden wa
ren. Zu solchen gehoren z.B. die Wohnstatten 
in den Siedlungen Orow-Nawolok und Woj-Na
wolok XXIV. In der zuletzt genannten, wie auch 
in vielen anderen Garinoer Siedlungen, wurde 
eine groBe Anzahl (biz zu 40) von Wohnhohlen 
entdeckt. 

Offenbar sind die Garino-Borer Stamme un
gehindert durch Karelien in das Territorium des 
heutigen Finnlands gelangt. In diesem Zusam
menhang sind die Siedlungen Ostfinnlands, vor 
allem in Suomussalmi, besonders bezeichnend. 
Vnter ihren Materialien befindet sich einerseitz 
typische porose Garino-Bor-Keramik, anderer
seits aber auch Keramik mit Asbestzusatzen, 
was fiir dir Siedlungen der aeneolithischen 
Epoche Kareliens typisch ist. 

Die untersuchten Materialen ermoglichen die 
Behauptung, daB an der Wende yom III. zum 
lI.lahrtausend v.u.Z. das Territorium der Gari
no-Borer Starn me auch das heutige Finnland 
einnahm, wo sich zu dieser Zeit die Kultur der 
Siedlungen yom Pyheensilta-Typ herausbildete. 
Durch viele Besonderheiten ist sie der Garino
Bor-Kultur ahnlich, in einer Reihe von Fallen 
sogar identisch. 



In der Mitte und der zweiten Halfte des 
I1.1ahrtausends v.u .Z. bildete sich auf der Basis 
der Mischung von Asbestkeramik und poroser 
Garino-Bor-Keramik auf dem Territorium Finn
lands und vereinzelt Kareliens die Kiukais-Kul
tur mit flachbOdiger Keramik (Meinander 1954, 
134) heraus, die durchaus an die Posdnjakowo
und Vor Djakowo-Keramik ostlicherer friihfin
nischer Ansiedlungsgebiete erinnert. Ihre cha
rakteristi$chen Formen werden auch in Fund
komplexen mit der spaten Garino-Bor-Keramik, 
u.a. in der Kalmosarkka-Suomussalmi-Siedlung, 
nachgewiesen. Ausgehend von dem oben Aus
gefUhrten ist anzunehmen, daB sich auf dem 
Territorium Finnlands, besonders im Osten und 
Siiden, im Spiitneolithikum und in der fruhen 
Bronzezeit die gleichen Prozesse der Genesis 
der finnischsprachigen Bevolkerung vollzogen 
haben, die auch fur ostlichere Ansiedlungsge
biete finnischsprachiger Stiimme charakteristisch 
waren (P.P. Tretjakow 1966, Chalikow 1969). 
Ausschlaggebend bei diesen Prozessen waren 
Impulse der Kultur des Wolga-Kama- und Ka
ma-Gebietes, die sowohl mit friiheren neolithi
schen Wolga-Kama-, als auch spiiteren Garino
Borer Stammen verbunden waren, welche im 
III. und in der l.Hiilfte des I1.1ahrtausends 
v.u.Z . im gesamten nordlichen Waldgebiet 
Osteuropas yom Ural im Osten bis Finnland im 
Westen die dominierende Rolle spielte IAbb.lI. 
Ihre Nachbarn im Siiden waren verwandte Wo
lossowo-Stiimme, die sich in den westlicheren 
Gruppen eben dieser neolithischen Wolga-Ka
ma-Stiimme herausbildeten. Das geschah aber 
unter betrikhtlichem siidlichem EinfluB, wobei 
als stiirkeres Substrat die Kamm-Gruben-Kultur 
diente (Chalikow 1960, 1969, 1982). 
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