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I. EINLEITUNG 

1.1. Der Zweck der Arbeit. Wăhrend der Vorbereitung der Mono
graphie des Romerka-stells auf dem Gipfel des Hilgels Pomet (Porolis
sum) stiefi ich a,uf ein besonderes Problem, u.zw. die Art und Weise der 
systemati5chen Veroffentli-chung und der moglichst korrekten ia~hâo
Iog1schen Inter.pretierung der im Kastell gefundenen Drehmiihlen. 

Weil die teehnis<Chen und historischen Fragen, die von dieser Kate
gori'e archaologischen Materials erhoben wurden, sich als zahlreilch er
wiesen und die Anzahl der Stilcke verhăltni.smăGig groB war, beschlossen 
wir die sy,stematischc Veroffentlichung in einem gesonderten Studium 
aHer in Parolissum gefundenen Stilcke, zu denen wir auch solche Stiicke 
hinzufilg.ten, die in den Kastellen von Buciumi und Bologa gefunlden 
wurden, veroffentlicht oder nicht. Durch systematische Veroffen.tliichung 
verstanden wir auch die Scha:ffung eines Darste'llungssystems dieser 
\Verkzeuge, in das wir auch die petrographische Bestimmung einbezogen, 
bZ\v. die Bestimmung der Gestei111Sarten; aus denen sie hergestellt wur
den. 

Dieses Studium hat den Zweck, die Verănderungen zu verfolgen 
und. zu werten, die das Vorhandensein dieser neuen, von der .romischen 
Eroberern eingcfUhrten Werkzeuge in der Nahrungsmi,tteltechnik Da
kiens verursachte, die AusmaBe und besonders den Wert und die Foi
gen ihrer „Tătigkeit". Ein sokhes Studi'llJll, g1auibe ich, II"echtfertigt siich 
einerseits ·durch das veroffentlichte Material selbst, andererseits duroh 
clie Bedeutung dieser Werkzeuge im gesel'lschiaftlichen Leben. Ich hoffe, 
daG i::h somit die systemati:siche Veroffentlichung einer Gruppe romi
s{:hen archăologisrchen Materi•als von Porolissum und aus der Provinz 
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Dacia Porolissensis im aHgemeinen vervoUstandigen kann, auBer den 
bereits erschienen: Schlilssel (Gudea - Matei 1981), Fibeln (G1tdea -
Lucăcel 1979), beineme Haiarnadeln (Gudea - Bajusz 1990), Perlen 
(Gudea - Bajusz 1982), Gefaf3e mit gestempe1ter Verzierung (Gudea 
1980), emaiHierte Beschlage (Gudea - Tamba 1992), eiseme Waffen 
(Gudea 1991; Gudea 1994) usw., die zusammen ein genaueres Bild des 
Wertes der dako-romischen Sachkultur und ihres Beitrages zur Qua
lităt der Romaniisienmg in der Provinz erlauben. In diesem Sinne ist 
die systematische Da!l'Stellung dieser Gruppe von Werkzeugen und die 
h:i&torische Interpretierung ihres Erscheinens sicherlich von besonde.rer 
Bedeutung (und nilcht nur fiir die Provinz Dacia Poro'lissensis), sowohl 
von einem rein ,technisch-archaologischem Standpunkt au.s, als auch, 
und insbesondere, durch den Versuch der historischen Deu1tung und 
ohronologischen Eingliederung. 

1.2. Der heutige Kenntnisstand iiber Drehmiilen und iiber die 
Nabrungsmitteltechniken in den dakischen Provinzen. 
Archăologen und Etnograpben liber Drehmiihlen 

Es wurden sehr wenige Stilcke aus dieser Gruppe veroffentlicht, die 
aus den dakischen Provinzen stammten. Im allgemeinen wurden sie we
der gesammelt, noch sys.tematisch aufgezeichnet; meist wurden si,e ein
f.ach aurfbewahrt ocler hier und da in Museen oder Depots ver'lassen und 
sehr selten wurden sie ails Ausstellungssti.icke verwendet. 

In der Provinz Dada Porolissensis wurden einige Drehmilhlen aus 
dem Kaste11 von Buciumi veroffentlicht (Gudea 1972, S. 83-84), von 
denen manche auch mit Fotos veroffentli~ht wurden (Gudea 1972, Taf. 
CXXV, 5-7). Den Steinen wurdc auch ein eiserner Bedienungsarm 
hinzugefilgt (Gudea 1972, Taf. CIII; 3). Andere Stilcke wurden aus den 
ă1teren Funden von Porolissum veroffentlkht, alsa ohne genauen Fun
dort, ohne Abbildung und ohne systematische Bes.chreiibung (Gudea 1989, 
s. 796-797). 

Aus der Provinz Dacia Apulensis wurden einige Stilcke aus den 
landlichen Siedlungen von Guşteriţa - Sibiu, Ocna Sibiului und Ve
seud - Agnita veroffnetlicht (Branga 1978, S. 118-119), von denen 
eines auch Abbildung hat (Branga 1978, S. 118, Abb. 15). In derselben 
Arbeit werden auich Fragmente von Drehmiihlen ;:ms mehreren Ort
schaften aus dem Siiden Sieib.enbilrgens erwah.nlt, die sicli im Brukenthal
Museum aus Hermannstadt befăn<len: Chirpăr - metia; Ruşi - meta 
und catillus; Şelimbăr - ca,tillus; Şura Mi.că - catillus, Veseud - m.eta 
und catillus; Ocna Sibiului - catillus (Bmnga 1978, S. 117). Weitere 
Stilcke wurden VOIIl I. Glodariu aus der lândlichen Siedlung von Slim
nic veroffentlicht '(Glodariu 1981, S. 22, Abb. 3 - catillus; S. 80-81, 
Abb. 79/7 - meta; S. 50, Abb. 52/24 - catillus}, wie auch von Ruşi -
Dealul Mesteacănului (Glodariu 1981, Abb. 75/13). Es wurden noch 
Drehmilhien von Cristeşti (Popescu 1956, S. 157, Abb. 94/1 a-b; 2 a-b, 
3) und von Deva - Dealul Dejan (Macrea 1969, S. 308) veroffent:licht. 

Aus der Provinz Dacia Malvensis wer<len DrehmilhLen ganz ;-illgc
mein erwăhnt, insbesondere aus der landli1chen Siedlung von Coroiul 
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J\"ou (darunter au:ch eine volls.tăndige Drehmiihle) und eine mit Tieren 
betriebene Milhle in Sucidava (Tudor 1'958; S. 66-67; Tudor .1978, S. 
72). YVeitere Drehmilhlen sind noch von Romula (Tudor 1968, S. 79) 
und CJmpulung-Muscel (Popescu 1970, S. 250, Abb. 3) bekannt. 

Besondere Aufmerksamkeit widmete den au13erhalb cler Provinz 
D:,ki . .m gefundencn und aus dem 1.-3. Jh.n.Chr. stammenden Dreh
muhlen cier GroGwardeiner Forscher S. Dumitraşcu (Dumitraşcu 1986). 
Dic beiden Kapitel, dic cr den Drehmilhlen dakischer (1. Jh. - 106 n. 
Chr.) (Dumitraşcu 1986, S. 23-27) und romi:scher Zeit (106-602 n. 
Chr.) (Dumitraşcu 1986, S. 27-30) widmet, stellen iausfi.ihrlich 11 bzw. 
4 Sti.icke dar, zusammen mit ziahlreichen technischen Bemerkungen. Der 
Verfasscr unterstiltzt die Hypothese cler Existenz eines dakischen Typs 
von Drehmilhlen, dcn er isogar zu definieren versuchte (Dumitraşcu 
1986, S. 26-27). Bezilgli:ch der in die Rlomerzeit datierbaren Sti.icke 
geht er von einem Quasirepertoire der in der Provinz, auBerhalb der
selben und in der Provinz Moesia Inferior entdeckten Drehmi.ihlen aus 
(Dumitraşcu 1986, s. 28-29 und Anm. 46). Nachdem er einige Unter
schiede zum dakischen Drehmiihlentyp festhălt, zeigt der Verfasser die 
Vorteile des rc:nischen Typs unici versucht sogar, das Dase.în von W-erk
stătten zur Bearbeitung von Handmiihleri. in der Provinz zu suggerieren. 
Das gegebene Beispiel ist cler Steinbruch von Deva - Dealul Dejan 
(Dumitraşcu 1986, S. 29-30). Die Steine von einer Drehmiihle in Mu
seum von Oradea stammen, laut dem Autor, aus den Provinzen Dacia 
Porolissensis und Apulensis. 

In allen Fallen wurde also die Veroffontlichung der Sti.icke un
methodisch durchgefilhrt. Diese Werkzeuge wurden ganz einfach vor
gestellt, mit einfachen Beschreibungen, ohne technis,chen Kommentar 
und ohne Prăzisierunge-n zu ihrer „Produktion". Die AI'IChăologen be
schrănkten sich darauf, ihn Vorkommen festzustellen. D. Tudor behaup
tete, daB die Drehmilhlen in Dada Malvensi6 in den Kastellen weniger 
zahl:reich waren, weH în diesen Bauten eher mortaria verwendet wurden 
(T11dor 1958, S. 66). Einige Festsrellungen technischen Charakrt:ers auBerte 
N'. Branga (Branga 1978, S. 118-119), u.z.w.: die Abplattung der ro
misc:hen Drehmilhlen im Vergleich zu den dakischen erlaubte ein bes
seres Mahlen, verlăngerte den Vorgang und ermoglichte da:s Herstellen 
b2sseren Mehls; es ga:b wahrscheinlich zwei Zentren der HerstelJlung von 
Drehmilhlen: eine-s in Hoghiz (Kreis Braşov), das andere im Trascău
Gebirge (Kreis Alba) (Branga 1978, S. 117, Anm. 23). In, seinem Hand
buch der romischen Archiiologie gibt D. Tudor (Tudor 1976, S. 189-
190) schr einfache Erk'lămngen i.iber die betden Miihlengattungen, Dreh
mtihlen (Tudor 1976, Abb. 74) und von Tiercn angetriebene Mi.ihien 
(Tudor 1976, Abb. 75). 

Die Ethnogr2-phen, .gen,.rner zwei von ihnen, gingen dus Problem 
cler romischon Milhlen griindlicher an, indem sie die Zei:tskala herab
gingen und diese Sti.iicke als einen · Faktor der ethnographischen Konti
nuitat behandelten. Von den Studien, di~ diese Werkzeuge betrachteten, 
sind jene von C. Bucur (Bucur 1979; Bucur 1979a) hervorzuheben. 

Im ersten Studium (Bucur 1979) vensuchte der Verfasser eine erste 
Gruppierung der romischen Mi.ihlsteine, 0ber naich sehr labilen Kriterien 
und aufgrund -einer kleinen Anzahl von Sti.icken. lch mu.B i.ibrigens un-
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terstreichen, daB das Thema der Arbeit die Wassermilhle war und daf\ 
die Drehmilhlen nur beiJăufig behande1t wurden, filr den Vergleich 
bezilglich des Betătigungsprinzips. Der Autor identifizierte drei Grup
pen von Drehmiihlen, je nach der Art und Wei,se ihrer Benutzung 
(Bucur 1979, Taf. II, 12.1.2.1-12.1.2.4) und in zwei Gruppen nach der 
Bauweise (Bucur 1979. S. 124). So'l.'che KriteTien erzeugten jedoch keinc 
Typen, sondem eventuell Varianten (siehe unten, Kapitel II.2) und ili1 
F.a'lle der Drehmi.ihle mit Entfer.ner (12.1.1.2) ist die Darstellung fals.eh. 
Im zweiten Studium mia.chit; C. Bucur (Bucur 1979'a, S. 186, Abb. 13, 16) 
einige einfache Bemerkungen beziiglich der von oben nach unten iiber
tragenen Bewegungsenergie, bezilgliich der Ursachen des Vorhanden
seiru; der Offnung in der meta und bezilglich der Zentrienmgsvleise der 
Stiicke. Besonderer Bedeutung erfreute skh eine in Histria (Niedermoe
sien) entdeckte von Tieren angetriebene Miihle, die R. O. Maier (,\1aier 
1973, S. 237-258) veroffent1ichrte und mit guten Anailogien kommen
tierte, Arbeilt, in d~r auch ich gute Analogien filr den Fall von Poro
lissum fand (siehe unten II.3). 

Die FachUteratur ist im allgemeinem arm ,an Angaben i.iber Dreh
miihlen. In den groBen Enzyklopădien fund ich nur grundlegenden In
formationen und die Erwăhnung ihres Vorhandenseins und ihrer Bc
nutzung in den antiken schriftlichen Quellen: Baudrilart 1904, S. 1840; 
meta; Baudrilart 1904a, S. 1960-1962: mola; DIVR 1976, S. 504-503: 
met'a und DIVR 1976, S. 140: catiUus. 

In den Arbeiten zur Tomischen Technik und Technologie wurden 
die Drehmilhlen nur aUgemein behandelt. K. D. White besprach das 
Problem in zwei Arbeiten. In der ers,ten (White 1975, S. 12-18) er
wăhnt er die Drehmilhlen im Kapitel zur Ausriistung der romischen 
Landwirtschaftsfarmen, aber nur aufgrund der literarischen Quellcn. 
In der zweiten (White 1984, S. 63-67) ste'11t er kurz die chronologische 
Entwicklung der Drehmilhlen insbesondere aufgrund der Hterarischen, 
aber auch der archăologischen Quellen dar, aber immer noch auf eincm 
allgemeinen Niveau. 

Eingehender behandelte diese Stiicke L. A. Moritz in einer Son
derarbeit liber Milhlen (Moritz 1958). Die Arbeit fuBt auf den litera.
rischen Que'llen, stellt aber auch einige Darstellungen auf Monumenten 
vor (Moritz 1958, S. 103-121) und besondeirs von Tieren angetriebenc 
Mi.ihlen (Moritz 1958, S. 74-,-103). 

Aus der Provinz Britannia wurden weniger Drehmilhlen veroffen t
licht. Einige erSJChienen in Museunissammlungen (Robertson - Scott s.a., 
S. 25), andere in Monographien zu Kastellen (Birrens: Robertson 1975, 
S. 103, Abb. 27/1-7) oder zu Zivilsiedlungen von Kastellen (Verula
mium: Frere 1972, S. 158, Abb. 59). 

Von den :als Modell ausgewăhl.rt:en 1a1"chăologis•chen Arbeiten mufi 
ich nur e:nige erwăhnen: H. Jacobi (Jacobi 1912) und D. Baatz (Baatz 
1994). Der erste ging von etwa 100 Steinen aus, die in den Kastellen 
von Saalburg, Zugmantel, Stockstadit, Niederbieder gefunden wurden, 
denen er noch andere Elerrlente der Drehmilhlen (au.Ber den Milhlstei.:. 
nen) hinzufilgte: A,chsen, Fixierarme usw. Der zwei,te befaBte sich nur 
mit den auf der Achse angebmchten Dosierkegel, die die Getreidemenge 
regelten, die aus dem Miihlentrichter zu den Steinen hin flofl. Dies· . ist 

., 
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ein sehr bedeutendes Studium, das die Neubestimmung von Stiicken 
ermoglicht, die ,alLgemei:n als Waffen betrachtet wurden (siehe unten). 
Ausgehend von seinen Fests.tellungen konnten auch wir e1ne Reihe von 
Stiicken „umqualifizieren", die UI"Spri.inglich als Speerspitzen galten. 
D. Baatz, der die bedeutung der Drehmiihlen erfafite, setzte ihre Unter
suchung fort. In einem neuen Studium (Baatz 1994a) stellt er systema
tisch (zum ersten Mal!) 5 Drehmăhlen dar, davon zwei flaiche (Hebel
mii.hlen) umd dîiei ~o!tier-ende (Drehmiihlen) (ei.ne davon von keltischem 
Ty!l)). 

In seiner zweiten Arbeit schlug D. Baatz (Baatz 1994a) iibrigens die 
erste systematische Beschreibung einer Drehmiihl-e vor, zusammen mit 
cler Art un<l Weise der gra,phischen Da·rstellung. Dieses System beein
fluBte zum Teil auch mich. J.ch ergreire die GeJe.genheit, um mich hier 
bei Herrn D. Baatz fur die geleistete Hilfe zu bedanken und um die 
Hoffnung auszudriicken, daB er an diesem Beginn eLnes Studiums Ge
fallen findet. 

Als er mi,t seiner bekannten Freund'lichkeit einige Fmgen beantwor
tete, die ich ihm zu diesem Thcma sitellte, suggerierte mir D. Baatz, 
die wichtigsten technischen Aspekte, die bei Drehmii.h'len zu studieren 
sind: das Material, :aus dem sie bestehen, der Durchmesser, die iBetăti
gungsweis1e, die Art und Weise der Vorbereitung des aktiven Tei:ls und 
die Zentrierung der Stiicke. Er erklărte mir eingehend fast die Rolle 
un'..! BedeUJtung jedes Aspekts, manichmal mit Beispi,elen aus der Erfah
rung der eigenen Forschung und mit desofteren unveroffentlichten Sta
tistiken. Ich ergreife hier die Gelegenheit, um mich bei ihln zu bedanken. 

Zahlreiche Angaben zu Miihlen und td.er Lebensmittelproduktion 
bietet eine Reihe von Werken mit aUgemeinem Charakter, wie z.B. je
nes von N. Lascu (Lascu 1965, S. 441--442). Der Verfasser entnahm den 
schriftlkhen Quellen zahlreiche Daten zum Vorga:ng der Nahrungszube
reitung: a. HersiteUung von Weizen '(Lascu 1965, S. 21-24); b. Dreschen 
(Lascu 1965, S. 24-25); c. Aufbewahmng des Weizens (Lascu 1965, S. 
25); d. Herstellung von Mehl durch Mahlen (Lascu 1965, S. 25); e. Brot
backen (Lascu 1965, S. 220-222). 

Das Herstellen des Mehls fand hauptsaichli,ch mit HiJfe der Dreh
mi.ihlen statt, aber :auch mit Milhlen, die von Tieren oder vom Wasser 
in Betrieb gesetzt wurden. Die Bau- und Funktionierungsgrundsătze 
waren dieselben. Verschieden waren nur die Au.smaBe und die Bewe
gun.bsgestchwindigkeit. Das erha1tene Mehl (farina) ist von geringer Qua
lită1:. Es enthielt einen hohen Prozentsiatz von Sand und Steinchen, die 
von der Abnutzung der Miihlsteine oder sogar von der Tenne stammten. 
rm gutes Meh1 zu erhalten, mu!B-te das erhaltene Produkt gesiebt wer
den. Die Kleiemenge war groB. Durch diesen Vorgang wurden drei Mehl
qualităten erhalten: polen - sehr gutes Mehl; siligo - mittelmăfliges 
Mehl; cibarium - Mehl mit Kleie. Plinius d.Ă. (Historia Naturalis XVIII, 
14) erwahnt die Vorbereitungen fiir die Herstellung von gutem Mehl 
~polen): 20 Pfund Weizen/Gerste (6,540 kg), 3 Pfund Flachssamen 
(0.981 kg), 1/2 Pfund Koriander (0,164 kg) und ein acetabulum Salz 
(0,068 kg) werden gerostet, danach mit der Drehmiihle gemahlen. 

Es wird angenommen, daB diese molae manuariae gewohnlich ent
weder au:f einem Tisch, oder auf einer Platte des FuBbodens festgema:cht 
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waren. Wahrend der Verlegung del" Militareinheiiten wurden die Mi.ihl
steine mi!t Wagen transportiert. Es wird noch angenommen, daB in den 
Lagern jedes contubernium (Gruppe von 8 Soldaten, die zusarnmen 
wohnten) eine Drehmi.ihle hatte; daB die Drehmi.ihlen aus keiner Wohn
ung fehlten; da.B der Weizen fi.ir das Erhalten guten ·Mehls mehrmals 
gemahlt wurde. Es ist bekannt, da.8 die kleinen Drehmi.ihlen von einer 
etnzigen Person betrieben wurden; die grofleren von zwei Personen. Im 
allgemeinen wuroe die Arbeit an den Drehmi.ihlen als schwere „Strafe" 
betrachtet. 

Die von einer einzigen Persan betriebenen Drehmiihlen wurden 
mola trusatilis, mola manualia ode!r mola manuaria genannt (Baudrilart 
1904; Baudrilart 1904a). Die groBeren Mahlvorrichtun.gen wunlen mola 
asinaria oder mola iumentaria genannt (Baudrilart 1904, S. 1961). 

Aus den schriftlichen Quellen gehtJ hervor, daB der Weizen in ro
mischer Zeit die Grundnahrung war. Cato d.Ă. (De agricultura .. .) 
empfahl fiir die Skliaven der landwirts.chaftHchen Farmen eine tagliche 
Ration von 620-980 g Weizen, 1/4 1 Wein und einmal im Monat 1/2 I 
Ol. Die romischen Soldaten erhielten eine tăgliche Ration von liber 
1 kg Weizen. Der bekannte Militărhistoriker Vegettius, der am Ende des 
4 Jh.n.Chr. lebte (Epitome rei militaris III, 3) empfahl als strikt notwen
dige Nahrungsmittel. der Soldaten (die keinesfalJ,Ls fehlen durft1:en) Wei
zen, Wein, Essig und Salz. Am Ende des 1. Jh.n.Chr. war der Preis des 
Weizens 12 Asse fi.ir ein Modius (6,5 kg) (vgl. Tacitus, Anales 15, 39). 
Um die Mitte des 2. Jh.n.Chr. war dell"' Preis tles Weizens in Italien 
8,75 librae (Duncan - Jones 1982, S. 156-223). 

Es scheint, da.8 die Ausfuhr (bzw. der Handel) mit Drehmiihlen sehr 
ausgedehnt war. D. Baatz schrieb mir, d'aB die Drehmi.ihlen aUIS Basalt 
von Mayen in den Lagern und Siedlungen im Rhein,tal haufiger sind. 
Ebenfalls aus diesem Basalt waren auch die Sti.icke, die nach Britannien 
oder ins :flreie Germanien ausgefilhrt wurden. In unserem F.all wird die 
oben erwahnte Bemerkung von N. Branga bestăti,gt, daB die Gegend 
von Hoghiz ein Produktions- und Ausfuhrzentrum fur Drehmiihlen in 
alle dakischen Provinzen gewesen sei. D. Dimitraşcu, der oben zitiert 
wuride, schlug ebenfalls als Produktionszentrum fiir Drehmi.ihlen die 
Steinbrilche in de!l"' Umgebung der Stadt Deva vor. Wichtiger ist aber 
seine Fest.stellung, daB die romerzeitlichen Drehmiihlen im Museum 
,,Ţării Crişurilor" in den dakischen Provinzen hergestellt wurden. 

1.3. Die Mittel, die der Arbeit zugrunde Iiegen, waren 112 Stiicke. 
Die meisten. stnd fragmentărisch. Pmktisch haben wir kein als solches 
gefundenes vollstăndtges Werkzeug. Davon sind 109 mit der Hand be
triebene Miihlen, sehr wahrscheinliich fi.ir eine einzige Persan. Zwei sind 
Drehmi.ihlen fiir zwei oder drei Personen. Ein einziges ist ieine von 
Tieren betriebene Mi.ihle. Von den 112 Stiicken stammen 69 von Po
rolissum, dem dako-romischen Komplex (Nr. 1-68, 112), insbesondere 
aus dem Kastell auf dem Gipfel des Hi.igels Pomet. Zehn Sti.icke stam
men aus dem Kastell von Buciumi (Nr. 69-78), aichtzehn aus dem Kas
tell von Bologa (Nr. 79-96), vier Stiicke aus der dakischen Siedlung auf 
der Mă.,,crura Moigradului (Nr. 97-100) und elf Stiicke aus der dakischen 
Siedlung von Şimleu! Silvaniei-Măgură (Nr. 101-111). Abb. 1. 



1236 NICQLAE GUDEA 

AuJ3er den oben genannten theoretischen fofocmationen (siehe auch 
die Lilteratur am Ende) waren bei der AusarbeHung des Studiu.ms von 
besondrerer Bedeutung die solcherartigen Werkzeuge, die aus archâolo
gischen Grabungen in besser erfors:chten Provinzen stammen: Britannia 
(Frere 1972, S. 158-159; Robertson 1975, S. 103), Germania (Jacobi 1912; 
Baat'Z 1994). Wir wersuchten nicht, die Informationen zu de-n Drehmilh
le:i. zu veraHgemeiJnern, weil die Milhe zu groB und der wissenschaftliche 
Gewinn sehr klein gewesen waren, da sehr wenige solche Weirkzeuge 
veroffentlicht worden sind. 

I.4. Die Arbeitsmethode. Urn diese Werkzeuge systematisch darzu
stellen, pa.Bten wir ihre Beschreibung dem Darstellun,gssystem CSIR 
an, so daB alle notigen technischen Elemente, wie auch die Angaben 
bezi.iglich des Fundes und die chronologischen Daten klar- hervorgehen. 

Um die Stticke vom Standpunkt des Baus aus besser einzugliedem, 
stellten wir ein theoretisches Typologie.ystem auf (siehe Ka;pitel II.2), 
in das wir alle un.sere Stilcke eingliederten. Das System umfa:Gst alle 
mi:iglichen Kombinationen, um eine Drehmilhle zu bauen. !'eh hoffe, daB 
somit di'ese im Leben der Menschen wichtigen, aber bisher von den 
Archăologen ziemlkh vernachlăiligten Werkzeuge ein bedeutendes Ar
bci1tsmaterial werden konnen. 

Die Stucke wurden in der Nummerierung nach der oben erwăhnten 
Reihenfolge der Fundorte eingereiht. Auf den ursprilnglichen Tafeln 
sind die Stlicke im MaBstab 1/4 dargestellt worden und sie erschienen 
hcim Drucken im Mafistab 1/8. Alle Stilcke wurden graphisch erganzt, 
einige weniger, andere mehr, je nach dem Erhaltungszustand. Dort, wo 
das Fragment es erlaubte, wurde die Rekonstruktion so durchgefi.ihrt, 
daD das Stilck typologisch eingeglieder.t werden konnte. Um den Wert 
der romis,chen Werkzeuge hoch mehr hervozuheben, habe ich dem Re
pertoire auch solche Stilcke aus d,en dakischen Siedlumgen von Moigrad 
(Măgura) und Şimleu Silvaniei (Măgura) hinzugefi.igt und werde sie 
kurz bes,prechen. Ich hoffe, daB i,ch auf dîese Weise die Vorteile des ro
mis-chen Typs des WeTkzeugs werde hervorheben konnen, aM auch die 
Tatsache, daB dakische Werkzeuge in Siedlungen auch na,ch der romi
schen Erorberung weiterhin verwendBt wurden. 

Bei der Beschreibung der romerzeitlichen Drehmi.ihlen verwendete 
ich folgende Angaben: d - Durchmesser; dp - wahrscheinli,cher Durch
messer; L - Lănge; Lp - wahrscheiinliche Lange; I - BreHe; Ip -
wahr'.scheinliche Breite; Ib - Breite der Bordilre; hm - Hohe des 
Sti.ickes am Rand. Es wurden .folgende Begriffe benutzt; dur-chbohrte 
Offnung; Offnung, die <las ganze Stilck durchbohr.t; eingedrungene 
Ofînung-Offnung, die nicht die ges:amte Di-cke des Stilckes durchdringt; 
Filhrungslasche - rechteckiges Metallstfrck, das im Zentrum des catil
lus befestigt wird und eine Offnung fi.ir die Achse aufweist. 

Bei der Beschreibung der dakischen Stilcke verwendete iich folgende 
Ang.aben: DBU - Durichmesiser der grof..en Basis des Kegelstumpfes des 
beweglichen Steines; Dbu; Durchmesser der kleinen Basis des bewegli
chen Steines; Hu - Hohe des Randes des Kege'1.stumpfes; He - Hohe 
des Kegelstumpfes in der Mitte; Dgu - Durchmesser der Antriebsoff
nung; DBF - Durchmesser der groBen Basis des Kegelstumpfes des 
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festen Steines; Hfm - Hohe am Rande des Kegelstumpfes des festen 
Steine.s; Hfc - Hohe in der Mitte des Kegestumpfes das .festen Steines; 
Dgf - Durchmesser der zentralen Offnung; H ,cipu - Hohe des un
teren Kegels des bewegliichen Steines; H ci:pf - Hohe des unteren Ke
gels des festen Steines; D ci - Hohe des lllilteres Kegels. Im Falle der 
dakischen Dr:ehmi.ihlen verwendete kh die klassischen Bezeichnungen 
fi.ir die Steine nicht. Fi.ir den unteren tSein benutzte ich den Begriff 
unbeweglicher Stein, fur den oberen bewegliicher Stein. 

Im Sommer des Jahres 1995 erfreute kh mich der Mitarbeit einiger 
Studenten und Absolventen des Technischen Instituts aus Cluj-Napaca 
von den Abteilungen Bau, Architek,tur und Mechanik. Die Architektur
studenten befaEten sich mi.t den monumentalen Resten (Săulen, Kapi
te11en, Basen usw.). Die anderen beschăftigten silch insbesondere mit 
den Drehmi.ihlen, wobei di·e mechanischen Fragen in Verbindung mit 
diesen Werkzeugen be5onders betont wuden. kh mul3 hi.ier dein beson
deren Beitrag des Studenten - heute Ingenieurs - Pavăil Laurenţiu 
(Zalău) hervorheben, der auch die graphischen Rekonstruktionen der 
von Tieren angetriebenen Mi.ihle (Kapitel II.3) ausarbeitete und in 
dessen Text sich sehr wenig eingriff. 

II. ·FESTELLUNGEN TECHNISCHEN CHARAKTERS 

11.1. Vber das Material, aus dem die Miihlsteine gearbeitet wurden. 
AuBer der besonderen Untersuchung, das in dieser Beziehung von der 
Geologin Crina Tarcea (siehe unten) ausgearbeitet wird, stelle ich kurz 
einige Angaben zu diesem Aspekt zusammen. 

a. Die romischen Drehmi.ihlen wurden entweder aus Sedimentges
tein (Sandstein, nummuliithischer Kalkstein) oder, und besonders, aus 
vulkani:schen Gestein (Tuff) hergestellt. Dieses letztere Gestein bieteit 
einige Eimheitlichkeit, obwohl die Sti.icke wegen der Oxydierung ver
schiedene rotliche Tone erhielten. Der vulkanische Tuff hat den Vor
teil, da.G er sich, so ;leicht zerstort, dafl also keine so grofi-e Menge an 
Sand und Stein ins Mehl gerat wie im FaHe von SandS!tein. 

b. Die Herkunft der Steine ist ortlich. Die Gegend und Porolissum 
bildet vom geologi.schen Standpunkt aus eine Kombination von Sedi
ment- und vulkanischen Gestein . 

. c. Wir haben keinerlei Angaben liber das Vorhaindensein von Werk
srllitten zur Herste1lung der Drehmi.ihlen in Porolissum. Mah kann aber 
aufgrund der Analysen schluGfolgern, daB <las Gestein, aus dem die 
hiesigen Sti.icke hergesteLlt wurden, lokal ist. Im Falte des Kastells von 
Bologa (das sich in einer an vulkanischen Gestein sehr reichen Gegend 
belindet) kann dasselbe festgestellt werden. Eine sehr wichtige Be
merkung ist, daB es in Bologa keinerlei Drehmi.ihlen aus Sedimentgestein 
gibt. Dies konnte eben darauf zuri.ickzufi.ihren sein, dafl die Gegend Po
ieni-Bologa von vulkainischem Gestein beherrscht wird und demgemăG, 
daB die Drehmi.ihlen an Ort und Stelle hergestellt wurden. 

d. In enger Verbindung mit dem Material, aus dem sie bestehen, 
sind die Ausmal3e der Sti.icke. Weil ich hauptsachlich mit Fragmenten 
arbeitete, wurde kein Sonderkapitel fi.ir die Piobleme in Verbindung 
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mit den AusmaiBen eingefiihrt. Es ist aber moglich, da.B in einer nach
sten Phase jene, die si-ch weiterhin mit den Drehmi.ihlen befassen wer
den, genotigt sein werden, auch diese Elemente im. eine umfangreichere 
DiskuS!Sion einzuflihren. D. Baatz, der 62 Drehmlihlen aus den Kastellen 
von Saa1burg und Zugmaintel (Germania Superior) untersuchte, bildete 
drei GruR})en von Sti.i:cken, je nach den AusmaBen: 1. d = 34,5 cm; 
2. d = 39,5 cm; 3. d = 41,9 cm. Ausgehend von dieser Ein.teilung bil
dete ich flinf Gruppen naich den AllismaCen: G1 : mit d bis 35 cm; G 7 
mit d zwischen 36-40 cm; G3 mit d zwrschen 41-45 cm; G4 mit c.l 
zwischen 46-50 cm; G 5 mit d gro.Ber als 50 cm. 

Die Verteilung der Sti.icke auf diese Gruppen ist wie folgt: 
G1 : 11 (28), 15 (34), 21 (34), 23 (34), 33 (33), 41 (33), 71 (34), 75 (35), 

76 (33), 93 (3~). 94 (32), 95 (32) 
G 2 : 1 (40), 2 (40), 5 (36), 6 (38), 7 (40), 8 (38), 13 (40), 14 (38), 17 (36), 

19 (40), 20 (40), 24 (40), 26 (40), 27 (36), 28 (36), 29 (40), 30 (40), 
31 (40), 32 (40), 34 (40), 35 (40), 36 (38), 37 (40), 38 (36), 40 (36). 
41 (40), 44 (36), 45 (36), 46 (40), 47 (36), 50 (36), 51 (38), 52 (38), 
53 (36), 34 (40), 55 (36), 38 (38), 60 (40), 61 (38), 62 (36), 63 (40), 
64 (36), 65 (36), 67 (36,5), 69 (36), 70 (38), 72 (40), 74 (36), 78 (36), 
79 (38), 80 (38), 81 (38), 82 (38), 83 (38), 84 (40), 85 (38), 86 (38), 
88 (38), 89 (40), 90 (38), 96 (38). 

G3 : 4 (42), ,10 (44,8), 12 (42), 22 (44), 42 (44), 48 (44), 49 (42), 59 (44), 
68 (45), 73 (41), 87 (42), 92 (42), 96 (42) 

G 4 : 16 (48), 18 (48), 39 (48) 
G 5 : 9 (54), 66 (54) 

Es ist sehr wahr, daB diese Eintei1lung wegen des fragmentăris1chen 
Zustandes der Stlicke, mit denen wir vorgingen, nicht genilgend sicher 
ist. Aber es ist eben.so deutl:i,ch, daB die1 Gruppe G 2 die me-i'Siten Stlicke 
umfa:Gt, was entweder mit dem Material, aus dem sie hergestehlt wurden, 
in Verbindun.g gebracht werden konnte, oder aber mit der Kraft, die 
notig war, um sie zu betătigen. Die Verbindung mit den Gesteinstypen 
kann nicht gemacht werden; obwohl wi~ versucht haben, schien es uns 
noch nkht aussagekraftig flir eine Diskussi,on. 

e. Die Betătigung,sflăche der Drehmlihlen nimmt ebenfalls keinen 
wichtigen Platz in der vorliegenden Untersuchung ein, uind dies aus 
zwei Griimden. Erstens, we:il. wir von der Annahme ausgingen, daB die 
Sti.icke, die wir veroffentlichten, abgenutzt waren und das Ergebnis 
nicht aussagekră:fitig flir die Einteilung der Vorbereitungsweise ware. 
Zweitens, weH ich niicht die Moglichkeit, hatte, diesen Aspekt einge
hender wiederzugeben und zu untersuchen. 

Ich mu:13 amber unterstreichen, da:6 ich im allgemeine zwei Arten 
der Vorbereitung des aktiven Teils identifizierte: 

a. mit radiaier Schărfung; die Riefen gehen von der zentralen 
Offnung aus 

b. mit sektoriertelr &harfung (mehrere Sektoren: 2-3-4-5), deren 
Spitzen ebenfalls im theoretischen Zentrum des Laurers zusammen
kommen. ,. 
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Dieser technische Aspekt wird neu studiert werden milssen, beson
ders mit Hilfe detaillierter Fotoo, die dann gezeichnet und auf dem Plan 
der Gerăte wiedergegeben werden. 

f. Eines .der Probleme, die ebenfalls mit dem Material, aus dem 
cJiie Sti.icke hergestellt ,vurden, und mit ihren AU5maD.en in engerl Ver
bindung steht, ist die Zentrierung der Tei-le der Drehmilh1e. Die Zen
trierung des Lă:uf,ers (catillus) war aus zwei Griinden notwendig: a. um 
eine langwierige Benutzung des Werkzeuges zu ermogli,chen und b. um 
eine hohere Qualităt des Mehls zu sichern. Wenn er nicht zentriert war, 
bewegte si-ch dieir obere (bewegliche) Teil seitlich (links-rechts), zerstorte 
die Riefen und verschlechterte das Mehl, dur,ch Vermilschung mit zu 
viel Stein. Eine solche Bewegung garant.ierte auch die Komung des 
Mehls nicht mehr. Aus diesen Grilnden wurde auf dem Laufer eine 
metallene Filhrungslasche fixiert. Diese wurde am Stein entweder in 
ein Lager oder ohne Lager angebracht, hatte aber an den Enden spitze 
Năgel, mit denen es am Gerăt festgehalten wu:r'de. Die Filhrungslasche 
hatte eine zentrale Offnung. Durch di·ese filhrte eine Achse aus Eisen 
oder Hartholz, daJS im Zentrum des Stănders befestigt wurde. Dies ge
schah mi-t Hilfe von B1'ei im Falle cler eisernen Achsen oder durch Ein
dilbeln im Falle der holzernen. 

g. Die Art und Weise der Bediemmg des Lăufers war verschieden. 
Als allgemeine Bemerkung konnen wir jetzt festhalten, da.B im Falle 
cler Drehmilhlcn aus harten, weniger brilchigem Stei,n der Bedienungs
griff sowohl an oberen Teil des Gerătes ahs auch seitli'ch angebracht 
werden konnte. Im Falle cler Stilcke aus hartem und brilchigem Materiail 
oder aus weicherem Stein war der BedienungsgrMf meiJStens am oberen 
Teil. Der Griff ist in aUen bei den untersuchten 6erăten ange.troffenen 
Făllen aus Metall (Ei1S€11) und wurde in die Offnung im Gerat mit ge
schmolzenem Blei festgemaicht. Wir haben aber auch Fălle, in denen 
der eiserne Griff in die Offnung durch Ei:ndiibeln festgemacht wurde, 
ohne Blei. Im Falle der seitlichen Griffe wurde meiistel11S Blei filr das 
Fixieren der Griffe benutzt. 

h. ein andere.s Problem in Verbindung mit dem Maiteirial wăre 
auch di,e Form der Drehmilhlen. Es ist offenskhtlich, daB die StUcke 
aus harterem und inkht brilchi.gem Material sch'lam.kere Formen haben 
und mail'chmal sogar „elegant" sind. Hingegen sind die Gerate aus bTii
chigem Tuff meilstens schwerfăllig und massiv. Aber es ist moglich, 
daC auch die Arbeitsweise der Meister aus den verschiedenen Werk
stătten eine wichtiige Rolle spielte. Wie auch in anderen Himsichten 
jedoch kann dieses Problem nur dann richtig gelost werden, wenn das 
Studium dieser Gerate die Anfangsphase ilberschrHten haben wird. 

11.2. Eine Typologie der Drehmiihlen und ein Versuch c!er typolo
gischen Eingliederung der vorgestellten Stiicke 

Um eine relativ siichere Bezugsbasi zu heben, von der aus wiir di,e 
Ei:nteHung aller urutersuchten Sti1cke dur,chfilhren, inahmen wir als 

·Grundprinz~p filr die typologische EinteHung der Stilcke die Form des 
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(feststehenden) unteren Teils meta an. Nach diesem Prinzip teilen sich 
die Drehmlihlen in zwei Typen ein: 

I. Typ mit flacher Basis. Abb 2 
II. Typ mit kegelformigen Basis. Abb. 3 
Im Rahmen dieser beiden Typen kann eine Reihe von Untereintei

lungen durchgeflihrt werden, je nach: ,a. der Form des oberen Teils 
(catillus); b. der Form der Offnung des oberen Teiles,; c. der Art und 
Weise der Festmachung der Flihrungslasche; d. der Art und Weise, in 
der der untere Teii dur.chbohrt wurde; e. der Art und Weise der Re
gelung des Abstandes zwisichen den beiden Steinen. AU diese Unterein
teilungen stellen Varianten dar: 

I.I. Varianten je nach der Form des oberen Teils (catillus) 
a. mit hoher Bordlire 
b. ohne Bordlire, mit der Wolbung beginnend vom Rand 
:c. ohne Bordlire, kegelstumpfformig, am oberen Teii fla-eh 

1.2. Varianten je naich der Form der Offnung des oberen Teils (ca
tiUus) 
a. rechteckige Offnung 
b. quadratische Offnung 
c. runde Offnung 

1.3. Varianten je nach der Art und Weise der Festmachung der 
Flihrungslasche auf dem oberen Teii (catillus) 
a. in kurzen Lăngskanal mit flachem Boden 
b. in kurzen Lăngskana1 mit vertieften Enden 
c. in I,angen Lăngskanal mit flachem Boden 
d. in langen Lăngskanal mit vertieften Enden 
e. mit zwei sich kreuzenden Kanălen 
f. mit zwei sich kreuzenden Kanălen mit vertieften Enden 

I.4. Varianten je nach der Art und Weise der Durchbohrung des un
teren Teils (meta) 
a. eingedrungene Offnung 
b. durchbohrte Offnung 

1.5. Varianten je na.eh der Art und Weise, in der der obeire Teii 
(catillus) betătigt wurde 
a. mit Betătigung durch eine vertikale Stange neben der Ka111te 
b. mit Betătigung durch ei.ne horizontale Stange, die seitlich 

im Korper des Stlickes angebracht war 
c. mit Betătigung durch eine Seitienstange, die auf dem inneren 

UmriB der Kante verlăngert war 
d. mit gemischter Betătigung 

1.6. Varianten je nach der Art und Weise der RegelungsmogHch
keiten der Entfernung zwischen den beiden Steinen 
a. einfach, bzw. mit direkter Uberlagerung 
b. komplex, bzw. mit der Mogliichkeit, die beiden Elemente vo

neinander zu entfernen 
Aufgrund dieser Typologie konnen einige Bemerkutngen mit tech

. nischem Charakter gemacht werden: 
1. Der GroBteil der untersuchten Stlicke sind u'ntersuchte Teile 

von Drehmiihlen, entweder meta oder catillus, somit konnen nur die 
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festen Teile (meta) in Typen eingegliede~t werden, was uns eine Einglie
derung aller Stfrcke erspart. 

2. Es kann festgestellt werden, dafi im Faille der von,uns untersuchten 
Stlicke zum Typ I die Sti.icke Nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40, 41, 42, 43, 
44, 48, 49, 50, 51, 64, 68, 74, 75, 76, 77, 80, 90, 91, 92 giehăren . .Jn den 
Typ II gl'i,edem isich die Stlicke Nr. 9, 54, 55, 56, 57, j8, 59, 65, 66, 78, 
8!J ein. Wir kănnen aber ein Vorherrschen des einen Typs im Vergleich 
zum anderen nicht richtig ein:schătzen. 

3. Von den Sti.icken, die beide Steine haben (64 und 65), gehort 
das eine zum Typ I, das andere zum Typ II. 

4. Der gr6Gte Teil der Fragmente des oberen TeHs (catillus) gehoren 
zur Variante I.1. a: mit hoher Bordlire (Nr. 1-8, 14, 16-6, 20, 22-35, 
36-39, 60-63, 65, 69, 71, 73, 79-88). 

5. Es sind nur einige, die zur Variante I.I. c: ohne Bordiire, kegel
stumpfformig, flach (Nr. 21, 70, 72) gehoren. 

6. Noch weniger an der Zahl sind die Stiicke, die zur Variante I.I. 
b: ohne Karnte, mit der Wolbung beginnend vom Rand (Nr. 64, 67, 68) 
gehăren. 

7. W enn wir die Sti.icke nach der Form der Offmmg de!S oberen 
Teils einteilen, gehoren die meisten zur Variante I.2. a: rechiteckig 
(Nr. 7, 16, 17, 24, 26, 28-31, 33, 35, 39, 61, 64, 71, 80, 81, 87, 88). Viel 
weniger simi jene, die zur Variante I.2. b gehoren: mit quadratischer 
Offnung (Nr. 21, 34 usw.). Noch weniger sind jene, die zur Variante 
1.2. c: mit runder Offnung (Nr. 22, 27, 32, 36, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 82, 
85) gehoren. 

8. Nach der Ar:t und Weise der Anbringung der Flihmngslasche 
her:rschen zahlenmăfiig die Sii.icke der Varianten I.3. a und 1.3. b vor. 
Sehr wenig an der Zahl sind jene, die einen langen, an den Enden ver
tieften Kanal haben. Auch die Stlicke mit zwei sich kreuzenden Kana.len 
feh1'en nicht, sind aber auflerst wenig. 

9. Die meisten f.eststehenden Drehmlihlenbestandteile (meta) haben 
eingedrungene Offnung. Diese Offnungen i.sind von mehreren Typen: 
zylindrische, gerade abgeschlossene Offnungen (Nr. 40, 42, 46, 48, 49, 
53, 98), zylindrische Offnungen mit abgeru:ndetem Boden (Nr. 15, 41, 47, 
75, 76) und rnnde Offnungen (Nr. 44, 52, 54, 78). Es gibt aber auch zahl
rei1che Stlicke mit durchbohrter Offnung. Diese konnte zyliindruch (Nr. 
9, 12, 55, 58, 59, 65, 66, 67, 78, 77, 91, 96, 97) oder kegel- bzw. kegel
stumpfformig (Nr. 56, 89, 92), oder aber doppelkegelformig se:iin - bzw. 
zwei Kegels,t:iimpfe mit durchbohrten kleine Basen (Nr. 11, 13, 43, 74, 
90). Es gibt sogar eine Kombination der durchbohrten Offnung, die am 
oberen Teil zylindrisch ist, am unteren Teii kegellfărmig mit 'Cler groGen 
Basis nach unten (Nr. 64). 

10. Bezliglich de/5 Antriebs herrschen cHe Stlicke vor, die die Be
tătigungsstange auf dem catiUus, nehen der Bordlire haben. Es gibt aber 
auch einige Stlicke, die seitHch betătigt wurden (Nr. 26, 31, 35, 39, 57, 
64, 71, 72, 82, 86, 88). Es, kann aber keim. wesentlicher Untenschied be
zligliich der Ausmaf.,e zwischen den beiden Gruppen von Stlicken fest
gestellt werden, somH stellt si'Ch ni'cht das Problem der Wirksamkeit 
der einen Betătigungsmethode im Vergleich mit der :anderen oder des 
Sparens von Bewegungsenergie. Es ist aber mogliich, daB die seitiliche 

16 - Acta Mvsei Napocensis, 34.1/199? 
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Anbringung der Betătigungsstang,e auf die Qualillit des Seins, au:s dem 
die Drehmilhle bes:teht, zurilckzufilhren ist. Im Falle der beidcn groBen 
Drehmilhlen (Nr. 67-68) kann man feststellen, daB sie drei senkrechte 
Be-tătigungsstangen hatten, e-benfalLs auf dem catillus, neben der Bor
dil~. \Vir konnten mit GewiBheit €inen e-i:nzigen sicheren Fall einer 
D:rehmilhle mit gemi.schtem Antrieb festhalt1en. Tu hande-Lt sich um da:s 
Stilck Nr. 33, das eingedrungene Offnungen sowohl filr die senkre-chte, 
wie auch fiir die seWiche Betătigungsstange hat. Es gibt aufierdem 
Stilcke, die sich in diese drit-te Gruµpe einglicdern lieBen (Nr. 8, 26-
27), aber ihr fra.gmentarischen Zusitand verhindert uns, Genaueres aus
zusc1gen. 

11.3. Vber die mit Tieren angetriebene Miihlen. Versuche ciner gra
phischen Rekonstruktion der Milhle von Porolissum 
(Laurenţiu Pavăl) 

Die von Tieren an,getriebe:1e Miihle (mola asinaria - mola iu
mentaria), diie auf dem Gebiet der Provinz Dacia Porolissensis,, in Po
roli:ssum, entde,ckt wurde, gliedert sich in die bauliche und die Ausma.Be 
betTeffende Typologie dieser Miihlengattung des gesamten Reiches ein. 
Die archăologisch€n Quellen (das Mahl- und BrothersteUungszentrum 
von Pompeji - vgl. Maier 1973, S. 237-246), die Stiche und Reliefs 
- wie jenes vom Vatikan, z.B. (Maier 1973, S. 244, Abb. 7) bieten 
Angaben liber die bauliche Funktionie:rungsform, die Art und Weise 
dcr technischen Be-dienung und die Art und Weise der Organisierung 
solcher Milhlen. Im Pompeji enthielt das oben genannte Komplex eine 
Reihe von Milhlen, die von Tieren betrieben wurden; in nachster Na.he 
befanden .skh die Gefiille filr den Weizen, da:s Mahl, wi,c auch die Ofen 
zum Brotbacken. Di1eses gut organisi1erte Komplex war von speziali15ieTten 
Sklaven be-treut, die je nach Funktionen beschăftigt waren: Betreuung 
und Anspannen der Tiere (Esel, Pferde), Versorgung mI,t Weizen, Auf
bewahrung und Transport des Mehl's, Backen und Verteilung des Brotes 
(vgl. Maier 1973). 

Bauform. Besonderheiten (IV. 8. 112; Taf. XXXIV) 
Die romischen Miihlen, die von Tieren angetrieben werden, beste

hen, wie die Drehmilhlen, aus zwei Milhlsleinen, eiinem Stânder (meta) 
und eiinem Lăufer (catillus). 

Die meta, der Stănder, die auf einem hohen runden steinernen Pos
tament stand, war kegelstumpfformig; der seitlk:he Teil war konvex, der 
akitive Teil befand să1ch an der ober€'11 Sei-te U111d bildetel 1/3 - 1/4 der 
gesamten Oberflăche. Zum Unterschied von den Stăndern im Komplex 
von Pompeji, die voll ware-n und di1e Spitze verlăngert bis zum Stchlie.!3en 
des Kege1stumpfes hatten (filr die Richtung des Weizens zur aktiven 
Scite hin), ist das Stilck von Porolis'Sum, das s,ich im Museum filr Ge
schkhte und Kunst Zalău be.findet, innen aeer, hat 15-20 cm dicke 
Wănde und ist am oberen Teil durchgeschnitten. Der Schmitt weist ei
nen inner:en Kra.gen auf, der auf dem ăuBeren Umfang mit vier p:risma
tischen Eintiefungen versehen ist, mi.t einer runden Offnung filr die 
Befc:stigung des kegelformigen Deckels, der aus dem oben dargestellten 
Grund zum S2hliefien des Kegelstumpfes notig war. Der aktive Teil hat 
einen besonders glatten oberen TeH. Die Tatsache, daB das Stiick eine 
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innere Hohlung iaufweist, suggeriert, daB man das Ganze abmontieren 
konnte, also die gesamte Mlihle for:tbewegt we,rden konnte. Um sie 
festzumaichen, wurdc die Milhle im Inneren mit einer Mischurng aus 
Erde und Stei:n (Kiies) gefilllt, was es in jedem moglichen 'Obemied
lungsort gab; das Stfr2k wurde daran verhindert, sich zu drehein, in
cţem ein Hoilzbaken durch zwei einander entgege,ngesetzte rechteckige 
Offnungen gefi.ihrt wurde. Die Zentrierung wurde mi;t Hilfe der An
bringung des bearbeiteten Kragens im Inneren, am Boden des Gefăflcs, 
mit einem feststehenden Stilck ăzylindrische flache Platte aus hartl::11 
Holz oder Stein). 

Der catillus, der Lăufer, spezifisch rfunisch, war wahnscheinlich 
sanduhrformig, mit einer dem feststehenden Stein angepaBten Form. 
Der untere Teil, der an den fesitstehenden Stei:n angebracht wurde, bi~
dete das aktive Element, der andere (obere) Teil hatte die Rolle, den 
Weiwn aufzubewahren (MG.hlentrichter) und wurde standig von einem 
spezialisierten Sklaven neu gdiillt. Nach der Abnutzung der aktiven 
.f,'lăche (VergroBerung dur'ch Abnutzung des Bearbeitungsi.Jntervalls, was 
die Vergrofi.erung der Kornung und somit schlechteres Mehl verurscrcht) 
wurde der catillus umgekehrt; der MG.hlentrichter wurde zum aktiven 
Teil (die nicht abgenutzte Flăche) und der ehemalige aktive Teil ,vurde 
zum MG.hlentrichter. 

Auf dem mittleren Umfang des Stiickes von Porolissum. sind zwei 
oder vier rechteckige, quadrastische oder runde bffnungen sichtbar, die 
zur Anbringung der Betătigungselemente (Joch, Rebel) dienten. Manch
mal wu:rden diese bffnungen in ein Metallhand rings um das Stiick ein
gelassen und durch dalS Anziehen eines Lederriemens versteifit. 

Die SaJ11duhr (catilLus) konnte hoch oder niderig sein, je nach der 
Form des feststehenden Stlickes (meta). Die notige Bedingung fur ein 
gutes Funktionieren war das SchlieBen der Ketie, die von der Hohe des 
Postaments und der Entfemung vom Niveau des Postaments bis zu den 
BetătigUrr1gsoffnungen, mit fixen AusmaBen, gebild.ert: wu:rde; die Spann
hohe des Zugtieres (die Hohe des Tires): ungefăhr 1,50 m fur Ese; 1,70 -
1,80 fur Pferde. 

Zum Zwecke der Vorbeugung des Umstiirzens des catillus hatte 
dieser ein Joch, das der ău.8eren Form angepaBt war, durch eine Rei
bungskuppel zentriert, die am oberen Teil des Stănders angebracht war. 
Die VaTiante von Porolissum erlaubt e1nige Uberlegungen zu cliesem 
Thema, auf die wir spater bei der Beschreibung der Rekonstruktions
moglichkeiten zurG.ckkehren werden. Das J och, aus Hartholz, he-stand 
aus vier Teiten, davon zwei seitliche, die dem beweglichen Stein an
gepaBt weren (furca) und die Hilfe eines waagerechten Balkens ange
bracht wurdein. 

Die (bis heute erhaltene) Zusammenfligungsmethode fuBte auf der 
Aufeinanderabstirnmung von bffnungen und Balken im Zusarnmenfiig
ungsbereich (siehe die Tafel mit der Zusammenfiigungsmethode). 

Art und W eise der Funktionierung 
Der in den oberen Teil des catillus (in den MG.hlentrichter) geschiit

tete Weizien wuroe vom oberen Teil des feststehenden Teiles (meta) auf 
die Bearbeitun.gsoffnung hln geleitet; die Bearbeitung ges-chah durch 
die all.măhliche Verkleinerung diieser Offnung und der Drehung der 
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Stfrcke. Am Bnde :der Llffnung is.t der Mahlvorgang abgeschlossen und 
das Mehl flieBst auf de meta nach unten (manchmal hatte die meta 
radial aingebrachte Leitungsriefen, wie im Relief vom Vatikan; vgl. 
Ba1tdriiart 1904). Das Sammeln des Mehls konnte durch mehrere Va
riantein geschehen: direkt auf dem Postament (dieses ko,n.nte auch ohne 
Basis s,ein) in einem Becken, das seitlich in die meta eingelassen ist, 
oder in einer Sondereinrirchtung, von wo es in kleiinere GefăDe geschlittet 
und in die Knetgefăfie getragen wurde. 

Das Antriebselement. Die Zugkraft 
Wie bereits gezei,gt wurde, besafl der catillus die zwei oder vier 

Llffnungen fi.ir die Zusammenfligung der Betatigungse1emerute. Diese 
Elemente konnten von drei Ar,ten sein: 

hebelartig; mit beiden tătigen Armen, wobei diese Betătigungs
weise typisch fur Sklavenarbeit ist; ohne grafie Verbreitung auf 
dem Gebiet des Ri:imi,schen Reiches 
hebelartig mit einnem einzigen Arm, an dessen Ende das Zugtier 
mit eiinem Joch ,angespannt wurde (mola asinaria) 

- Betă.tigung mit einer Kette am oberen Ende des Joches und am 
Halfter eines Pferdes (mola iumentaria) 

Im folgenden werden wir die Eigenheiten der Varianten der Re
konstruktion der von Tieren betătigten Milhle von Porolissum darstel
len, ausgehend von den Kennzeid:ien des bestehenden Stlickcs (Tafel 
XXXIV). 

Variante a 

Bestandtcile. Beschreibung 

Der stănder (meta) liegt auf einem zentrierten Steinpostament, auf 
einer flachen zylindrischen Steinplatte, die auf dem Postament fest
gemacht ist; gegen die Drehung wird sie durch einen prismatischen 
Stiît festgehalten, der durch die Verlăngerung der flachen zylindris,chen 
Platite an den Enden hergestellt wird. Sie ist im Inneren mitt einer Mi
schung von Erde und Stein geflitll, was ihre Stabillităt sichert. 

Auf die meta wird ein innen hohler, kegelfi:irmiger Deckel gelegt, 
auf den Rand des Stănders zentriert und festgemacht durch die oben 
erwăhnten prismatischen Llffnungen. Der sanduhrformige catill11s, der 
aur der meta steht, wird gegen Umstlirzen wăhrend der Funktionierung 
dur•'."'.h das ,auf den zentra1en Rebel angebrachtes Joch versichert; cler 
Rebel stlitzt sich in ein Loch am oberen Teil des Deckelc:;. Di.e Ver
steifung des Joches auf diesem Hebel findet durich eine Stlitze statt, 
die durch eine Stlitze sta1tt, die durch Riemen harten Leders festgehal
ten wird (sie he Tafel XXXV). 

Funktionierungsweise 

Der Mahlvorgang wurde weiter oben erwăhnt; diese Variante sam
melt das Mehl in einem bodenlosen Mlihlentrichter, der auf dem Pos
tament um den Stănder (meta) steht. 
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Funktionierungsmechanismus. Antriebselement 

Die Antriebshebel, die mit dem Joch des catil'lus in zwei rechtecki
geJI (:)ffnungen im feststehenden Stein zusammengeb:riacht und mit ei
ndm Lederriemen auf dem mittleren Umfung festgehalten werden, bil
den ein U, an dessen Enden (an einem oder beiden) das Joch zum Ans
pannen des Zugtieres rnontiert wini (siehe Tafel XXXVI und Tafel 
XXXVII). 

Schlu8folgerungen 
Diese Variante bietet folgende Vorteile: die Bestandteile haben ein 

geringes Laderna6 und Gewi'cht, benotigen keine kom,plexe Ver:arbeitung, 
der Mlihlentrichter kann auch aus Holz sein; sie konnen leicht montiert 
und abrnontiert, wie auch leicht transportiert werden, was auf di,e Tat
sache hinweis1t, dafl diese Mlihlenart auch rflir die Bediem.mg groBerer 
Milităreincheiten in langen Feldzligen und auf groBen Entfernungen 
&eeignet war. 

Die wkhtigsten Nachteile sind: die schwache Sicherung der Stabi
lităt des Joches und somit des catillus wăhrend der Funktionierung; die 
U-formigen Betatigungshebel bringen Kronzentratore hoher Spannung 
in die Gabelungen, was eine schwache Widerstandskr:aft bei Schlăgen 
angibt; die flache zylindrische Platte (Stift) benotigt Bearbeitung auf der 
gesamten Oberrflăche, falls sie aus Stein besteht, wie auch im vorlie
genden Fall, und benotigt somit langere Bearbeitungsdauer, und Werk
zeuge mit dauerhaften aktiven Teirren. 

Variante b 

Bestandteile. Beschreibung 

Das Bauprinzip ist dasselbe wie bei der vo:mngehenden Variante, 
mit dern Unterschied, daB das Postament als AufnahmegefăB bearbeitet 
ist, mit ilbergroGer Basis, um die Stabilităt zu s.ichern; die Basis des 
Gefa.Bes hat einen Kragen, da sie in einen Eridhligel gesternrnt wurde, 
um die Kette zu schlieflen (siehe Tafel XXXVIII). 

Funktionierungsweise. Betătigungsmechanismus. Antriebselemcnt 
Dieselben Prinzipien und Kennzeichen wie bei der vorigen Variante. 
Schlu8folgerungen: die Rigiditat des Systems sinkt, wegen der Ver-

kleinerung des Gewiichts des Postaments; es nehmen ebenfalls die Mog
lichkeiiten ab, das gesamte Gerăt zu bewegen und zu transportie~en, 
weil in d}esem Fall auch <las Postament-GefăG bewegt und transportiert 
werden mu.B; dieses setzt auf allen Seiten (siehe Tafel XXXIX) kom
plexe Bea:rbeitungen in ei:nem Materi,a1 voraus, das sich schwer bear
beiten la.Bt (Stein). 

Variante c 

Bestandteile. Beschreibung 
Die Basis des Ganzen ist ein massives Steinpostament, auf <las ein 

.ebrofalls siteinernes Fundament gestellt ,virid, dessen Răncler hochgezo
gen sind, um d~ Mehl aufzunehmen. An der oberen Basis des Funda-
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ments wird ein Diibel eingelassen, in einer Form, die dem flachen zylin
drisch@n Teil (dem Stift) ange~aiH ist - in <liesem Fall au.s Hartholz. 
Auf <las !l.etztere wi'l'd die meta angebrncht. Auf ihrem inneren, oberen 
Kragen wird ein metallenes Kreuz festgemacht, wobei dessen eingetiefte 
Enden mit Blei in die Offnungen des Kragens fixie.rt werden. Es hat 
in der Mitte eine durchbohrte bffnung, durch die der zentrale Leithebel 
des catillus wăhren.d der Funktionierung um seine Achse fiihrt. Die meta 
wird durch die vier Offnungen, die das Kreuz bild'et, mit einer Mischung 
von Erde und Stein gefiillt, um sie zu stabilisieren. Dies wird auch durch 
clie Eindiibelung dos zientralen Hcbels vierfolg,t, die sich in eilne Offnll!ng 
in der flaiche zyli:ndnsche Zentrierungs- und Fixierungsplatte stiitzt. 
Es folg·t sodann idie Einfiigung einer rohrahnlichen Buchse oder durch 
Ringe zusammengeha1te:ner Lamellen auf die ău.Bere Oberflă.che iiber 
dem Kreuz des zentralen Hebels. Es wird sodanrn der DeckeL der meta 
eilngefiihrt, der kegelformig ist, um die Weizenkămer zu le!itien.. Er ist 
innen hohl, seine Spitze ist durchbohrt und bildet mit der oben erwăhnten 
Buchse ei111e Zusammenfiigung mit dem Zweck, das Eindringe,n der Wei
zenkămer zu verhinrlern. Auf diese Buchse werden zweti runde metal
li-sche Rohre durch zentral angebrachte, iibe:reinanderliegende Offnungen 
montiert, wodurch eine Reibungskuppelung entsteht (wegen der relati
ven Drehung der Bestandteile). Diese rundien Rohre fiihren durch vier 
entgegengesetzte, kreuzformig angelegte Offnungen, die durch Durch
bohrung auf dem mittleren Umfang des catillus hergestellt wurden 
Non di{:$en beiden hat <clas eine lăngere Enden, die den Au&nraind des 
catilllus iiberschreiten; sie sind Vcrbindungselemente zweier Holzstiiicke, 
deren Form dem {'atiHus einerseits, dem Joch andererseits angepal3t ist, 
und die jedes drei ăffnungen wie folgt haben: 

- eine Offnung, die dem runden Metallrohr auf der dem ca1:lillus 
angepaBten Flăche angepaGt ist 

- eine rechteckige bffnung, die die kleine Gabel des Jochts ouf 
dessen Seite angepaBt ist. 

- eine quer durchbohrende bffnung, durch die der Lederriemen 
fiir die Ver.steifung dieser beiden Stilcke fiihrt, auf der Ober
flache des catillu.s, einander entgegengesetzt 

Das Baujoch, des diesen Eingenheiten e11Jtspricht, hat auf dem Ver
stei'lfungshebel der groBen Gabel eine Stiitze fiir die Anbringung des 
Korbes mit alternativer Zufuhr. Ebenfalls wird an einem ihrter Enden 
ein groBer Eisermagetl eingefiihrt, an den die Betâtigungskette befestigt 
wird. 

Der oben erwăhnte Korb, aus Stein oder Hartholz, wird mittels 
eines kegelstumpffărmi,gen Pfropfens geăffnet/ges:chlossen, der an ei
nem Metallhebel befestigt wird, der seinerseits mit einer Balaincierstange 
in Verbindung sreht, so daB durch deren HebUJng/Senkung eillle Ein
richtung zur :altenn:ativen Zufuhr, eine Pseudoflăche entsteht (siehe 
Tafel XL). 

Funktionierungsweise 
Der Mahlvorgang iist identisch mit }enem bei den vorangehenden 

Varianten, mit folgeruden Eingenheirt:en: 
- der Weizen wird in den Zufuhrkorb (Klappe) geschiittet, der 

durch Betătigung Portionen von Kărnern fiirs Mahlen- vorberei:itet und 
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samit eine karrekte, kantinuierliche Funktianierung der Mi.ihle sichert, 
alsa eine rel-ativ konstante Beanspruchung; as muG hier das Varhanden
sein des Gegengewi1chts auf cler Ba:lancierstange zur Betătigung der 
KlaPfpe; es ist mog~ich, daB es ein Ge:genwicht auch auf diem Joch gab, 
am entgegengesetztJen Ende vom Betatigungselement, um die Sichemng 
wăhrend des Fuktionierens 

- der berits partianierte Weizen wird auf dem Umfang des Be
tătigungszwischenraumes gl:eichmaDig VeT'teilt, wegen dem Kreuz, das 
die aben erwăhnten runden Metalls:tangen bilden 

- es bes1Jeht clie Moglichkeit der Regelung des Zwisichenraumes, 
durch das Anbringen van Keilen z,vischen dem Deckel der meta und 
dem Kreuz; somit wird die Hebung/Senkung des catiilus gesichert, alsa 
der Vergr6Berung/Verkleinerung der Kornung des erhaltenen Mehls 

- wie auch auf dem Rand des Reliefs des Sairkophags vom Vati
kan sichtbar ist, hatte das Zugtier (Pferd), um die Unterbrechung seines 
kreisformigen Marsches zu vermeiden, zwei undul"chsichtige Bander 
liber den AUJ~, um die Sicht zu verhindei:in (siehe Tafel XLI). 

Betătigungsmechanismus. Antriebselement 

Bffiitehen aus Geschirr, Kette und Joch. 
Das Antriebsie1emeint iJSt das Pierd und die Bewegung ist stetig und 

1m Kreise. Der Mechanismus der Klappe, einfallsrei1ch filr jene Zeit, ist 
hervorzuheben (siiehe Tafel XLI). 

Schlu8folgerung: einfache Varrichtung, hergestellt durch das Kambi
nieren einer groBeren Anzahl von Elementen, die aber ei.Jnzeln ge
nommen einfoch sind; bei der Zusammenfligung sind gewisse technische 
Anspri.iche bemerkbar; die Materialien sind leicht zu verschaffen (die 
flache zylindrisohe Platte - Stift - i!St ebenfalls aru. Holz); der Stei,n 
wird nm durch Vertiefungen (Bearbe1tung auf dem i.Jnneren UmriB) 
bearbeitet, ohne Hervarragungen (Bearbeitung 1auf dem ău.Beren Umri.13, 
die sehr komplex siinrl und eine grafie Menge ian besei1igtem Materi,al 
erzeugen); die Variante bietet eine sehr gute Rigidităt des Systems, 
wegen der Einspainnung des zentralen Hebe1s, der angepaBten Teile, 
durch diie Anweseinheit der Reibungsbuchse; di!e Konti1nuitait des Mahl
vorganges behălt dieselben Parame.ter bei, wegen der dur.chgefilhrten 
Portioniiet"UJng und der gleichmăfiigen Verteill.llllg auf dem Betătigungs
zwi!Schenraum. 

Schluf.folgernd wird hi,ermit ei.Jn wirklicher Mahlvarg:ang mit allen 
regelbaren Kennzeichen durchgefi.ihrt (siehe Tafel XLII). 

Variante d 

Bestandteile. Beschreibung 

Das Steinpostamient hatte eine bffmmg, das der flachen zylin
drischen Plaitte - Stirft - ,aingepaBt war. Es fehlen die Rănder zur 
Eiinsammlung (ahn[i1ch wie beim Kamplex Pompeji). Die anderen Be
standteile haben die:selben Kennzeichen wie jene rder varangehenden 
Variante, mit einigen AUSIIlahmen: 

- der zentrale Rebel ist nur im Abschnitt rund, in dem er mit 
der Reibungsbuchse iin Kon:takt ist, sorust ist er im Schnitt 
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quadratis,ch, aus Grilndcn, die bei der Funktionierungsweise er
wăhnt werden 
das Kreuz, clas aus den rnnden J\fotallstangen gebildet wird, wird 
durch einen einzigen .-\rm aus Hartholz ersetzt, quadratisch im 
Slchnitt, der durch den catiUus auf dem mittleren Umfang filhrti 
und dann mit dem Joch und dem metallischen Betătigun.gshalb
band zusammengefiigt \Yird 
der Betatigungshebel ist senkrecht auf den Rebel, der dur-eh der: 
catillus filhrt und wird dem metallischen Betătigungshalbbancl 
zusammengefi.igt 

Funktionierungsweise 

Wie in Tafeln XLIV und XL V ersichtlich, wird der Betătigungs
hebel am Ende mit dem Joch vereint, um das Zugtier (Esel, Pferd) an
zuspannein; das ande~ Ende wird mit dem metaUischen Halbband durch 
eine rechteckige Offmmg vereint und gegen versehentliches Heraus
kommen durch einen Stift gesichert. Das metallische Halbband, das 
auch die Rolle der Zusammenziehung (Versteifung der Gabel des Jochs) 
hat, wird durch die Betati,gung des Hebels gedreht und dreht seilner
seits den catillus mitteJ.s des Joches. Wegen der Art und Weise der 
Zusammenfiigung der Bestandteile wird der catillus în seiner Bewegung 
um zentrale Achse geleitet; mehr noch, <las metallis'Che Halbband bilde: 
eine Bewegungskuppelung, was die Măglichkeit der Schaffung eines 
Umwerfurngsmoments des catillus ausschliefit. 

Durch die Erhebung des meitallischen Kreuzes am oberen TeH der 
meta wird das gesamte Ensemble catillus - J och erhoben, wodurch die 
VergrăBerung der Kărnung des Mehls erreicht wirtl und umgekehrt. 

Betătigungsmechanismus. Antricbselement 

Stimmt mit dem oben Gezcigten i.iberein; es wird die Bedingung des 
Widerstandes des Quercalkens eingehalten, zu welchem Zweck das me
taliische Halbband bei der ZusammenfiigungiSstelle breiter ist. Es muB 
ebenfalls die Schlieilung der Kette eingehalten werden, die in den vo
rangehenden Varianten erwăhnt wurde, wobei dies haU;ptsachlich aus 
der Hăhe des Positament:s hervorgeht. 

Das erhaltene Mehl flieBt auf dem Postament hinab und wird kon
tinuierlich eingesammelt, da dc1s Postament keine erhăhten Rănde,r h2t 
(Tafeln XLIV-XLV). 

Schluflfolgerungen: eine einfachere Konstruktion als în Variante c, 
die aber manche Bear>beitungsschwierigkeiten des zentralen Hebels er
hebt (der Ubergang vom quadratischen zum runden Querschnitt), wie 
auch der Art und Weise der Zusarmmenfiigung des Jochs mit dem me
tallischen Halbband, Sie hat den Hauptvorteil, das Umwerfungsmoment 
zu beseitigen, wie auch die Zugkraft zu verteilen, wegen der Krăftekop
pelung auf zwei Schnitten, also eine grăBere Widerstandskraft des Gan-., 
zen. . 

Den Hauptnachteil bilden die groBen Beanspruchungen, denen der 
Querbalken standhalten muB was seine Herstellung aus sehr hartem Holz 
erfordert. 
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Allgemeine Schlu6folgerungen 
Zu dem, was bisher gesagt wurde, mi.issen wir norh •die eigene Be

sonderheit der Hăhlung im erhc1ltem'n Ten - meta - Mnzufiigen; 
wegen der groBen Entfeirnungen zwischen den romischen Zentren auf 
autochthonem Gebiet und jenen im ganzen Romischen Reich, die fur 
die Versorgung sehr grofi waren, folgern ,vir, daB dieser Mi.ihlentyp 
ein beweglicher war, der hauptsăchlich den Milităreinheiten wăhrend 
cier Feldzi.ige cliente. 

Es kommt den ki.infti,gen Forschungcn zu, solche Miihlen in anderen 
Gebieten von arch~iologischem Interesse zu identifizieren. 

11.4. Uber Miihlen mit der Moglichkeit der Regelung des 
Zwischenraumes meta-catillus oder des Abflusses des 
Gemahlenen 

a. Das Kennzeichen solcher Typen von Drehmi.ihlen ist di,e Tatsache, 
daG der 'Lăufer (catillus) im Stănder (meta) enthalten ist. (Nr. 67-68). 
Der obere Tei[ des Sti.ickes ist fein, flach. Die Ver:sorgung geschieht 
ebenfalls durich eine zentrale Of:tinung. Der Ausflufl geschieht durch 
einen Querkanal im Stănder (meta). '.Der Stănder (meta) wurde 0uf ei,ner 
Basis liber dem Boden festgemacht. Sie hatte eine durchbohrte zentrale 
Offnung, durch die ein!e metallische Stange fiihrte, dit> den Lăufer sti.itzen 
unei betătigen sollte. Diese Stange bHdet das rege1barie Element des 
Ganzen, die durch Heben ader Senken die Vegrofierung oder Verklei
nerung des Zwischen.raumes zwischen meta und catillus s.iicherte. Die 
Regelungstătigkeit geschah ent\veder direkt. durch ein Hebelsystem auf 
dem Lăufer (catillus), oder indirekt, durch das Ineinandergreirfen des 
beweglichen Elements mit dem Lăufer, in welchem Fall die Regelu:ng 
von oben na.eh unter stattfand. Die graphi\Sche Rekonstruktion (Tafeln 
XX-XXI) der Stilcke Nr. 67-68 sprechen fi.ir diese 1etzte Mogliichkeit. 

b. Das Erscheinen dieser Drehmi.ihlengattung bildet einen beson
deren techni<;chen Fortschritt in der allgemeinen Entwicklung der Dreh
mi.ihlen, ISO dafl der Name der Drehmi.ihlen selbst ung~eignet wird und 
der Name Mi.ihle passender ers'cheint. 

c. Di,e Funktionierung dieser Mi.ih1engattung erlaubte, das Mehl _mit 
\'crschiedenen Kornuingen zu mahlen. 

d. Es kann im Falie beider oben erwahnten Sti.icke (filr die gra
phische Rekonstruktionen durchgefilhrt wurden) festgestellt werden, daB 
ihre Aus,maBe jene der gewohnlichen Drehmi.ihlen, di.e von ei/fler eiin
zigen Person betătigt werden, bei wei-tem i.ibernchreiten. Bei.de haben 
:.rnf dem Lăufer (catillus), am Rand, je idrei eiingeti-efte Locher, in die 
sicherlî-ch die Eisenstangen fi.ir die Betâtigung montiert wurtien. Das 
Vorkommen dieser drei Lo,cher, in die siicherlich di:e Eisenstangen fi.ir 
Betătigung montiert wurden. Das Vorkommen dieser drei Lăcher sug
reriert die Mogli:chkeit ihrer Bet.ătigung durch die Kraft dreier Per
sonen. 

e. Es wind noch fes'ugestellt, daS beide Sti.icke eingiel,a;ssene Lager 
filr die metallene Fi.ihrungslasche zur Zentrierung haben oder, eh~, fiir 
elen oberen TeH eines Lăufers, der in einer T-formigen Querstange en
dete. Die Durchfi.ihrung einer starren Zusammenfi.igung zwischen Lău
fe-r u:nd Fi.ihrungslasche bot grăBere Moglichkeiiten fiir den Hegehmgs-
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vorgaing. Die Offnung des Standiers (meta), du:rich die de[" Lâufer fiihrte, 
kannte mit einem Holzpfropfen „gefi.ilLt" werden, der, abwahl eir die 
MetaJlstange fixierte, dooh eine bestimmte ELastiziitil'!i erlaubte. 

Die Hebung oder Senkung des Lăufers (catillus) fiir die Regelung 
der GroBe der Komung beim M~hl fand wahrscheinlioh mit der Hilfe 
eines (sehr wahrscheinlich gradierten) Halzkeils statt. 

Eim. ei!nziges Element ii.st in bezug auf die beiden Sti.icke niJcibt &i
~her, u.zw. de.r Funidart. Sie haben keine Invenfumummem (ader, besser 
gesagt, falls es sie gegeben ha't, sind sie nicht erhalten). Den Me-moiren 
VOil'l. Frau Eva Lak6, die ehemalige Kanservatori:n des MUJSeums ffrr 
Geschiichte und KuillSt aus Zalău, entnahmen wir nrur, daB sie von Po
ralissum, ohne gena:uere Ang,aben, iin den ersten J ahren des Dasems 
des Museums (1951-1953) gebracht ,vtn·den. 

Eine andere teclmische Moglichkeit, die sogar bei kleinein Dreh
mi.ihlen anweoobar- !isit, ist jene, den AbfluB des Mah!lmate.riiaJs vom 
catillus, ader genauer, aus einem Mi.ihlentrichter dari.iber, zum Zwischen
raum cattUus-meta zu regel.in. Diesc Rcg-e1ung fand, nach der Hypathese 
von D. Baia:tz (Baatz 1994), mit Hil.fe eines stumpfen speerlonnigen 
Dosierkegels, der auf das Ende der Zentrierungsachse mantiert war. 
Ălmliche Sti.icke wie jene, die D. Ba<1tz (Baatz 1994, S. 23, Abb. 7-8) 
veroffentlichte, fandoo auch Wii[", wenigstens ei!I1€'S, im Kastell von Bu
oiumi, ,aber zu jene!l'" Zeit betrachtete-n wir es a'ls SpeerspH:ze (Gudea 
1972, Taf. LXII/10). 

Weinn. wir <lie Hypdthese von D. Baiatz akzeptieren, dann werden 
wir eine Reihe von Stiicken revidieren mi.issen, die als Waffen behan
delt woroen · waren. Aber dies heiBt auich nach, da13 diese lmrovation 
(bzw. die Benllltzung eines sa1k:hen Gegenstandes fi.ir die Regeluing des 
Abfolus.ses des Mahlmaterials) ein weiteres Zeichen des ,technis,chen Fart
s,chritts dan.tellt. Durch eine solche Regeluing der Getreidemenge, die 
zwischen. die Steme gelangte, wurde ein gleichmâ.Biges und rhythmisches 
Mahlen gesichert; die Bewegungskratt, die den Stander drehte, wurds 
konstant angewendet, die Drehung fand gleichmăBig stiatt und das Mahl 
wur-de durch ein regelmăl)iges Reiben hergestel1lt. 

III. ARCHĂOLOGISCHE UND HISTORISCHE 
FESTSTELLUNGEN 

a. Es i:st offensichtlich, daB der GraDteil der hier studierten Dreh
mtihlen (wenn ni:cht a<lle) Werkzeuge zum 'Mahlen von Getreide siind UJn<l 
samit einen Aspekt der Nahrungsmitteltechnik darstellen. Wir glauben 
nicht, ldaB es unter elen dargestellten Stiicken sokhe fiir die 'Prapa
rierung von M!i1I1eralien gibt. 

b. Der GraBteil der Drehmi.ihlen sind Handmi.ihlen u:nd konnten 
von einer einzi.gen Persan bedient ,verden. Zwei Sti.icke, Nr. 67-68, 
wurden wa~cheirnlkh von zwei, we:nn nicht von drei Peirsonen be
tătigt. Ein eniziges Sti.ick wurde von Tieren betătigt (Nr. 112). 

c. Die teichnische Differenzierung zwischen den Drehmiihlen alllS 

dakischer Zeit, bzw. jene dakischcn Ty,ps, und den. romischen, geschah 
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ii.nfolge des Verhăltnis1ses zwischen dem Durchmesser der grnGe-n Basis 
und der Hohe, mehr als :ilnfolge der Form dets Stikkes. Im F~Ue der 
dakischen (kelitisich-dakJJschen) Drehmlihlen betrâgt Hpcl etwa 1/2, im 
FaHe ~r romi.Jschen 1/3. 

III.I. Einige Angaben liber die dakischen Drehmiihlen vor der 
Erobenmg 

Die dakischen Lăufer sine\ clurch ihre hohe kegelstumpf.flormige, un
verwechselbare Form gekennzeichnet und sind auf der ganzen Ober
flăche gut bearbeitet. Der aktive Teil ist glatt. Das Material, aus dem 
sie hergestellt wurden, iist sehr ăhnlich, was die Geyv~nnung des Steins 
aus Steinbri.i1chen :suggeriert. Die Grundausmafi.e dieser Drehmlihlen 
sind untereinanider nicht sehr ver:schieden. Der Mi.ihlentrichter, bzw. der 
obere Te!il des Lăufers, ist kegeilforming und stark vertieft. Der unltere 
Teil des Lăufers ist umgekehrt und sehr fein bearbeitet. Auf diese Weise 
entstand ein Art Bordlire, clic den Verlu'>t von Kornern wăhrend der 
Bearbeitung verhinderte. Die Zufuhroffnung vereint die beiden Sp1tzen 
des oberen Kegel (des Korbes) und des unteren Kegels. Der aktive Teil 
iist run:d, unregelmDfilg und hat gewohnHch drei sternformig angelegte 
Bnden. Diese hatten zum Zweck die regelmăBige Verteilung de:r Korner 
auf dem Betătigungszwischenraum. Auf cler Seite des Kegelstumples 
befand sich eine Offnlllng, gewohnlich durchbohrt. die zur Befestigung 
cler L-fo'rmigen Betatigung:shebel di1enten. Durch deren verfikale Betă
tigung wurde die Drehbewegung ausgefi.ihrt. Im manchen Fâllen befolild 
sich eine Hohlung, der ersten Of:finung diametr~l enltgegengesetzt, wahr
scheinlicll flir die gelegentliche Betătigung des Rades. 

Die Stănder sind massiv und hoch. Die kegelstumpftormige Form des 
oberon Tei,l ist umgekehrt :als beim Laufer. · Flir <lie Zentrierung des 
Lăufens wurde eine eingednmgene Offnung in der Rkhtung der Achse 
durchgefilhrt, durch die ein Stift flihrte, der in dem Tisch befsetigt \,Var, 
auf dem sich der Stander befand. Gewohnlich war der Befesitigungt:;ort 
kegelformig (wie eine 1umg,ekehr:te Miltze). Di~ Basis des Stănders !i:st 
entweder flach oder aber, meislens, gewolbt. 

Es konnen einige sichere Kriterien zur identifizierung der dakischen 
Drehmilhlen fes·tgehalten werden: 

a. Der Lăufer ilst in Form eiirues Hutes oder kegelstumpfform1g, ist 
hoch, mit der Zentrierungsoffnung in der Form eines drei1armigen Sterns. 

b. Das umgekehrte kegelstumpformigc Aussehen des oberen Teils 
des Stănder:s ist mit dem unteren Teil des Lăufers im Einklang. 

·c. Der Stănder weist eine miltzenform1ge Hohlurng auf. 
d. Der Stănder hait eine durchbohrte C)ffnung. 

111.2. Der Auf tritt und die Durchsetzung der romischen Drehmiihle. 
Die Drehmiihlc als Romanisierungsfaktor 

Im ,allgemeinen wird als Romanisierung.sfaktor der gesamte Komplex 
der ·Sachlru.Irtur, den die Rom& in die ProviinZ braichten (Tiere, Werk
zeuge, Instrumente, Gefăl3te, Schmuck, Waffen usw.), betrachte.t lGu
dea 1975). Dfflhalb wiirde ·es ilbertrieben scheinen, iln di~m 'Zusaţp-



252 NICOLAE GUDEA 

menha:ng der Drehmiihle eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Wegen da- Bedeutung der Drehmiihlen im Wirtschaftsleben Uilld in 
menschlichen Dasein kann diese Ro'lle nicht vemachlăBigtt werden, so 
daB wir rdie Drehmilhlen von diesem St3!11dpl.lil1kt aus beha:ndeln werden. 

ia. Es ist offe111siicht!lich, dafi die Romer diese Werkzeuge mirt; sich 
br.a1chten, die sich dank ihrer hoheren t.echnischen Kennzei'Chen durich
setzten. 

b. Es ist si1cher, daB eiine Ersetzung der daki1schen Drehmiihle statt
fand. Auch \venn die dakischen Drehmiihlen unter den romischen iibcr
lebten, nahm ihr,e Zahl ab. Das beste Beispiel ist das Kas1tell von Bo
loga, wo von der Gesamtzahl von 19 Drehmilhlen 4 dakisch sind. Und 
das Beilspie:l ist sehr gut, denn dort ist în ·cler Gegend keiine dakislche 
S}edlung V(J,r der Erobexung bekannt. Dies bedeutert einerseits dein Sieg 
des neuen Gerats, das sich dann durchsetzte und auch seinen Narnen 
in der rumănischen Sprache hinterlief3 (mola), wie auch jenen ihrer 
Erzeugnisse (farina ). 

c. D:ie groGere Produktivităt und das Endproduk:t von hoherer Qud
litiit bewirkten den Sieg des romis1chen Gerăts. 

d. Es ist offensiichtlicll, daB dis- Durchs,etzung dieses Werkzeuges in 
Kastellen und ihren Zivilsiedlungen, sein quantitatives Vorherrschen 
bedeutende Momente im RomanisienmgsprozeB waren. D1e Gesamtheit 
der Tătigkeilteln, dlie ihr Funktionieren voraussetzte, wie die Getreide
produktion, das Mahlen des Getreides, die Vorbereitung der Erzeug:
nisse aus Mehl, waren wesentli('.he TătigkeitJsbereiche, die zur massiven 
Durchsetzung der lateinischen Begriffe fiihrte, die bis heute in der ru
manischen Sprache blieben. 

111.3. Das ZusammenleBen der zwei Gattungen von Drehmiihlen. 
der dakischen und der romischen 

Di-e Lage im ~asteU von Bologzi, bzw. das Vorkommen von Dreh
milhlen dakischen Typs, konnte einen Ausgangspunkt darsteHen fur die 
Untersuchung dieses Aspektis der dakilschen Kontinuităit nach der :ro
mischen Eroberung. Interessent ist dJe Tatsache, dau diese Lage nicht 
in Buciumi (\vo die Lage vor cler Eroberung ăhnlich miit jener von Bo
loga war), und nieht einrnal în Porolissum (wo es vor der Erober.ung 
mehrere dakische Siedlungen gegeben hatte) vorkommt. Es ist aber 
moglich, daB diese J.;age :iin Porolissum auf einen Zufall zuriickzufiihren 
ist, da die Funde von Drchmiihlen meistens zufăllig sind und nicht sys
temaitisch verfalgt wurden. 

Im Laufe der Fors::::-hungen von Bologa wurde das Problem der stra
tigraphischen Laige cler Gegenst:ande von Anfang an sys.tematisch fur 
alle Ka:tegorien des archăologischen Materials verfolgt. So daB das „Zu
sammenleben" der beiden „ethnischen" Typen von Drehmlihlen jenseits 
jedcs Zweifels is,t. 

Somit brachte die systematische Erforschung - besser gesagt der 
Ainfang der systematischen Erforschung - dieser Kaitegorie archaolo
gischen Materi1ais noch einen bisher unbek11nnten und nicllt a,usgenutzten 
Bereich der dakisichen Kontiinuitiăt zutage und ~uggeriert eine neue Va
riante des Romanisienmgsprozesses. 
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111.4. Elemente dcr Chronologie der Drehmiihlen 

Das Repertoire der Sti..i.cke gibt nur in einigen Făllen gut datierte 
FurudkonltextJe. Dies i:st im Fallle der Sti.icke, die aus Grabungen stam
men, auf technis'che Unzulăngliichkeiten zurilckzufilhren. Im Falle der 
zufaliigen Oberfli.ichenfunden stellt sich clie Frage einer genauen Da
tienmg i.ibe1rhaupt nicht. 

a. Es ist selbstverstăndlich, daB die Benutzungszeit einer Dreh
milhle sehr lang ist; dal3 sie sich praktisch nicht abnutzte, aufier wenn 
sie gebrochen wurde. 

b. Es ist ebrnfalls of.fensichtlirch, dafi sowohl die zufâllig an der 
Oberflache gefundenen Drchmi.ihlen, als auch jene, die aus der Wohn
s·chicht aus Grabungen ·stammen, aus der letzten Wohnschicht einer 
Siedhmg dat'ieren. 

·C. Die Dafierung ,auigrund dier strati.g1~aphis1chen Lage oder aufgrund 
der Assoziierung mit datierbarem archăologischem Material gibt im Falle 
der Drehmilhlen nur die Funkticnierungsdauer und nicht den Funktio
nierun.gsbeginn an. 

d. Vom Stand,punkt der historischen Lage uus betrachtet, ist es 
offensichtlich, du13 sich die Drehmilh'len rornischen Typs nrm nach der 
romi:schen Eroberung ma:,siv durchse;tzten. Theoretisch konnen wir also 
behaupten, <la.13 eine „Serie" von Drehmi.ihlen zu jener Zeit zu fUJnktio
nieren be,gann, ,vobei die meisten sicher'1ich von den SoLda,ten wie auch 
von den Kolonisten von dort, wo sie herkamen, gebracht wurden. 

e. Dcr stratigraphische Kontext zeigt, daB much in den von uns 
dargestelltcn Făllen um die Mitte des 2. Jh. n.Chr. zahlreiche Drehmiihlen 
benutzt ,vurden, dnD sich alsa die r16mis:che DrehmilhJ,e in den er:slten 
zwei J;ihrzehnten des 2. Jh.n.Chr. durchgesetzt ha.tte. Wahrscheinlich 
war zusammen mit den Gerăten auch die Herstellungs „technologie" 
eingefi.ihrt wor::.len, und da Dakicn reich an Stein war, fand der Dber
gang zur Lokalproduktion rasch statt. 

f. Die Tatsac-he, dal3 der GroGteil unserer Sitilcke aus Kontexten 
des 3. Jh.n.Chr. und insbesondere aus dessen zweiten HăUte s-tammt, 
ist nur eine Bestătigung der Tatsache, daB cler Einfilhrungsvorgang 
dieser Gerăte endgilltig war. 

g. Das Vorkommen von Drehmilhlenfragmeinten i,n Gebăude B10 
ader in cler Abfallgrupe G (iatus dextrum), wo sie offensiichtHch weg.ge
worfen waren, ,;uggeriert, daG diese Gerăte kapu~tgi1ngen und weg.ge
worf~n ,vurden und sicherli~h von neuen ersetzt wurden. 
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IV. DAS REPERTOIRE DER DREHMUHLEN 

IV.I. Porolissum - das Kastell auf dem Htigel Pomet 

Tafel I 
1. Drehmiihle; aus hellgrauem Andesit: Ieicht; Fragment eines catillus; es 

ist etwa der fiinfte Teil des Sti.ickes erhalten; AusmaBe: 12,8 X lî,60 cm; d wahr
scheinlich 40 cm; h cler Seite 8 cm; 3 cm breite und 0,6 cm hohe Bordi.ire; der 
obere Teil ist bcarbeitet, der untere glatt; nicht bestimmbarcr type, Val"iante la; 
allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum. Kastell Pomet; 1981; S îl, passim = praetcntura de:rtra 
MIAZ IS Pu 20 = M 27 
Unveroffentlicht 

2. Drehmiihle; aus hellgrauem Dacit; schwer; Bruchstiick eines in z,vei ge
brochenen cCltillus; es ist etwa ein Drittel des Sti.ickes erhalten; Ausmal3e: 32 X 16 
cm: d wahrscheinlich = 40 cm; h der Seite = 11 cm; 4 cm breite und 2 cm 
hohe Bordiire; der obere Teil ist bearbeitet, der untere glatt; zentrale rechteckige 
durchbohrte Offnung, wahrscheinliche L = IO cm: wahrscheinliche I = R cm; 
auf cler Hichtunir der kleinen Achse des Loches von cler Hille fi:1r das Anbringen 
der zentralen Fiihrungslasche Uberlagert, mit eingetieften Entlen, kcgelfurmig, mit 
d = 2,4 cm; h = 3 cm; in 6,6 cm Entfernung vom Zentrum: nicht bestimmbarer 
Typ, Variante 1 a. 2 a, 3 a, 5 a; Datierung: 3. Jh.n.Chr., zwcite Hălfte 

Porolissum, Kastell Pomet: Hl,7; S. 9, m. 20, a = 0,30 cm = porta practoria 
li.HAZ ohne Inv. Nr. = M 28 
Unveruffentlicht 

3. Drehmiihle: aus rotlichem Anclesit: schwcr; Fragment eines CCltillus, es 
ist etwa ein Viertel des Stiickes erhalten; Ausma8e: 20 X 12 cm; h der Seite = 
9 cm; 3,5 cm breite und 1 cm hohe Bordiire; c!Pr oberi· TPil ist bearbeitet, dl'r 
untere glatt; Vertiefung an der Basis des Handes, zum Zentrum hin. in radialer 
Hichtung, 1 cm tief, 3,5 cm breit (die Fiihrungslasche wurde wahrscheinlich auf 
dem inneren Durchmesser des oberen Teiles, unter dem Hancl fixiert): nicht 
bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 5 a; Datierung: 3. Jh.n.Chr. · 

Porolissum, Kastell Pomet; 1981; via praetoriCl, passim 
MIAZ IS Pu 19 = M 49 
Unveroffentlicht 

4. Drehmiihle: aus vulkanischem Tuff; schwer; Fragment eines catillus; es 
ist ctwa cin Viertel des Sti.ickes erhalten; ,\usmal3e: '.!7.5 X H,8 em; wahrsdwinliclw 
d = 42 cm; h an der Seite = 10 cm; h in der Mitte = 2,5 cm: 4,5 cm breite 
und 2 cm hohe Bordi.ire; der obere Teii ist bC'arbdtet, cler untere glatt; nicht be
stimmbarer Typ, Variante 1 a; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, Kastell Pomet; 1982; S 80; m. 35-40; a = 0,40 m = latus de:r 
trum, praetorium, im Hof 

MIAZ IS C 38 = M 72 
Unveroffentlicht 

Tafel II 

5. Drehmiihle: aus rotlich-grauem vulkani~chem Tuff: Fragment eines cati[lus; 
es ist ungefiihr ein Siebentel des Stiickes erhalten; AusmaBe: 12 X 12 cm; wahr
scheinliche D = 36 cm; h am Rande = 8 cm: die Bordlire ist 3 cm breit und 1 
~m hoch; der obere Teil is bearbeitet, der untere glatt; nicht bestimmbarer Typ, 
Variante 1 a, 2 a; Datierung: 3. Jh.n.Chr., erstl' Hăl[tl' 

Porolissum, Kastell Pomet; 1984; S 73; m. 8; a = 0,80 m = clas Gebaude 
hinter dem Kommandogebăude 

:i.\UAZ IS Pu 32 = M 50 
Unveroffentlicht 
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6. Drehmiihle; aus riitlichem Andesit; schwer; Fragment eines catillus; es 
ist etwa ein Drittel des Stiickes erhalten; Ausmal3e: 28 X 16 cm; wahrscheinli
cher d = 38 cm; h am Rande = 10 cm; 'Clie Bordu.re ist 3,5 cm breit und 0,6 cm 
hoch; der obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; es ist die Spur einer zylin
rlrischen Offnung mit unbestimmten AusmaBen in der Năhe der zentralen Aus
fluBoffnung erhalten; nicht bestimmbarer Typ, Variante 11 a; Datierung: 3 Jh.n.Chr. 

Porol1ssum, Kastell Pomet; 1985; S 88; m. 14-15; a = 0,32 m = latus si-
nistrum, Gebăude C, - fabrica 

MIAZ IS Pu 64 = M 45 
Unveroffentlicht 

7. Drchmiihle; aus rotlichcm Dacit: schwer; Fragment eines catillus aus zwei 
Stiicken; AusrnaBe: 32 X 18 cm; wahrscheinlicher d = 40 cm; h am Rand = 12 
cm: h in der Mitte = 2 cm: 3 cm breite und 1,5 cm hohe Bordu.re; der obere 
Teil ist bearbeitet, der untere glatt; durchbohrte zentrale AusfluBoffnung mit 
wabrscheinlicher L = 10 cm; 'l = 1,5 cm; a.uf der Diagonale der Offnung wiro sie 
von der Rille fur die Anbringung der Fiihrungslasche mit der Breite von 4 cm, 
cler Tiefe 3 cm iiberlagert; wahrschcinlich!' Lănge 17 cn,; n'icht bestimmbarer 
Typ, Variante 1 a. 2 a, 3 a; Datierung: 2. Jh.n.Chr. 

Porolissum, Kastell Pomet; 1984; S 85; m. 36-37; a = 0,?G-0,80 m = latus 
sinistrum, Gebaude C, - fabrica 

MIAZ IIS Pu 54 = M 48 
Unveroffentlicht 

8. Drehmiihle; aus rotlichem Dacit; schwer; Fragment eines catillus; es ist 
etwa ein Vlertel des Stiickes erhalten; Ausmal3e: 32 X 14 cm; wahrscheinlicher 
d = 38 cm; h an der Seite = 12 cm; h in der Mitte = 2,5 cm; 3,5 cm breite 
und 1,5 hohe Bordu.re; der obere Teii is bearbeitet, der untere glatt; der Rand 
weist eine zylinrlrische Offnung mit d = 3 cm; 1 = 1,5 cm auf, mit der Achse 
in radialer Hichtung; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 5 b; Datierung: 
;1, Jh.n.Chr. 

Porolissum, Kastell Pomet; 1987; S 93, Kassette 16; m, 26/6,20; a = 0,90 m 
praetentura sinistra, Gebăude B10 - Zisterne 

MIAZ IS Pu 5 = M 42 
Unveriiffentlicht 

Tafel III 

9. Drehmiihle: aus zerbrechlichem Sandstain; sehr schwer; Fragment einer 
meta; esl ist etwa die Hălfte 'des Stiickes erhalten; AusmaBe: 54· X 20 cm; d = 
54 cm; h am Rand = 8 cm; h in der Mitte = 12 cm; der obere Teil ist bearl>ei
tet, cler untere glatt, zur Mitte hin ein wenig hoher; durchbohrte zentrale zylin
clrische Offnung; d = 11 cm; Typ II, Variante 4 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, Kastell Pomet; 1982; S î4; m, 89 = vor der Nordostmauer 
Mil\Z IS Pu 34 = M 55 
Unveroffentlicht 

TafeL IV 

10. Drehmuhle: aus weil3-gelblichem Dacit; leicht; Fragment einer meta; es 
Î<;t ziemlich cler achte Teil des StUcke<; erhalten; AusmaBe: 12 X 14 cm; wahr
"cheinlicher ci = 44,8 cm; cler obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; Typ I, 
unbestimmbare Variante; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, Kastell Pomet; ohne Fundort 
MIAZ ohne Inv. Nr. = M 3!J 
U nveruffen tlicht 

11. Drehmilhle; aus vulkanisc11C'm Tuff; schwcr; Fragment eincr meta; ps ist 
etwa ein Viertel des Stilckes erhalten; Ausmal3e: 28 X 18 cm; der obere Teil ist 
bearbeit!'t, der ~ntere glatt; 'durchbohrte zentrale doppelkegelfiirmige (in der Mitte 
verschmiilerte) Offnung; d = 5 cm; Typ I, Variante 4 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr., 
erste Hălfte 

17 - Acla Mvsei Napocensis, 34.1/1997 
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Porolissum, Kastell Pomet; 197î; S 9; m. 11-12; a = 1,00 m porta prae-
toria, Nordturm 

MIAZ IS Pu 8 - M 41 
Unveroffentlicht 
12. Drehmilhle; aus Konglomerat; sehr schwer; meta; vollstăndig erhalten: 

vollkommen rund; d = 42 cm; h = 8 cm; der obere Teil ist bearbeitet, der 
untere glatt; durchbohrte zentrale zylindrische Offnung, mit d 6 cm; Typ J, 
Variante 4 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr., erste Hălfte 

Porolissum, Kastell Pomet; 1977; S 9; m. 9-9,50; a = 1,00 m = porta pra.e-
toria, Nordturm 

MIAZ IS Pu 7 = M 40 
Unveroffentlicht 
13. Drehmilhle; aus rotlichem Andesit; schwer; Fragment einer meta; es ist 

etwa ein Sechstel des Stilckes erhalten; Ausma13e: 20 X 14 cm; wahrscheinlicher 
d = 40 cm; h ,am Rand = 5 cm; h in der Mitte = 14 cm; der obere Tel1 ist be
arbeitet, der untere glatt; Typ I, unbestimmbare Variante; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, Kastell Pomet; 11987; S 93; Kassette 16; m. 26/6,20; a = 1,30 m 
= praetentura sinistra, Gebăude B10 - Zisterne 

MIAZ IS Pu 4 = M 46 
Unveroffentlicht 

IV.2, Porolissum - das Kastell auf dem Gipfel des Hiigels Citeva 

Tafel V 

14. Drehmilhle; aus Konglomerat; Fragment eines catillus; es ist etwa ein 
Viertel des Stilckes erhalten; Ausmaf3e: 23,2 X 15,2 cm; wahrscheinlicher d = 38 
cm; h am Rand = 9,5 cm; h in cler Mitte = 2,5 cm; 4 cm breiten und 0,6 cm 
hoher Rand; der obere Teil ist bearbeitet, cler untere glatt; es ist die Spur der 
durchbohrten zentralen runden Offnung mit wahrscheinlichem d = 8 cm erhal
ten; in 13 cm vom Zentrum entfernt ist die Spur des Loches fijr elen Betătigungs
hebel erhaiten, das ~xzen'lrisch .angebracht war und w.ahrscheinlich d = 2 cm 
hatte; unbestimmbare Tiefe; unbestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 c; allgemeine 
Datierung: 11.-III. Jh.n.Chr. 

Porolissum, unter der Citera; 1981; Schnitt im Wald, nach Brebi zu 
MIAZ ohne Inv. Nr. = M 71 a 
Unveroffentlicht 
1'5. Direhrnilhle; aus gelblkhem Konglomerat; vollstăndige meta (auch cler 

Zentrierungsnagel ist erhalten): ci = 34 cm; h an der Seite = 5 cm; h in der 
Mltte = 10 cm; der obere Teii ist glatt, kegelformig, mlit der Spitze nach aul3en: 
dl!rchbohrte zentrale Offnung, in der der eiserne Zentrierungsnagel mit Blei 
festgemacht ~t; d = 3,5 cm; Hohe des Bleirandes = 3 cm; Ausmalle des Zen
trierungsnagels: d = 1,4 cm~ h 7 cm; Typ I, Variante 4 a; allgemeine Datie
rung: II.-111. Jh.n.Chr. 

Porolissum, Citera, Slidteil 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 71 
Unveroffentlicht 

VI.3. Porolissum - ohne Fundort 
Tafel VI 

16. Drehmuhle; aus grauem Dacit; sehr schwer; Fragment eines catillus; es 
ist etwa ein Drittel des Stilckes erhalten; Ausmal3e: 46 X 16 cm; wahrscheinlicher 
d = 48 cm; L = 14 cm; l = 6 cm; h an der Seite = 10 cm: h in cler Mitte = 2 
cm; 3,5 cm breite und 1 cm hohe Bordilre; der obere Teii hat ein Loch filr die 
Betatigungsbasis und der glatte untere Teii erhebt sich cler Mitte zu; wahrschein
licher el = 2,8 cm und Tiefe = 2 cm; der obere Teii ist dem Zentrum zu gc
neigt, um den Abflul3 zu sichern; rechteckige durchbohrte zentrale Offnung; nicht 
bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 a, 5 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MJAZ IS ohne Inv. Nr. = lVI 3 
Unveroffentlicht 
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17. Drehmilhle; aus Andesit; Fragment eines catillus; es ist etwa die Hălfite 
des Stiickes erhalten; AusmaBe: 36 X 18 cm; wahrscheinlicher d = 36 c~; h am. 
Raivl = 12 cm; h in der Mitte = 3,5 cm; 2 cm breite und ·1 cm hohe Bordure; der 
obere Teil ist bearbeitet, der untere guitt; der obere Teil weist zwei zylinddsche 
bifnungen mit d = 2 cm, h = 1,6 cm auf; eine durchbohrte zentrale Offnung; 
wahrscheinliche L = 12 cm; 1 = 5 cm; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 
2 b, 3 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
l\UAZ IS ohne Inv. Nr. = M 4 
Unveroffentlicht 

18. Drehmiihle; aus rotlichem Andesit; schwer; Fragment eines catillus; es 
ist etwa ein Zehntel des Stiickes erhalten; Ausmal3e: 16 X 12,8 cm; wahrschein
Jicher d = 48 cm; h = 8 cm; ham Rapde = 10 cm; 2,5 cm br• und 1 cm hohe 
Bordiire; der obere Teil hat Bearbeitungsspuren, der untere ist glatt; der obere 
Tei! neigt sich dem Zentrum zu, um den zentralen AbfluB zu sichern; der untere 
Teii erhebt s'ich dem Zentrum zu; nicht bestimmbarer Typ. Variante 1 a; allge
meine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
l\lIAZ IS ohne lnv. Nr. = M 2 
U nveroffentlicht 

19. Drehmuhle; aus lumaschelischcm Kalkstein; schwer; Fragment eines ca
tillus; es ist etwa ein Viertel ;des Sti.ickes erhalten; Ausmal3e: 32 X '15,2 cm: 
wahrscheinlicher d = 40 cm; h am Rande = 10 cm; h in der Mitte = 2 cm: 2 cm 
breite und 1 cm hohe Bordiire; der obere Teii ist bearbeitet und weist zwei 
zylindrische Offnugen mit d = 2 cm und h = 1,6 cm auf, die dem Zentrum ge
gentiber diametarl entgegengesetzt liegen; der un!Jere Teil isit glatt; rechteckige 
zPntrale durchbohrte Offnung mit wahrscheinlicher L = 12 cm; l = 5 cm; nicht 
bestLmmbarer Typ. Variante 1 a, 2 a, 5 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = 1\1 5 
U nveroffentlicht 

1·afel VII 

20. Drehmuhle; aus weiBem Tuff mit Intrusionen vulkanischer Asche; schwer; 
Fragment eines catillus; es ist ein Viertel des Stiickes erhalten; Ausmal3e: 
24 X 16,8 cm; wahrscheinlicher d = 40 cm; h am Rande = 14 cm; h in der 
Mitte = 7 cm; 3 cm breite und 0,5 cm hohe BoN!iire; der obere Teil ist bearbeitet 
und weist Offnungen ftir den Betătigungshebel auf, der 11 cm vom Zentrum 
angebracht wurde; d der bffnugen = 2,6 cm; h = 2,G cm; der untere Teil ist 
glatt; rechteckige zentrale durchbohrte Offnung mit wahrscheinlicher L = 10 cm; 
l = 5 cm; nicht bestimmbarer Typ, Vari.ante 1 a, 2 la, 5 -a; allgemeine Datlierung: 
2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 6 
Unveroffentlicht 

21. Drehmi.ihle; aus Konglomerat; sehr schwer; Fragment eines catillus; es 
i~t etwa die Hălfte des Stiickes erhalten; AussmaBe: 34 X 19.2 cm; d = 34 cm; 
h am Rande = 11 cm; h in der Mitte = 6 cm; cler obere Teil ist bearbeitet und 
weist eine kegelformige Vertiefung in der Mitte auf,.mit d = 24 cm; der untere 
Teil ist glatt; quatlratische zentrale durchbohrte Abflul3offnung; L = 6 cm; nicht 
bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 10 
Unveroffentlicht 

22. Drehmiihle; /aus Konglomerat; schwer; f'l1agment eines catillus; es ist 
etwa clic Hălf.tc des Stiickes erhalten; AusmaBe; 40 X 16 cm; wahrscheinlicher 
el = 44 cm; h am Rande = 12 cm: h in der l\Iitte = 3,5 cm; 4 cm breite und 
'.:! cm hohe Borclure; cler obere Teil ist bearbeitet, der untere glatt; eingedrungene 
kegelformige Offnung fi.ir den Betiitigungshebel, in einer Entfernung L = 10,4 cm 
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vom Zentrum, mit d = 20 cm, 2,4 cm tief; runde zentrale durchbohrte Offnung, 
wahrscheinlicher d = 10 cm: nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 c, 5 a; 
allgemeine Datil'rung: 2.-3 . .Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 13 
Unveroffentlicht 

23. Drehmilhle; aus rotlichem Andesit; schwer; Fragment eines catillus; es 
ist et,va ein Viertel des Stuckes erhalten; AusmaBe: 16 X 13,2 cm; ,vahrschein
licher d = 34 cm; h am Harale = 12 cm; h in der Mittc = 2_ cm; 3 cm breiter 
und 1 cm hoher Rand; cler obere Teii hat eine am Ende eingetieft-z Hllle auf dem 
Zentrierungsstift mit Filhrungslasche: der untere Teil i'>t glatt, bearbcitet; nicht 
bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 a, 3 b; allgemeine .lJatierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
i\'IIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 11 
Unveroffentlicht 

Tafel VIII 

24. Drehmilhle; aus wei13grauem Dacit: ~chwer; Fragment einc-; calillus; es 
ist etw::i die Hălfte des Stuckes erhalten; Ausmal3e: 34 X 14 cm: rl = 38 cm; h 
am Rande = 11 cm; h in der M!itte = 3 cm; 3 cm breite und 1 cm hohe Bordiire: 
der obere Teii ist bearbeitet und hat zwei ovale Vertiefungen neben der Kante, 
die parallel und schrăg gegenilber 'der Achse angelegt sine!, in einer Entfernung 
von 4 cm voncinander; Lănge der Vertiefung: 6 cm; 1 = 1,8 cm; 'fiefc = 2,4 cm: 
rechteckige clurchbohrte zentrale AbluBi>ffnung; wahrscheinlicher d = 10 cm: 
I = 5 cm; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a; allgemeinc Datierung: 2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 15 
Unveri:iffentlicht 

25. Drehmilhle: aus rotlichem Andesit; schwer: Fragment cines <'n'illus; es 
ist etwa ein Viertel des Stuckes erhalten; Ausmal3e: 26 X 12 cm; wahrschcinlicher 
d = 40 cm; h am Rande, = 11 cm; h in der Mitte nicht bestimmbar; 3,5 cm 
breite unt! 0,6 cm hohe Bordilre-; dcr obere Teil ist bearbeitct, d0r unterc glatt; 
nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 16 
Unveroffentlicht 

26. Drehmilhlc; aus grauem Dacit; schwer; Fragment eines catillus; es ist 
etwa ein Filnftel des Stilckes erhalten; AusmaBe: 18 X 15,2 cm; wahrscheinlicher 
d = 40 cm; h am Rande = 14 cm; in \cler Mitte = 6 cm; 5 cm breiter und 
2,5 cm· hoher Rand; rechteckige durchbohrte zentrale Offnung; wahrscheinliche 
L = 6 cm; es ist die Spur der Hille fur' das Anbringen cler Filhrungslasche er
halten, mit wahrscheinlicher L = 3 cm; wahrscheinlicher l = 1 cm; Tiefe = 
0,8 cm; das Ende ist bis 1,8 cm eingetieft; es ist die Spur eine Rille auf cler 
Diagonale der rechteckigen Offnung erhalten; die Kante weist eine zylindrischc 
durchbohrte Offnung auf; d. = 6 cm; I = 8 cm; nicht bestimmbarer Typ, Va
riante 1 a, 2 a, 3c, 5 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr.•= M 22 
Unveroffentlicht 

27. Drchmilhle; aus hei'.lgrauem Andcsit; schwer; Fragment eines catil'us; es ist 
etwa ein Drittel des Stilckes erhalten; Ausmal3e: 30,8 X 16 cm; wahrscheinlicher 
d = 36 cm: h am Rande = 114 cm; h in der Mitte = 7 cm; der obere Teii ist 
bearbeitet, der untere glatt; 4 cm breite und 0,6 cm hohe Bordilre; runde durch
bohrte zentrale Offnung; d = 6 cm; es ist die Hălfte der Hille fur die Fi.ihrungs
l~c~e erhalrt:en, IIllit L = 4 cm; groat;e 1 = 3 cm; Lănge = 1,8 cm; groBte h = 1,3 
cm; m 11,4 cm Entfernung vom Zentrum gibt es eine eingetiefte Offnung filr den 
Bedienungshebel; L = 4 cm; wahrscheinliche 1 = 1,2 cm; Tiefe = 1,2 cm; clas 
Zcntrum des catillus weist zwei benachbarte Offnungen fur den Bcdienungshebd 
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auf, schrăg zur Betătigungsrichtung hin, parallepipipedisch, mit L = 4 cm; 
1 = 3 cm; h = 1,2 cm jede; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 c, 3 a, 5 a; 
allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 19 
U nveroffen tlicht 

Tafel IX 

28. Drehmi.ihle; aus rotlichem zerbrechlichein Sandstein; schwer; Fragment 
eines catillus; es ist etwa ein Fi.inftel des · Stilckes erhalteri; Ausmalle: 22 X 13,2 
cm; wahrscheinlicher tl = 36 cm; h am RaQ<Je. = 10 cm; h in der Mitte = 2 cm; 
4 cm breiter und 0,8 hoher Rand; der obere.· Teil ist bearbeitet, mit Spuren cler 
Bearbeitung, der untere ist glatt; rechteckige . durchbohrte zentrale Offnung mit 
wahrscheinlicher L = 8 cm; wahrscheinlic~ l = 4 cm; ilber die rechteckige 
Offnung fi.ihrt, in der Richtung der Diagonale, eine eiformige eingetiefte Rillc; 
wahrscheinliche L = 5 cm; wahrscheinliche groBte l = 2,8 cm; grol3te h = 2 cm; 
nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 a, 3 a; allgemeine Da.tierung: 2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MI.AZ IS ohne Inv. Nr. = M 23 
U nveroffen tlicht 

29. Drehmiihle; aus lumaschelischem Kalkstein; schw1=:r; Fragment . eines _ca
tillus; es ist etwa ein Viertel des Stilckes erhalten; Ausma13e: 30,8 X 18 cm; 
wahrscheinlicher d = 40 cm; h am Rande - 10 cm; h în der Mitte = 3 cm; 
5 cm brei te und 2 cm hohe Bordi.ire; der. obere Teil weist Bearbeitungsspuren 
auf, der untere ist glatt; rechteckige · durchbohrte zeiltrale Offnung; wahrschein
liche L = 10 cm; wahrscheinliche l = 5 cm; diagonal ilberlagert, von der Spt1r 
der eiformigen Rille zur Anbringung der Filhrungslasche fi.ir die Zentrierung; 
wahrscheinliche 1 = 3 cm; nicht bestimmbare Tiefe; nicht bestimmbarer Typ, 
Variante 1 a, 2 a, 3 e, 5 a; allgemeine Datierun!l": 2.:--3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 24 
Unveriiffentlicht 

30. Drehmi.ihle; aus rotlichem Andesit; schwer; Fragment eines catillus; es 
ist etwa ein Viertel des Stiickes erhalten; AusmaBe: 26. X 16 cm; wahrscheinli
cher d = 40" cm; h an der Seite = 12 cm; h in der M~tte = 3 cm; 3 cm breiter 
und 0,8 cm hoher Rand; rechteckige durchbohrte zentrale Offnung; wahro;chein
liche L = 12 cm; wahrscheinliche l = 6 cm; in der Richtung der langen Achse 
der Offnung i.iberlagert sich die Rille zur Anbringung der Flihrungsla!>che zur 
Zentrierung; rriit eiformigen Enden; es .ist die Hălfte eines Endes erhalten, mi_t 
l = wahrscheinlich 5 cm; in 12 cm vom Zentrum ist ein Drittel cler Offnung fi.ir 
die Anbringung 1des Betătigungshebels mit. wahrscheinlichem d 3 cm erhalte11; 
nicht bestimmbare Tiefe; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 a, 3 a. 5 ;i; 
allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. · · 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 26 
Unveroffentlicht 

!31. Drehmiihle; 1311.ls Dacilt; sehr scbwer; Fragment eines catillus; es ist die 
Hălfte des pt.uckes erhallMen; Ausmalle: 40 X -2~,2 .cm; d 40 cm; 
h am Rande 9 cI11; h 'in d'ell"" Ml1lte = 33 om; breite und 1,5 cm 
hohe Bordi.ire; der obere Teil ist bearbeitet, der untere glatt; rechteckige durch;. 
bohrte zentrale 0ffnt1ng mit L ·= 12 crn; 1. ·= 8 cm; auf der Richtung· der klei
nen Achse der Offnungen uberlagert sich eine: Rille zur Anbringung der Fuh
rungslasche zur Zentrierung symmetrisch angelegt, parallepipipedisch, mit leicht 
eingetieften End.en. m!it L = 17 cm; I = 4 .. cm; h = 1,8 cm; die Kante weist 
eine durchbohrte Offnung mit ge.bogener Aehse auf, mit Vorsprung am oberen 
Teii, die sich durch eine eingetiefte Rille auf der Innenseite des .Randes auf einer 
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Lănge von 9 cm fortsetzt; d_ =: 1,8 cil\; Tiefe der Rille = 1 cm; nicht bestimm
barer Typ, Variante l. a, .2 .a. J a, 5 ·b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne [nv. Nr. = lVI 29 
Unveroffentlicht 

Tafel X 

32. Drehmi.ihle; aus rotlichem Andesit; schwer; Fragment eines catillus; es ist 
ctwa ein Fi.infter des ·Sti.ickes; AusmaBe: .20' X 16,8 cm; wahrscheinlicher d = 40 
crri; h am Rande = 10 cm; ·n in der 1'4itte = 2 cm; 1 cm breite und 0,5 hohe 
Bordi.ire; •der obere Teil ist bearbeitet, der untere glatt; wahrscheinlich runde 
di.lrchbohrte zentrale Offnung, mit wahrscheinlichem d = 8 cm; am oberen Teil, 
7 cm vom Zentrum entfernt, befindet sich eine kegelformige eingetiefte Offnung 
mit d = 1,8 cm. h = 2,4 cm; unbekannte Zweckbestimmung; nicht bestimmbarer 
'fyp, .Variante 1 a, 2 c; aUgemeine Da-tic-rung; 2-3. Jh.n.Chr. 

Unveroffentlicht 
Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = lVI 30 

33. Drehmilhle; aus rotlichem Dacit; sehr schwer; vollstiindiger catillus aus 
drei Fragmenten; es ist die Fiihrungslasche zur Zentrierung erhalten; perfekte 
runde Form; d = 32 cm; h am Rande = 12 cm; h in der Mitte = 4 cm; 3 cm 
breiter und 1 cm hoher Rand; der obere Teil ist bearbeitet, der untere glatt; 
zylindrische durchbohrte zentrale Offnuilg mit d = 6 cm; 'die Rille zur Anbrin
gung ~r Filhrungslasche, mit L = 15,5 cm, hat eingetiefte Enden; in 10 cm 
Entfernung hat sie cine eingedrungene zylindrische Offnung mit d = 2 cm, 
eingetieft; die Kante weist eine eingedrurigene zylindrische Offnung mit d = 2 cm 
auf, eingetieft; in· derselben Richtung weist die Kante eine zylindrische einge
drungene bffnung auf, mit· der Achse parallel zur oben erwăhnten Richtung, mit 
d = 1.5 cm, h = 3,2 cm; beide Offnungen dienten zur Anbringung /des Betă
tigungshebels, :n zwei Ptmkten; die Fi.ihra.ngslasche zur Zentrierung, aus 6chmiede
eisen, hat die Lănge un<l Form der gen:annten Rille an~aBt, mit L = 17 cm; 
l = 3 cm; mittlere Dicke = 0,6 cm; mit Spuren von geschmolzenem Blei an den 
Enden; abgenutzte ellipsoidale zentrale Offnung; die groBe Halbachse = 1,2 cm; 
die kleine Halbasche = 0,7 cm; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 a, 5 a; 
allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
l\lIAZ IS ohne Inv. Nr. ~ M 36 
U nveroffentl icht 

3-1. Drehmi.ihle; aus Dacit; schwer; Fragment eines catillus; es ist etwa ein 
Funftel des Sti.ickes erhalten;· Ausma6e: .24 X 16 cm; wahrscheinlicher d = 40 cm; 
h am Rande = 16 cm; h in der Mitte = 8 cm; 4 cm breite und 2 cm hohe Bor
cliire; der obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; durchbohrte zentrale Offnung, 
wahrscheinlich quadratisch. mit! wahrscheinlicher L = 8 cm; nicht bestimmbarer 
Typ, Variante 1 a, 2 b; allgemeine Datierung: 11.-III. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = lVI 31 
Unveri:iffentlicht 

35. Drehmuhle: aus grauem Dacit; leicht; Fragment eines catillus; es ,ist etwa 
ein Achtel des Stilckes erhalten; AusmaBe: 16 X 16 cm; wahrscheinlicher 
d ·= 40 cm; h am Hande = 9 cm; h in der Mitte = 2,5 cm; 7 cm brcite und 
1,5 cm hohe Bordi.ire; der obere Teil ist bearbeitet, der untere glatt; es sind 4 cm 
von der Breite cier zentralen durchbohrten, wahrscheinlich rechteckigen, Offnung 
erh:ilten, mit L = 12 cm: 1 = 8 cm; auf der Richtung der gro6en Achse uber
lagert sie sich die Rille zum Anbringen der Fuhrungslasche zur Zentrierung; es 
i .... "t die Hălfte des einen Endes erhalten, mit der \\,ahrscheinlichen L = 2 cm; 
wahrscheinliche I = 1 cm; die ~nte wei!!JU die Spur der Offnung fi.ir da.s An
bringen des Bedienungshebels' auf, mit unregelmăBigem vieleckigem · Profil und 
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der maximalen Offnung von 3,6 cm; grofite Tiefe = 3,6 cm; nicht bestimmbarer 
Typ, Valriante 1 a. 2 a, 3 c, 5 b; allgemeine Daitiemmg: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 35 
U nveroffen tlicht 

Tafel XI 
J6. Drehmiihle; aus grauem Dacit; schwer; Fragment eines catillus; es ist 

etwa ein Drittel des Stilckes erhalten; AusmaBe: 33,2 X 18,8 cm; wahrscheinlicher 
d = 38 cm; h am Rande = 13 cm; h in der Mitte = 4 cm; 4 cm breite und 0,8 
hohe Bordure; zylindrische zentrale AbfluOoffnung lnit d = 4i cm, die die Rille 
zum Anbringen der Fiihrungslasche zur Zentrierung ·iiberlagert; L = 11 cm; 
l = 3,5 cm; h = 1,5 cm; die Enden zusatzlich eingetieft: h des Endes = 2,5 cm; 
nicht bestnmmbarer Typ, Variante 1 ~. 2 c, 3 c; allgerneine Dati-erung: ·2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne !Inv. Nr. = M 57 
Unveroffentlicht 
37. Drehmiihle; aus Dacit; Ieicht; Fragment eines catillus; es ist etwa ein 

Sechstel des Stiickes erhalten; AusmaBe: 12 X 18,8 cm; wahrscheinlicher d = 40 cm; 
h am Rande = 6 cm; 4 cm breite und 1,5 cm hohe Bordiire; der obere Teil ist 
bearbeitet, der untere glatt; zentrale OffriUng von nicht bestimmbarer Form; nicht 
bestimmbarer Typ, Variante 1 a; allgemelne Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne lnv. Nr. == M 38 
Unveroffentl'icht 
38. Drehmi.ihle; aus grauem vulkanischem Tuff; schwer; Fragment eines 

catillus; es ist etwa die Hălfte erhalten; AusmaOe: 36 X 16 cm; wahrscheinlicher 
Durchmesser; == 36 cm; h am Rande = g· cm; h" in der Mitte = 3 cm; 3,5 cm 
breite und 1 cm hohe Bordiire; in 3 ·cm Entfernung die Innenseite der Bordru,re; 
eme rechteckige im Schnitt quadratische Offnung mit der 1 der Seite wahrschein
lich = 2 cm. 1,5 cm tief; auf der Kante, iri einer Hohe von 7 cm von der Basis. 
eine runde Offnung mit wahrscheinliehem d = 2' cm, 3 cm lang (fiir das Anbringen 
des horizontalen Bedienungshebels); der obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; 
zentrale AusfluBoffnung, deren Form und AusmaBe nicht zu. bestimmen sind; 
uffnung an der Kante, mit zwei l\'loglichkeiten: a. zur Fixierung der Fiihrungslasche 
zur Zentrierung; b. fiir zusatzliche Glieder des Hebels, fo diesem Falle mit ge
mischter Betătigung; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 5 a; allgemeine Da
tierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. == ~i 73 
Unveroffentlicht 
39 .. Drehmiihle; aus grauem vulkanlschem Tuff; sehr schwer; Fragment eines 

catillus; es ist etwa .ein Drittel des Sti.ickes erhalten; AusmaBe: 36 x 20 cm: 
wahrscheinlicher d = 44 cm; d der Schulter = 48 cm; h am Rande == 13 cm; 
4 cm breite und 3 cm. hohe Bordi.ire,: konzentrisch mit. dem Rand des catillus; 
1-1,5 cm vom Hand bildet sich eine iiuBere Schulter der Bordiire; h am Rancl = 
13 cm; h in der Mitte == 6,5 cm; der obere Teil ist bearbeitet, der untere glatt; 
zentrale Ausflu/3offnung, wahrscheinlich quadratisch.1-. durchbohrt, mit nicht zu 
bestimmenden AusmaBen; es ist der linke Teii der Idlle fiir- das Anbringen cler 
Fiihrungslasche zur Zentrierung erhalten; deren erhaltene AusmaBe (einschlieBlich 
der zentralen Offnung) betragen wahrscheinlich: L == 5 cm; l == 4 cm. mit 
zusatzlich eingetieften Enden in der Hohe von 5 cm; auf der Kante, in 4 cm 
Entfernung van der Bas:is, eine vunde Offnung mit der Diagonale von 2,5 cm, 5,5 cm 
eingetieft, fiir den (horizontalen) Betătiguhgshebel; auf der oberen Oberfliiche die 
Spur einer biskottenfi:irmigen Offnung mit nicht bestimmbarem Z\\"eck; nicht 
bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 b, 3 c, 5 d, 5 b; allgemeine Datierung: 2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. == M 79 
Unveroffentlicht 
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. TafeL XII 

40. Drehmilhle; aus Andesit; schwer: Fragment einer meta; es ist etwa ein 
Femftel des Stilckes erhalten; AusmaBe: 20 X 14 cm; wahrscheinlicher d = 36 cm; 
h am Rande = 6 cm; h in cler Mitte = 7 cm; der obere Teil ist glatt, der untere 
flach; zylindrische eingedrungene zentrale Offnung; wahrscheinlicher d = 8 cm; 
h = 3,5 cm; Typ I, Variante 4 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum. ohne Fundort 
1'UAZ IS ohne Inv. N:r. ··= 1\1 20 
Vnveroffentlicht · 

41. Drehmiihle·; aus Dac1t; sehr schwer; voUstăndige meta; d = 40 cm; h am 
Rande = 8 cm; h in der Mitte = 10 cm; der obere Teii ist glatt, der untere nicht 
bearbeitet; zylindrische eingetiefte zentrale Offnung, in der sich Blei befand; der 
Zentrierungsstift ist in · der Hohe des. oberen Teils des Stilckes abgebrochen; die 
Versteifung des Nagels ist gut; (vollstândige Zusammenfilgung); Typ I, Variante 
4 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

PoroLissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 21 
Unveroffentlicht 

42. Drehmilhle; aus _grauern :And.esit;_ sţhr schwer; Fragment einer meta; es 
ist etwa die Hâlfte des Stilckes erhalten; Ausma13e: 44 X 22 cm; d = 44 cm; h 
am Rande = 7 cm; h iri d~r. Mitte ~ 11 cin; zylindrische eingedrungene zentrale 
Offnung; d = 6 cm; h = 6 cm; der Stift fehlt; Typ I, Variante 4 a; allgemeine 
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. · 

Porolissurn, ohne Fundort 
MIAZ ,JS ohne Inv. Nr. = M 18 
Unveroffentlicht 

43. Drehmilhle; aus lumaschelischem Kalkstem; sehr schwer; vollstandige 
meta; d = 33 cm; h am ·Rande = 6 cm; h in der Mitte = 8 cm; der obere Teii 
ist glatt, der untere. flach; zyl'inrlr;ische durchbohrte, in der Mitte geschmalerte 
zentrale Offnung; d1 = · 5 cm; d2 = 3 cm;- sie weist eine querliegende Vertiefung 
auf, mit d = 1,4 cm; h = 1 cm; Typ I; Variante 4 b; allgemeine Datierung: 2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne lnv. Nr; = M 9 
Unveroffentlicht 

Tafel XIII 

44. Drehmiihle; aus rotlichem Andesit; schwer; Fragment einer meta; perfekt 
runde Form; es sind zwei ·Drittel des Stiickes erhalten; AusmaBe: 24 X 33,2 cm; 
wahrscheinlicher d = ·36 cm; h am Rande = 5 cm; h in der Mi.tte = 8 cm; der 
obere Teii ist glatt, der untere nicht bearbeitet; kegelformige eingedrungene zen
trale Offnung; dg = 2;6 cm; hg = 2,5 cm; Typ I, Variante 4 a; allgemeine Da
lierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 1 
Unveroffentlicht 

45. Drehmiihle; aus Konglomerat; schwer; Fragment einer meta; es ist etwa 
ein Viertel des Sti.ickes erhalten; Ausma13e: 22 X 14 cm; wahrscheinlicher 
d = 36 cm; ăruBere h ===·.5· cm; h im Zentrtml = 8 cm; .der Rland weist auf dem 
Umfang eine Vertiefung:•mit unbekanntem Zweck auf; ·zentrale Offnung, wahr
scheinlich rund und durchbohrt. mit wahrschein1ichem d = 8 cm; nicht bestimm
bare Tiefe; Typ I, nicht bestimmbare Variante; allgemeine Datierung: 2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
l\IIAZ ·IS ohne Inv. Nr. = M 34 
U nveroffentlicht 
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46. Drehmi.ihle; aus weil3em schwammigem Dacit; schwer; Fragment einer 
meta; es ist etwa ein Viertel des Stiickes erhalten; Ausma.6e: 22,4 X 26 cm; 
wahrscheinlicher d = 40 cm; h am Rande = 10 cm; h in der Mitte '= 15 cm: 
der obere Teil ist g!att, der untere nicht be~beitet; zylindrische eingedrungene 
zentrale Offnung mit d = 4 cm; h = 6 · c~; Typ I. Variante 4 a; allgemeine Da
tierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 32 
Unveroffentlicht 

47. Drehmi.ihle; aus Konglomerat; sehr schwer; Fragment einer meta; es sind 
et:Jwa drei Vieirtel des Stiickes erhailten; Alu:smaBe: 36 X 18 cm; d = 36 cm; h am 
Rande = 12 cmj h in der Mitte = 14 cm; der obere Teil ist glatt, der untere 
nicht bearbeitet; zylindrische eingedrungene zentrale Offnung mit d = 3 cm; 
h = 5 cm; der Eisenstift filr die Zenţrierung ist erhalten, der mit Blei in die 
zentra,Ie Offnung im Stein fixierti wurde; · erhaltene Lănge des Nagels = 13 cm: 
wahrscheinlicher d = 1-1,5 cm; Typ I, Variante 4 a; allgemeine Datierung: 2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 12 
U nveroffentlicht 

TafeL XIV 

48. Drehmi.ihle; aus hellgrauem Andesit; sehr. schwer; Fragment einer meta; 
es ist etwa ein Drittel des Stiickes erhalten; AusmaBe: 28 X 20 cm; wahrschein
licher d = 44 cm; h am Rande = 8 cm; h in der Mitte = 12 cm; der obere Teil 
ist glatt, der untere nicht bearbeitet; zylindrische eingedrungene zentrale Offnung 
mit d = 6 cm; h = 8 cm; Typ I, Variante 4 a; allgemeine Datierung: 2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 25. 
Unveroffentlicht ·· · · 

49. Drehmiihle; aus rotlichem vulkanischem Tuff;· schwer; Fragment einer 
meta; es ist etwa ein Achtel des Sti.ickes erhalten; Ausma13e: 22 X 17,2 cm:' 
wahrscheinlicher d = 42 cm; h am Rande = 6 cm {bis zur Abboschung); h der 
Schulter = 8,5 cm; h in der Mitte = 11 cm; der obere Tei! ist glatt, mit der Kante 
auf dem Umfang abgeboscht, der untere Teil ist nicht bearbeitet; Typ I, Variante 
4 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 75 
Unveroffentlicht 
50. Drehmiihle; aus, grauem Dacit; schwer; Fragment einer meta; es ist etwa 

ein Drittel des Stiickes erhalten; AusmaBe: 26 X 10 cm; wahrscheinlicher 
d = 36 cm; h am Rande = 9 cm; h in .. der Mitte = 11,5 cm; der obere Teil ist 
glatt, kegelformig, nach iauBen erhoht. der untere· Teii i:st nicht bearbeitet; zen
trale Offnung mit nicht bestimmbarer Form unei Au.smaBen; Typ I, Variante 4 a:; 
allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n,Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 77 
U nveroffentlicht 
51. Drehmi.ihle; aus grauem Basalt; schwer; Fragment einer meta; es ist etwa 

ein Achtel des Sti.ickes erhalten; AusmaJJe: 15,2 x. 10,8 cm; wahrscheinlicher d 
der kleinen Basis des Kegelstumpfes = 36, cm; wahrscheinlicher d der grof3en 
Basis des Kegelstumpfes = 38, cm; h; am Rande 9 cm; h in der M'itte = 12 cm; 
cler 'Jberc Teil ist glatt, kegelformig, nach· aul3en erhoht, der untere Teil ist nicht 
bearbeitet; der leicht geneigte Rand· bildet einen Kegelstumpf mit der groBen 
Basis nach oben; Typ I, nicht bestimmbare•. Variante; allgemeine Datierung: 2.~3. 
Jh.n.Chr. . 

Porolissum, · Qhne Fundort 
MIAL', IS ohne Inv. Nr. = M 76 
TJnveroffentlicht 
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TafeL XV 

52. Drehmilhle; aus Dacit; sehr schwer; Fragment einer meta; es ist etwa die 
Hăl.fte des Stuckes erhalten; Ausma8e: 36 X 18 cm; d = 38 cm; h am Ranpe = 
IO cm; h in der Mi'tte = 12 cm; der obere Teil ist glatt, der untere nicht bear
beitet; kegelformige e1ngedrungene zentrale Offnung; d 1 = 4 cm; d2 = 2 cm; 
h = 6 cm; Typ I, nicht bestimmbare Variante; allgemeine Datierung: 2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 14 
Unverâffentlicht 

53. DrehmGhle; aus Iumaschelischem Kalkstein; sehr schwer; Fragment einer 
meta; es ist etwa die Hălfte des Stiickes erhalten; AusmaBe: 36 X 22 cm; 
d = 36 cm; h am Rande = 7,5 cm; h in der Mitte = 10; der obere Teil ist glatt, 
kegelformig, der untere Teil ist nicht bearbeitet; runde eingedrungene zentrale 
Offnung mit d = 4 cm, h = 4,5 cm; Typ I, Variante 4 a; allgemeine Datierung: 
2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 86 
Unveroffentlicht 
54. Drehmilhle; aus ri.itlichem Andesit; sehr schwer; Fragment einer meta; 

es ist ziemlich die Hălfte des Stilckes erhalten; Ausmal3e: 40 X 16 cm; d = 40 cm; 
h am Rande = 8 cm; h in der Mitte = 8 cm; der obere Teil ist glatt, der untere 
weist Bearbeitungsspuren auf; beide Seiten sind kegelformig und zum Zentrwn 
hin erhoht; kegelformige eingedrungene zentrale Offnung fiir den Zentrierungsstift; 
d = 3 cm; h = 4 cm; Typ II, Variante 4 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 7 
Unveroffentlicht 
55. Drehmiihle; aus hellgrauem Basalt; sehr schwer; Fragment einer meta, 

es ist ein Drittel des Stuckes erhalten; AusmaBe: 28 X 16,8 cm; d = 36 cm; h am 
Rande = 5 cm; h in der Mitte = 5 cm; der obere Teil 1st glatt, der untere nicht 
bearbeitet; run.cte durchbohrte zentrale OMnung, mit d = 4 cm; Typ II, Variante 
4 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 17 
Unveroffentlicht 

Tafel XVI 

56. Drehmuhle; aus grauem Mikrokonglomerat; sehr schwer; vollstăndir:rP 
meta; doppelkegelformig (der innere Kegel abgeplattet); d = 32 cm; h am 
Rande = 4 om; h in der 'Mi#btle = 9 cm; clie Hohe des inneren Kegels betrag,t 3 cm; 
der obere Teil ist glatt, der untere nicht bearbeitet; kegelformige durchbohrte zen
trale Offnung mit d = 2 cm; Typ II, Variante 4 b; allgemeine Datierung: 2.-3. 
Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
,MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 70 
Unveroffentlicht 
57. Drehmiihle: aus grauem Basalt; leicht; Fragment eines catillus; es ist etwa 

ein Siebentel des Stilckes erhalten; Ausmal3e: •23,2 X 26 cm; kegelstumpfformig, 
mit unterem d = 36 cm; oberem d = 20 cm; ăuBere h = 12 cm; ,h in der 
Mitte = 5 cm; der seitliche obere Teii ist bearbeirtet, der untere, dem Zentrum zu 
vertieft, ist glatt; wahrscheinlich runde zentrale Offnung mit wahrscheinlichem 
d = 4 cm; der Rand des Kegelstumpfes weist eine zylindrische eingedrungene 
zenitrale Offnung milt d = 1,8 CTl'li, L = 7 cm auf; es ist die Hal.fte dlavon im Langs
schnitt crhalten; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 c, 5 b; allgemeine Datierung: 
2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 33 
Unveroffentlicht 
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58. Drehmilhle; aus weil3grauem Andesit; Fragment einer meta; es ist etwa 
ein Viertel des Stilckes erhalten; AusmaBe: 30,8 X 16 cm; doppelkegelformig; 
wahrscheinlicher d = 38 cm; ham Rande = 4,s·cm;- h in .der Mitte = 7 cm; die 
Hohe des unteren Kegels betrăgt 2,5 cm; runde durchbohrte zentrale Offnung 
mit d = 1,5 cm; Typ II, Variante 4 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

PoroHssum, ohne Fundort 
MIAZ lS ohne Inv. Nr. = M 80 
Unveroffentlicht 

59. Drehmi.ihle; aus Dacit; sehr schwer; Fragment einer meta; es ist ziemlich 
die Hălfte des Stiickes erhalten; Ausma~: 45,6 X 26 cm; d = 44 cm; h am 
Rande = 8,5 cm; h in der Mitte = 12 cm; der obere Teil ist glatt, der unter.e 
nicht bearbeitet, kegelformig, .mit h = 3 cm; runde .durchbohrte zentrale Offnung, 
wegen der Abnutzung zu einer Ellipse geworden; hatte ursprilnglich 3,5 cm; Typ 
II, Varliante 4 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort · 
MIAZ IS ohne Inv. Nr. = M 88 
U nveroffentlicht 

Tafel XVII 

60. Drehmi.ihle; aus rotlichem Andesit; schwet; Fragment eines catillus; es 
ist etwa ein Fi.inftel des Stilckes erhalten; AusmâBe: 25,2 X 12 cm; wahrschein
licher d = 40 cm; h am Rande = 10 cm; 3 cm breite und 1 cm hohe Bordi.ire; 
der obere Teil ist bearbeitet, der untere glatt; nicht bestimmbarer Typ, Variante 
1 a; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Porollissum, Kastell Pomet; 1987; S 93, Kassette l; m. 6-7/1-2; a = 0,80 tn 
= praetentura sinistra, Gebăude B10 = Zisterne 

MIAZ IS Pu 1 = M 44 
Unveroffentlicht 

61. Drehmi.ihle; aus rotlichem Dacit; schwer; Fragment eines catillus; es ist 
etwa ein Drittel des Stiickes erhalten; AusmaBe: 34 X 22 cm; d = 38 cm; h 
am Rande = 12 cm; h in der Mitte = 2,5 cm; 3,5 cm breite und 1,5 cm hohe 
Bordilre; der obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; rechteckige durchbohrte 
zentrale Ablufiffnung mit L = 6 cmi 1 = 5 cm; es ist die Vertiefung des Endes 
der Rille zum Anbringen der Fi.ihr1,1ngsla~lle, 5 cm vom Zentrum entfernt, _1 cm 
tief, wahrscheinlich zylindrisch; nicht b~sthrimbarer Typ, Variante 1 a, 2 b, .3 a; 
Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, Kastell Pomet; 1987; S 93, passim = praetentura sinistra, Ce-
băude B1o = Zisterne · · 

MIAZ lS Pu 1 = M 43 
U nveroffentlicht 

62. Drehmilhle; aus hellgrauem Dacit; leicht; Fragment eines catillus; es ist 
ein Ach1lel des $tilckes erhalten; AusmaBe: :14 X 10 cm; wahrsoheinli.cher 
d = 36 cm; h am Rande = 7 cm; 4 cm breite und 1,5 hohe Bordi.ire; der obere 
Teil ist bearbeitet, der untere glatt; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a; Da
tierung: 3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, Kastell Pomet; 1987; S 93, Kassette 1 e; m. 15/6,35; a = 0,95 m 
= praetentura sinistra, Gebăude B10 = · Zisterne 

MIAZ IS Pu 6 = M 51 
Unveroffentlicht 

63. Drehmilhle; aus weiBem Dacit; schwer; ·Fragment eines catillus; es ist 
etwa ein Viertel des Stiickes erhalten; AusmaJ3e: 24 X 15,6 cm; wahrscheinlic;her 
d = 40 cm; h am Rande = 12 cm; 3,5 cm breite .und 1,5 cm hohe Bordilre; der 
obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a; 
Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, Kastell Pomet; 1987; via praetoria,. passim 
MlAZ IS Pu 4 = M 4 7 
Unveroffentlicht 
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Tafel XVIII 

64. Drehmiihle: aus weiB-gelblichem vulkanischem Tuff; sehr schwer; vollstăn
diges Gerăt; doppelkegelformiger catillus, nach aufien erhoht; d = 36 cm; h am 
Rande = 6 cm; h în der Mitte = 6 cm; die Hohe des unteren Kegels = 2 cm; 
der obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; rechteckige durchbohrte zentrale 
Zufuhroffnung mit L = 8 cm; I = 6 cm; die Rille zum Anbringen der Fflhrungs
lasche auf der kleinen Achse der Offnung, mit L = 11 cm; 1 = 2,5 cm; h = 1,5 cm; 
iiber den Diagonalen der rechteckigen Offnung zwie Rillen mit L = 16 cm; 
l = 1 cm; h = 0,5 cm, mit abgerundeten Enden; im Zentrum des catillus, in 2 cm 
Hohe von der Basis, eine zylindrische Offnung mit d = 2 cm; I = 5 cm (fiir den 
horizontalen Betătigungshebel); kegelformige meta; d = 36 cm; h ain Rande = 
7 cm; h in der Mitte == 9 cm; der obere Teil ist glatt · kegelforin.ig, der untere 
Teii ist bearbei.tet, 'flach; ru~de durchbohrte zentrale uffnung; d = 2 cm; zur 
Basis hin bis zu 4 cm ausladend; ·Typ I, Variante 2 a, 3 a + c, 4 b, 5 b; 
allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ ohne lnventarnummer = M 53 
Unveroffentlicht 

65. Drehmiihle; aus weiBgrauem vulkanischem Tuff; sehr schwer; vollstăn
diges Gerăt; der catillus in zwei Stilcke gebrochen; d = i36 cm; h am Rande = 
li cm; h in der Mitte = 2,5 cm; 3,5 cm breite und 2,5 cm hohe Bordiire; runde 
durchbohrte zentrale Ausflufioffnung mit d = 7,5 cm; die. Anbringrille der Fiih
rungslasche zur Zentrierung symmetrisch zur zentralen Offnung mit L = 18 cm; 
I = 3 cm; h = 1 cm; mit eingetieften Enden; in 12,5 cm Entfernung vom Zen
trum befindet sich eine runde Offnung mit d = 2,5 cm; h = 1 cm, fur das An-: 
bringen des Bedienungshebels; vollstăndige doppelkegelformige meta mit d = 36 cm; 
h am Rande = 7 cm; runde durchbohrte Offnung; d = 4 cm; Typ II, Variante 1 
a, 2 a, 3 b, 4 b, 5 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ ohne lnventarnummer = M 52 
Unveri:iffentlicht 

Tafel XIX 

66. Drehmiihle; aus hellgrauem v~kanischem Tuff; schwer; doppelkonisches, 
nach auBen erhohtes Fragment eines catillus: es ist etwa cin Fiinftel des Stuckes 
erhalten; AusmaBe: 34 X 16,8 cm; wahrscheinlicher d = 54 cm; h am Rande = 
11,5 cm; h in der Mitte = 15,5 cm; die ăuBere obere Kante Ieicht abgeboscht; der 
obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; Form und Ausma/3e der zentralen Zu
fuhroffnung sind nicht zu bestimmen; der Plan des Bedienungshebels ist nicht 
zu bestimmen; Typ II, Variante 4 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ ohne Inventarnuinmer = M 74 
Unveroffentlicht 

67. Drehmiihle; aus hartem Konglomerat; sehr .schwer; vollstăndiger catillus 
und meta; der catillus hat d = 36,5 cm; h am Rande = 6 cm; •h in der Mitte = 
8,5 cm; auf der oberen Seite sind drei Offnungen mit d = 3 cm, eingedrungen, 
zwei in gleicher Entfernung, bei 120° auf dem Umfang, mit d = 9 cm; auf dem 
unteren Teii iist die Rille filr die Fuhrungslasche zur Zentrierung, mit L = 16,5 cm; 
I = 4 cm; h = 2 cm; die meta hat d = 52 cm; um 5,5 cm erhohte, 6 cm breite 
Bordiire; h am Rande = 16 cm; runde durchbohrte zentrale Offnung mit d = 
8 cm; rechteckige AbfluBoffnung mit innerer Offnung mit L = 5,5 cm; I = 2,5 cm; 
der obere Teil ist glatt, der untere bearbeitet; Typ 1, Variante 1 a; allgemeine 
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ ohne Inventarnummer = M 64/65 
Unveroffentlicht 
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Tafel XXI 

68. Drehmiihle; aus hartem Dacit; sehr schwer; vollstăndiges Gerăt; flacher 
zylindrischer catillus; d = 45 cm; h am Rande = 12 cm; der obere Teil • ist 
bearbeitet, der untere glatt; abgerundete Kanten; runde durchbohrte zentrale 
Zufuhroffnungl milt d = 8 cm (der obere Teii hat drei Locher mit d = 3 cm; 
h = 2 cm, in gleicher Entfernung voneinander, bei 120°, auf dem Umfang des 
Durchmessers von 40 cm; 15 cm vom Zentrum entfernt gibt es eine biskotten
formige C)ffnung mit den Ma/3en L = 4,5 cm; l = 2 cm; h = 2,5 cm); eigen fur 
diesen Typ von catillus ist die parallelipipedische Lăngsrille mit den Mal3en 
L = 19,5 cm; 1 = 7 cm; h = 3,5 cm, dic.1 entweder zur Zentrierung, oder zur 
Fixierung, oder zur Betătigung des Rades, oder aber fur alle drei dient; runde 
meta mit d = 57 cm; h am Rande = 16,5 cm; um 5 cm erhohte und 4,5 cm breite 
Bordiire; der obere Teii 1st glatt, der untere bearbeitet; die zentrale Offnung ist 
t·,md, durchbohrt, mit d = 8 cm; die AbfluBoffnung ist rechtecld.g, mit innerer 
Offnung; Typ I, Variante 1 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ ohne Inventarnummer = M 66/67 
Unveroffentlicht 

IV.4. Buciumi - Kastell 

Tafel XXII 

G!J. Drehmuhle; aus Sandstein; Fragment eines catillus; es ist etwa ein Fiinftel 
des Sti.ickes erhalten; AusmaBe: 25,6 X 13,2 cm; wahrscheinlicher d = 36 cm; h 
am Rande = G,5 cm; h în der Mitte = 3 cm; 3 cm breite und 1 cm hohe Bordiire; 
der obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; es ist ein Ende der Rille zum An
uringen der Fi.ihrungslasche zur Zentrierung erhalten, mit L = 18 cm; 1 = 4 cm; 
h = 1,5 cm; nicht bestimmbarer Typ. Variante 1 a, 3 a; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Buciumi, Kastell; 1968; S 9; m. 20; a = 0,35 = retentura 
MIAZ IS CC 417/68 = M 69 
Unveroffentlicht 

70. Drehmiihle; aus vulkanischem Tuff; Fragment eines catillus; es ist etwa 
dîe Hălfte des Stiickes erhalten; Ausmal3e: 34,4 X 13,2 cm; wahrscheinlicher 
d = 38 cm; h am Rande = 7 cm; h în der Mitte = 3 cm; 5 cm breite und 0,6 cm 
hohe Bordiire; der obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt; runde durchbohrte 
zentrale C)ffnung; wahrscheinlicher d = 7,5 cm; die Anbringungsrille fur d:ie Fiih
rungslasche zur Zentrierung mit L = 14 cm; 1 = 5 cm; nicht bestimmbarer Typ, 
Variante 1 b, 2 c, 3 a; Datierung: 3. Jh.n.Chr., zweite Hălfte 

Buciumi, Kastell; die Kassette i.iber das Gebăude Nr. 4 = praetorium 
MIAZ IS CC 417 /68 = M 64a 
Gudea 1972, S. 84, Nr. 4. 

71. Drehmi.ihle; aus vulkanischem Tuff; Fragment eines catillus aus zwei 
Stiicken; es ist etwa ein Drittel des Stiickes erhalten; AusmaBe: 29,G X 14,8 cm; 
wahrscheinlicher d = 34 cm; h am Rande = 10 cm; h in der Mitte = 5 cm; 3 cm 
breite und 0,6 cm hohe Bordiire; der obere Tei! ist bearbeitet der untere glatt; 
rechteckige durchbohrte zentrale Offnung mit wahrscheinlicher L = cm; 
wahrscheinlicher I = 8,4 cm; die Rille zum Anbringen der Fuhrungslasche zur 
Zentrierung mit L = 25 cm; I = 3 cm; h = 1,5 cm; eine Vertiefung in !J cm 
Entfernung vom Zentrum, mit h = 2,5 cm; auf der Kante eine Offnung fur das 
Anbringen des Bedienungshebels, mit d = 2,5 cm; h = 5,5 cm; nicht bestimmbarer 
Typ, Variante 1 a, 2 c, 3 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Buciumi, Kastell; 1968; S 9; m. 80; a = 0,40 rn = retentura 
MIAZ IS CC 412/68 = M 85 
Unveriiffentlicht. 

72. Drehrniihle; aus rotlichern Sandstein; Fragment eines catillus (zwei Frag
mente, dîe aneinanderpassen, und noch eînes); es ist etwa die Hălfte des Stuckes 
-erhalten; die Ausma/3e der beîden: Fragmente: 35,2 X 13,2 cm, bzw. 24 X 14 cm; 
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wahrscheinlichcr d = 40 cm; h am Rande = 9 cm; h in cler Mitte = 2 cm; ohne 
Bord.lire; der obere Teii ist zu einem urngekehrten Kegel bearbeitet; h des oberen 
Kegels = 3 cm; weist eine 2 cm breite und 0,80 cm tiefe Vertiefung in 12,5 cm 
Entfernung vom Zentrum auf; auf der Kante eine Offnung fur das Anbringen des 
Bedienungshebels, mit d = 3 cm; I = 2 cm; der untere Teii ist glatt, kegelformig, 
mit cler Hăhe des unteren Kegels = 5 cm; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 
2 c, 5 b; Datierung: 2. Jh.n.Chr., zweite Hălfte 

Buciumi, Kastell; 1972; Baracke Nr. 1, a = 0,85 m. 
MIAZ IS CC 209/72 = 1\1 68 
U nveroffentlicht. 

Tafel XXIII 

73. Drehmilhle; aus grauem vulkanischem Tuff; vollstăndiger catillus; d = 
41 cm; h am Rande = 10 cm; h in der Mitte = 5 cm; der obere Teil ist flach. 
bearbeitet; runde durchbohrte zentrale Offnung; d = 8 cm; auf îhrer Achse ver
langern sich einander entgegengesetzt die Enden \Cler Rille fi.ir das Anbringen der 
Fi.ihrungslasche, mit ergănzten AusmaBen aber Offnung fur die Bedienungsstange, 
L = 25 cm; 1 = 4 cm; h = 3 cm; nicht bestimmbarer Typ, 2. 

74. Drehmilhle; aus vulkanischem Tuff; sehr schwer; vollstăndige meta; d = 
36 cm; h am Rande = 8 cm; h in der Mitte = 11,5 cm; der obere kegelformige 
Teil ist glatt, der untere nicht bearbeitet; die Seitenflăche umgekehrt kegelstumpf
formlig; rund-kegelformige durchbohrte zentrale Offnung mit der groJ3en auf der 
oberen Seite, D = 4 cm; d = 2 cm an der Basis; Typ I, Variante 4 b; allgemeine 
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Buciumi, Kastell; passim. 
MIAZ ohne Inv. Nr. = M 97 
U nveroffentlicht. 

Tafel XXIV 

75. Drehmiihle; aus vulkanischem Tuff; vollstăndige meta; d = 35 cm; h am 
Rarrde = 2 cm; h in der Mitte = 11 cm; der obere Teil ist kegelformig, glatt, er
hoht, der untere nicht bearbeitet; runde eingedrungene zenitrale Oiifnung mit d = 
4 cm; I = 3,5 cm; Typ I, Variante 4 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Buciumi, Kastell; 1970; Baracke Nr. 4, Nordhălfte, am Ende zur porta sinistra 
hin, a = 0,45 m. 

MIAZ IS CC 309/70 = M 82 
Gudea 1972, S. 84, Baracke Nr. 1, Taf. CXXV/7. 

76. Drehmilhle; aus vulkanischem Tuff; vollst.ăndige meta; d = 33 cm; h am 
Rande = 8 cm; h in der Mitte = 9 cm; der obere Teii ist glatt, der untere nicht 
bearbeitet; runde eingedrungene zentrale Offnung mit d = 5 cm, h = 5 cm; Typ 
I, Variante 4 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Buciumi, Kastell; 1970; Baracke Nr. 5, a = 0,40 m. 
MIAZ ohne Inv. Nr. = M 83 
Gudea 1972, S. 84, Nr. 2, Taf. CXXV/6. 

77. Drehmilhle; aus Dacit; Fragment einer meta; es ist etwa ein Drittel des 
Stilckes erhalten; AusmaBe: 26 X 20 cm; wahrscheinlicher d = 34 cm; h am 
Rande = 10 cm; h in der Mitte = 15,5 cm; der obere Teii ist glatt, kegelformig, 
mit cler Spur der runden eingedrungenen zentralen Offnung mit d = 2 cm; h = 
4,5 cm; der untere Teii ist flach; auf der Kante eine e.ingetiefte Stellung fur 
gelegentliche Manover; Typ I, Variante 4 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Buciumi, Kastell; ohne Fundort 
MIAZ IS CC 413 = M 87 
Unveroffentlicht 

78. DrehmO.hle; aus Andesit; Fragment einer meta; es ist etwa ein Drittel 
des Stilckes erhalten; Ausmal3e: 32 X 18,4 cm; wahrscheinlicher d = 36 cm; h 
am Rande = 6 cm; h in der Mitte = 9 cm; der obere Teii ist glatt, kegelformig, 
der untere ist bearbeitet, kegelformig, mit der h des unteren Kegels = 1 cm,; 
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runde eingedrungene zentrale Offnung mit â = 1,5 cm; h = 1,5 cm; Typ II, Va
riante 4 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Buciumi, Kaste!l; 19î2; 
MIAZ IS CC 211/î'.! = M 63 
Unveri.iffentlicht 

IV.5. Bologa - Kastell 

Tafel XXV 

79. Drehmiihle; aus Dacit (Riolit); leicht; Fragment eines catillus; es ist 
etwa ein Achtel des Stiickes erhalten: AusmaBe: 12,8 X 12,4 cm; wahrscheinlicher 
d = 38 cm; h am Rande = 7,5 cm; h in der Mitte wahrscheinlich = 2 cm; 4 cm 
breite und 1,2 cm hohe Bordiire; der obere Teil ist bearbeitet, :cler untere Teii 
glatt, kegelfărmig, mit h = 3 cm; Offnung fi.ir das Anbringen des Betătigungs
hebels mit d = 1 cm; 11 3 cm; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 5 a; 
Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1971, S 14 B, m. 67-69, a = 0,45 m - praetentura dextra, 
Baracke B 5 

MNIT IS P 5 = M 98 
Unveri.iffentlicht 

80. Drehmiib!e; aus gelblichem Andesit (Riolit): leicht; Fragment eines catillus; 
es ist etwa ein Siebentel des Stiickes erhalten; AusmaBe: 14,8 X 16 cm; wahr
scheinlicher d = 38 cm; h am Rande = 7,5 cm; h in der Mitte = 2 cm; 3,5 cm 
breite und 1 cm hohe Bordilre; der obere Teii ist bearbeitet, umgekehrt kegel
formig, der untere Teil ist glatt, kegelformig, mit h = 3 cm; hat ein rechteckige 
(durchbohrte) Offnung mit nicht bestimmbarer Rolle, mit den erhaltenen Aus
ma13en L = 3,5 cm; I = 3 cm; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 3 a; Da-

.tierung: 3. Jh.n.Chr. 

B 5 
Bologa, Kastell; 1970; S 18, m. 63, a = 0,50 m = praetentura dextra, Baracke 

MNIT IS P 6 = M 101 
Gudca 1973, S. 54, Nr. 5 

81. Drehmiihle; aus rotlichem Andesit (Riolit); schwer; Fragment eines catil
lus; es ist etwa die Hălfte des Stuckes erhalten; AusmaBe: 32,8 X 16 cm; wahr
scheinlicher d = 38 cm; h am Rande = 8,5 cm; h in der Mitte = 2 cm; 3,2 cm 
oreite und l,!J cm hohe Bordiire; es ist die Hălfte der Rllle fur die Anbringung 
der Filhrungslasche zur Zentrierung erhalten, mit den wahrscheinliche Ausma13en 
L = 12 cm; I = 3 cm; h = 1,5 cm; der obere Teil ist bearbeitet, umgekehrt ke
gelformig, der untere ist glatt, kegelformig, mit der h des unteren Kegels = 4 cm; 
nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 c, 3 b; Datierung: 2. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1970; S 18, m. 25, a = 0,80 m = praetentura dextra, Ba-
racke B 5 

MNIT IS P 7 = M 110 
U nveroffentlicht 

82. Drehmiihle; aus Sandstein; sehr schwer; Fragment eines catillus; es ist 
et\\-1ill die Hălfte des Sti.ickes erhaltJen; AlusmaBe: 34,8 X 12,8 cm; d = 38 cm; 
h am Rande = 8 cm; h in der Mitte = 2 cm; 7,5 cm breiter und 0,8 cm hohe 
Bordiire; der obere Teii ist bearbeitet, umgekhert kegelformig, der untere ist glatt, 
kegelformig, mit der h des unteren Kegels = 3 cm; die Hălfte der Rille fur das 
Anbringen der Fi.ihrungslasche zur Zentrierung ist erhalten, vervollstăndigt mit 
L = 14 cm; I = 3,5 cm; h = 1,5 cm; mit vertieften Enden; runde durchbohrte 
zentrale Offnung mit wahrscheinlichem d = 8 cm; U,5 cm von der Achse des 
Stiickes entfernt befindet sich eine runde Offnung mit d = 1,5 cm, eingedrungen, 
mit L = 2.5 cm, filr das Anbringen des Betătigungshebels; auf der Kante, auf 
derselben vertikalen Ebene, eine Offnung in Lăngsebene, in h = 3,5 cm von der 
Ebene der Basis, mit wahrscheinlichem d = 3 cm, 4 cm lang, ebenfalls fur das 
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Anbringcn des Bedienungshebels (gemischte Bedienung); nicht bestimmbarer Typ, 
Variante 1 a 2 c, 3 a, 3 ?; Datierung: 2. Jh.n.Chr., zweite Hălfte 

Bologa, 'Kastell; H.171; S \), m. (H, a = 0,45 m = praetentura sinistra, Baracke 

MNlT IS P 10 = M 111 
Gudea 1973, S. 53, Nr. 1. 

Tafel XXVI 

83. Drehmi.ihle; aus grauem Andesit (Riolit); leicht; Fragment eines catillus; 
es ist etwa ein Sechstel des Stnckes erhalten; Ausmafie: 19,6 X 15,6 cm; wahr
scheinlicher d = 38 cm; h am Rande = 11 cm; h ,in der Mitte = 2,5 cm; 5 cm 
breite und 1,5 cm hohe Bordi.ire; der obere Teil ist bearbeitet, umgekehrt kegel
formig, der untere ist glatt, kegelformig, mit der h des unteren Kegels = 4 cm; 
nicht bestimmbarer Typ, Variante 11 a, 2 c; Datierung: 2. Jh.n.Chr., zweite Hălfte 

Bologa, Kastell; 1971; S 9, m. 42, a = 0,50 m = praetentura sinistra, Ba-
racke B1 

MNIT ohne Inv. Nr. = M 106 
Unveroffentlicht 

84. Drehmi.ihle; aus hellgrauem Riodacit von Ciceu (Riolit); es ist etwa cin 
Funlltel de:s Sti.ickes erha!Jten; catillus; AusmaBe: 24,4 X 12 cm; wahrscheinlicher 
d = 40 cm; h am Rande = 8 cm; h in der Mitte = 2,5 cm; 3 cm breite und 
0,6 cm hohe Bordi.ire; der obere Tei! ist bearbeitet, der untere glatt, kegelformig, 
mit der h der unteren Kegels = 4 cm; wahrscheinlich rechteckige, durchbohrte 
zentrale Ablufioffnung mit den ungefăhren AusmaBen L = 8 cm; l = 7 cm; 
Typ II, Variante 1 a, 2 a; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1971; Kommandogebăude, in den Trlimmern 
MNIT IS P 12 = M 107 
Unveroffentlicht 

85. Drehmiihle; aus weiBgrauem Dacit von Ciceu (Riolit); schwer; Fragment 
eines catillus; AusmaJ3e: 32 X 16 cm; wahrscheinlicher d = 38 cm; h am 
Rande = 14 cm; h in der Mitte = 4,5 cm; 3,5 cm breite und 2 cm hohe Bordi.ire; 
oder obere Teii ist bearbeitet, kegelformig, der untere glatt, kegelformig, mit der 
h des unteren Kegels = 4,5 cm; es ist die Hălfte der Rille fur das Anbringen 
der Filhrungslasche zur Zentrierung erhalten, mit den wahrscheinlichen Aus
maBen L = 12 cm; 1 = 3 cm; h = 3 cm, mit vertieften Enden; die durchbohrte 
zentrale Abflufioffnung mit wahrscheinlichem d = 4 cm; nicht bestimmbarer 
Typ, Variante 1 a, 2 c, 3 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1973; S 27; m. 18,50; a = 0,50 m = retentura !dextra, Ba-
racke Brn 

MNIT IS P 13 = M 109 
Unveroffentlicht 

86. Drehrnilhle; aus zerbrechlichem rotem Sandstein (Riolit); schwer; Frag
ment eines catillus; es ist ein Viertel des Stuckes erhalten; AusmaBe: 28 X 16 cm; 
wahrscheinlicher d = 38 cm; h am Rande = 10,5 cm; h in der Mitte = 2 cm; 
5,5 cm breite und 0,6 cm hohe Bordi.ire; der obere Teil ist bearbeitet, umgekehrt 
kegelformig der untere glatt, kegelformig, mit der h des unteren Keges = 3,5 cm; 
wahrscheinlich rechteckige durchbohrte zentrale Abflufioffnung; die Rille fi.ir das 
Anbringen der Filhrungslasche zur Zentrierung mit den wahrscheinlichen Aus
maBen L = 14 cm; h = 2 cm, mit vertieften Enden; es gibt noch eine Offnung, 
wahrscheinlich ebenfalls filr die Zentrierung, mit den erhaltenen Ausmafien 
L = 2,5 cm; 1 = 2,5 cm; h = 1,5 cm; auf der Kante die Spur eine durchbohrten 
Offnung bis zur unteren Basis der Bordilre, mit wahrscheinlichem d = 2,5 cm; 
nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 a, 3 f, 5 b; !Datierung: 3. Jh.n.Chr., 
zweite l:lălfte 

Bologa, Kastell; 1973; S 16 B; m. 70-71; a = 0,30 m = retentura sinistra, 
Baracke B11 

MNIT IS P = M 100 
U nveroffen tlicht 
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Tafel XXVII 

87. Drehmiihle; aus ri.itlichem Dacit (Riolit); sehr schwer; Fragment eines 
catillus; es ist etwa ein Viertel des Sti.ickes erhalten; AusmaBe: 32 X' 20,8 cm; 
wahrscheinlicher d = 42 cm; h am Rande = 12,5 cm; h in der Mitte = 4,5 cm; 
die Bordi.ire ist bis zur Basis auf dem gesamten Umfang abgebrockelt, es geht nur 
die Breite von 4 cm hervor; der obere Teil ist bearbeitet, umgekehrt kegelfi.irmig, 
der untere glatt kegelf5rmig, mit der h des unteren Kegels = 4,5 cm; es ist 
die Spur zweier 'benachbarter Seiten der wahrscheinlich rechteckigen durchbohrten 
zentralen Ablul3offnung erhalten, mii! den ergănzten AusmaBen L = 8 cm; I = 
6 cm; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 a, 5 a; Datierung: 3. Jh.n.Chr., 
nach 213 

Bologa, Kastell; 1971; porta decumana, Westturm, hinten 
MNIT IS P 14 = M 112 
Unveri.iffentlicht 

88. Drehmilhle; aus weiB-gelblichem Dacit (Riolit); sehr schwer; catillus; 
es ist etwa die Hălfte des Stiickes erhalten; AusmaJle: 36,8 X 16 cm; wahrschein
licher d = 38 cm; h am Rande = 15 cm; h in der Mitte = 6 cm; 6 cm breite und 
2,5 cm hohe Bordilre; der obere Teil ist bearbeitet, der untere glatt, kegelfi.irmig, 
mit der h des unteren Kegels = 3,5 cm; es ist die Spur der Rille filr das An
bringen der Fiihrungslasche zur Zentrierung erhalten, mit den ergănzten Aus
maBen L = 18 cm; l = 4 cm; h = 2 cm; senkrecht auf die Lăngsachse der 
Rille, auf der Lăngsebene ~es Stiickes, in 6 cm Hi.ihe von der Basis eine runde 
eingedrungene Offnung mit unregelmăJligem UmriB, mit d = 3 cm; L = 6,5 cm, 
fiir das Anbringen des Betătigungshebels; nicht bestimmbarer Typ, Vartiante 1 a, 
2 a, 3 a, 5 b; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1971; porta decumana, Westturm, hinten 
MNIT IS P 14 = M 113 
Unveroffentlicht 

Tafel XXVIII 

89. Drehmilhle; aus dunkelgrauem Andesit (stark beschădigter Riolit; sehr 
schwer; Fragment einer meta; es ist etwa die Hălfte des Stilckes erhalten; Aus
maBe: 40 X 20 cm; wahrscheinlicher d = 40 cm; h am Rande = 7 cm; h in der 
:Mlitte = 10,5 cm; der obere Teii ist bearbeitet, der untere glatt, kegelformig, 
mit der h des unteres Kegels = 2 cm; runde durchbohrte zentrale Offnung, ke
gelformig, mit tib = 2,5 cm; dB = 4,5 cm; Typ II, Val'iante 4 b; allgemeine Da
tierung: 1.-3. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1972; S 16 B; m. 100; a = 0,30 m = retentura sinistra, 
Baracke B11 

MNIT ohne Inv. Nr. = M 99 
Unveroffentlicht 
90. Drehmilhle: aus Mikrokonglomerat; sehr schwer; Fragment einer meta; 

es ist etwa die Hiilfte des Stilckes erhalten; AusmaBe: 38 X 18 cm· d = 38 cm· 
d an der Basis = 34 cm; h am Rande = 9 cm· der o bere Teil ist glatt kegel~ 
formig, der untere flach, mit dem unteren d = 34 cm; runde durchbohrte ientrale 
Offnung, kegelforrnng, mit gemeinsamer kleiner Basis, mit db = 4 cm; dB = 6 cm· 
Typ I, Variante 4 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr. ' 

Bologa, Kastell; 1971; S 21 = latus sinistrum, Gebăude C - horreum 
MNIT ohne Inv. Nr. = M 102 
U nveroffentlicht 

91. _Drehmi.i~le; aus weiB-g~auem Basalt (Riolit); sehr schwer; Fragment einer 
i:neta, mcht bestimmbar als Teii des Ganzen, da kein bearbeiter UmriJJ erhalten 
1st; AusmaBe: 25,6 X lo cm; h in der Mitte ==· 8,5 cm· der obere Teii ist glatt 
kegelformig, mit einem Kragen rings um die runde dur~hbohrte zentrale Offnung' 
mit. d = 5 cm; der untere Teii ist flach, mit grol3en UnregelmiiBigkeiten: Typ 1'. 
Variante 4 b; allgemeine Datierung: 1.-3. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1970; das Kommandogebăude 
MNIT ohne Inv. Nr. = M 108 
Gudea 1973, S. 54, Nr. 2 

18 - Acta Mvsei Napocensis, 34,1/1997 
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92. Drehmiihle; aus Anclesit (Riolit); sehr schwer; Fragment einer meta; es 
ist etwa die Hălfte des Stiickes erhalten; AusmaBe 40 X 19,6 cm; wahrscheinlicher 
d = 42 cm (am oberen Rand), woraus eine umgekehrt kegelstumpffi:irmige Sei
tenflache· hervorgeht; h am Rande = 8 cm; h in der Mitte = 13 cm; cler obere 
Teil ist glatt, der untere grob bearbeitet mit grol3en UnregelmăBigkeiten; nicht 
bestimmbarer Typ, Variante 4 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1970; retentura, passim 
MNIT ohne Inv. Nr. = M 114 
Gudea 1973, S. 54, Nr. 3 

Tafel XXIX 

93. Drehmiihle; aus weiB-gelblichem Daclt; schwer: Fragment eines catillus; 
es ist etwa ein Drittel des Stiickes erhalten; Ausmal3e: 28 X 8,8 cm; dB = 32 cm; 
wahrscheinlicher d = 14 cm: h des oberen Kegel5 = 5 cm; h de5 unteren Ke
gels = 2,5 cm; h in der Mitte = 11,5 cm; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 b, 
2 c, 3 e; Datierung: 3. Jh.n.Chr. • 

Bologa, Kastell; 1970; clas Kommanclogebaude 
MNIT ohne Inv. Nr. = l\I 104 
Gudea 1973, S. 54, Nr. 4 

94. Drehmiihle; aus weiB-gelblichem Basalt: Fragment eines catillus; es ist 
etwa ein Fiinftel des Stiickes erhalten; Ausma13e: 22 X 10 cm; wahrscheinlicher 
dB = 32 cm; wahrscheinlicher db = 16 cm; h des oberen Kegels = 4 cm; h des 
unteren Kegels = 7 cm; h in der Mitte =I 14 cm; 2 cm breite Borclilre; nicht 
bestimmbarer Typ, Variante 1 b, 2 c; allgemeine Datierung: 1.-3. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1970; porta decumana, Westturm, auBen 
MNIT ohne Inv. Nr. = M 105 
Gudea 1973, S. 54, Nr. 5 

95. Drehmilhle; aus Basalt; schwer; Fragment eines catillus; es ist etwa 
die Hălfte des Stiickes erha11len; AusmaBe: 28 X 16 cm; dB = 32 cm; db = 16 cm; 
h des oberen Kegels = 5 cm; h des unteren Kege!s = 6 cm; h in cler Mlitte = 
15 cm; 2 cm breite Bordilre; die Offnung filr clas Anbringen des Betatigungshe
bels in h = 8 cm, mit d = 2 cm; L = 3 cm; nicht bestimmbarer Typ, Variante 
1 b, 2 c, 3 c, 5 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr., zweite Hălfte 

Bologa, Kastell; 1970, S 18; m. 25; a =· 0,35 m = praetentura dextra, Ba-
racke B, 

MNIT ohne Inv. Nr. = M 108 
Gudea 1973, S. 54, Nr. 6 

96. Drehmiihle; aus grauem Dacit (Riolit); sehr schwer; Fragment einer 
meta; es ist etwa die Halfte des Stiickes erhalten; AusmaBe: 37,2 X 20,4 cm: 
d = 37 cm; d des oberen Kegels = 14 cm; d des unteren Kegels = 3 cm; h am 
Rande = 14 cm; h ~n der Mitte = 17 cm; runde durchbohrte Offnug mit d = 3 
cm; Typ II, Variante 4 b; Datierung: 3. Jh.n.Chr. 

Bologa, Kastell; 1976; 
MNIT ohne Inv. Nr. = M 115 

IV.6. Moigrad - die dakische Siedlung auf der Măgura 

Die Angaben in Verbindung mit dakischen Drehmilhlen, einschliel3lich ein 
Teil der bibliographischen Information, wurden mir von Hem Horea Pop 
(MIAZ) zur Verfilgung gestellt. 

Tafel XXX 

97. Drehmi.ihle; aus grauem vulkanischem Tuff; Fragment eines catillus; es 
ist etwa die Halfte des Stilckes erhalten; AusmaBe: 24,8 X 12 cm; wahrschein
Iicher oberer d 21 cm; wahrscheinlicher unterer d = 28 cm: h des unteren 
Kegels = 3 cm; h am Rande = 10,5 cm; h in der Mitte = 8 cm; da,; Fra~ment 
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hat weder die Offnung fur den Bedienungshebel noch die zentrale Offnung er
halten: nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 b; Datierung; 1. Jh.n.Chr. 

Moigrad - Măgura; HJB4 
MIAZ IS CC 625/84 = M 78 
Nicht veroffentlicht 

98. Drehmilhle; aus hellgrauem vulkanischem Tuff; Fragment einer meta; 
f'S ist fast das ganze Stuck erhalten; Ausmal3e: 35,2 X 30,8 cm; oberer d = 35 cm; 
unterer d = 36 cm; h des unteren Kegels = 5 cm; h des oberen Kegels = 18 cm; 
h des ...:nteren Kegels = 5 cm; h am Rande = 10 cm; h in der Mătte = 16 cm; 
d der runden durchbohrten zentralen Offnung = 2 cm; Typ II, Variante 4 b; 
Datierung: I. Jh.n.Chr. 

Mdigrad - Măgura; 1993; S l; m. 17-18; a = 0,90 - 1,00 m = Grube G1, 
mittleres Niveau 

MIAZ IS CC 625/84 = M 78 
Nicht veroffentlicht 

99. Drehmilhle: aus hellgrauem Schiefer; Fragment einer meta; es sind drei 
\"ierte! des Stiickes erhalten: AusmaBe: 32,8 X '28 cm; oberer d = 34 cm; unterer 
d = 26 cm; ohne unteren Kegel; h am Rande = 11 cm; h in der Mitte = 17 cm; 
d = 2 cm; runde durchbohrte zentrale Offnung = 10 cm, mit d = 1,5 cm ver
langert; bis zur Durchbohrung gibt es ke'ine Aushohlung des unteren Kegels; 
Typ I, Variante 4 a; Datierung: I. Jh.n.Chr. 

Porolissum - Măgura; 1993; S 1; m. 1 = Umwchrungsmauer, neben dem 
nordLichen Eckturm 

MIAZ IS CC 1087/93 = M 92 
Nicht veroffentlicht 

Tafel XXXI 

100. Drehmuhle; aus hellgrauem vulkanischen Tuff; vollstăndige meta; oberer 
d = 32 cm; unterer d = 26 cm; h am Rande = 9,5 cm; h in der Mitte = 14 cm; 
d der runden durchbohrten zentralen Offnung = 2 cm; h des unteren Kegels = 
10 cm; h des oberen Kegels = 23 cm; Typ II, Variante 4 b; Datierung: 1. Jh.n.Chr. 

Porolissum - Măgura; 1984 
MIAZ IS CC 625/84 = M 81 
Nicht veroffentlicht 

IV.7. Şimleu Silvaniei - die dakische Siedlung auf der Măgura 

101. Drehmilhle; aus weiJlgrauem vulkanischem Tuff; Fragment eines catillus; 
es sind etwa •drei Viertel des StCtckes erhalten; AusmaBe: 29,6 X 28 cm; oberer 
d = 16 cm; unterer d = 30 cm; h am Rande = 9,5 cm; h lin der Mitte = 1,5 
cm; d der runden durchbohrten zentralen Offnung = 2,5 cm; h des unteren Ke
gels = 5,5 cm; h des· oberen Kegels = 2,5 cm; d des oberen Kegels = 10,5 cm; 
2,75 cm breite und 1,5 cm hohe Bordure:, die durch die Abschrăgung der Basis 
des oberen Kegels hergestellt wuri:Ie; d des Sternes = 6 cm; Typ II, Variante 
1 a, 2 c, 5 b; Datierung; 1. Jh.n.Chr. 

Porolissum - Măgura; 1984 
MIAZ IS CC 625/84 = M 81 
Nicht veroffentlicht 

102. Drehmilhle; aus dunkelgrauem vulkan'ischem Tuff; vollstăndiger catillus 
aus zwe'i Fragmenten; D = 36 cm; d = 20 cm; h am Rande = 16 cm; h in der 
Mitte = 3 cm; d des Sternes = 5 cm; die Offnung fiir den Betătigungshebel auf 
dem mittleren Umfang des Kegelstumpfes; L = 6 cm; I = 2 cm; h = 5 cm; 
n.icht bestimmbarer Typ, Variante 1 b, 2 c, 3 e, 5 b; Datierung: 1. Jh.n.Chr. 

Şimleu; 1983 
MIAZ IS CC 916/83 = M 91 
Nicht veroffentlicht 
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-103. Drehmilhle; aus weiBgrauem vulk,anischem Tuff; vollstăndiger catillus; 
D = 33 cm; d = 20 cm; ham Rande = 9 cm; h 1n.der Mitte = 2 cm; h des 
oberen Kegels = 2 cm; h des unteren Kegels = 5 cm; rechteckige zentrale 
Offnung m~t L = 9 cm; l = 3,5 cm; d der :durchbohrten Offnung = 2,5 cm, 
3 cm von der Basis entfernt; nicht bestimmbarer. Typ, Variante ·l b, 2 a, 5 b; 
Datierung: 1. Jh.n.Chr. 

Şimleu; 1994; Beobachter, S 1, a = 1,32 m = Umwehrungsmauer, neben 
dem nordlichen Eckturm 

MIAZ 1S CC 361/94 = M 89 
Nicht veroffentlicht 

Tafel XXXII 

104. Drehmilhle; aus hellgrauem vulkanischem Tuff; vollstăndiger catillus; 
d = 25 cm; h am RJande = 16 cm; h in der J\litte = 4 cm; h des unteren Ke
gels = 6 cm; seitliche Offnung mit L = 4 cm; d = 2 cm; verliingerte Offnung 
fiir gelegentliche Betătigung; nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 b, 2 c, 3 e, 5 b; 
allgemeine Datierung: 1.-3. Jh.n.Chr. 

Şimleu; Măgura 
MIAZ ohne Inv. Nr. = M 94 
Nicht veroffentlicht 

105. Drehmiihle; aus hellgrauem vulkanischen Tuff; vollstăndiger catillus; 
D = 36 cm; d = 20 cm; h am Rande = 18 cm; h in der Mitte = 4,5 cm; h des 
unteren Kegels = 7 cm; d des Sterns = 6 cm; die Ecken L = 4 cm; l = 2 cm; 
seitliche Offnung mLt l = 4 cm; d = 1,5 cm; nicht bestimmba'I'er Typ, Variante 
1 b, 2 c, 3 e, 5 b; Datierung: 1. Jh.n.Chr. 

Şimleu; Măgura 
MIAZ ohne Inv. Nr. = M 95 
Nicht veroffentlicht 

106. Drehmiihle; aus vulkanischem Tuff; vollstăndige meta; oberer d = 
32 cm; unterer d = 29; h am Rande = 13 cm; h in .der Miitte = 9 cm; h des 
unteren Kegels =/ 4 cm; d des unteren Kegels = 12 cm; d der runden durch
bohrten zentralen Offnung = 3 cm; Typ II, Variante 4 b; Datiierung: 1. Jh.n.Chr. 

Şimleu; Măgura 
MIAZ ohne Inv. Nr. = M 96 
Nicht veroffentlicht 

107. Drehmiihle; aus weiBgrauem Basalt; vollstăndiger catillus; oberer d = 
14 cm; unterer d = 6 cm; h am Rande = \13 cm; h in der Mitte = 8 cm; h des 
unteren Kegels = 2,5 cm; oberer Kegel, der in einen Zylinder entaTtf\te, mit 
H = 2,5 cm; d der Sterns = 4 cm; die Ecken des langen Sterns = 5 cm, 2,5 cm 
breit, durchbohrt, an den Enden abgerundet; nicht bestimmbarer Typ, Variante 
1 a, 2 c, 3 e; allgemeine Datierung: 1.-3. Jh.n.Chr. 

Şimleu; Măgura; 1975 
MIAZ IS CC 254/75 = M 60 
Nicht veroffentlicht 

Tafel XXXIII 

108. Drehmiihle; aus hellgrauem vulkanischem Tuff; vollstăndige meta; oberer 
d = 28 cm; unterer d = 18 cm; h am Rande = 3 cm: h in der Mitte == 13 cm; 
h des unteren Kegels = 7 cm; d der runden durchbohrten zentralen Offnung = 
2 cm; Typ II, Variante 4 b; allgemeine Datierung: 1.-3. Jh.n.Chr. 

Şimleu; Măgura; 58-70 Depot 
MIAZ ohne Inv. Nr. = M 38 
Nicht veroffentlicht 

109. Drehmiihle; aus hellgrauem vulkanischem Tuff; vollstăndige meta; oberer 
d = 31 cm; unterer d == 25 cm; h am Raride = 4,5 cm; h dn der Mitte = 13,5 cm; 
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h des unteren Kegels = 7,5 cm; d cler runden durchbohrten zentralen Offnung = 
2 cm; Typ II, Variante 4 b; allgemeine Datierung: 1.-3. Jh.n.Clu-. 

Şimleu; Măgura 
MIAZ ohne Inv. Nr. = M 59 
Nicht veroffenUicht 

110. Drehmtihle; aus rotlichem vulkanischem Tuff; Fragment eines catillus; 
es Jist die Hălfte des Stilckes erhalten; AusmaBe: 29,6 X 16 cm; D = 31 cm; 
d = 14 cm; h am Rande = 14 cm; h in cler Mitte = 2 cm; h des oberen Kegels = 
7,5 cm; rechteckige durchbohrte zentrale Offnung mit verlăngerter Diagonale, mit 
den AusmaBen 5 X 5 cm; die Rille cler Diagonale hat clas Ende mit L = 4 cm; 
1 = I cm; seitliche Offnung flir den Betlienungshebel mit d = 1,5 cm; 1 = 11 cm; 
nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 b, 3 b, 5 b; allgemeine Datierung: 1.-3. 
Jh.n.Chr. 

Şimleu: Măgura; 1958 
MIAZ IS CC 74/58 = M 56 
Nicht veroffentlicht 

111. Drehmilhle; aus weiJ3grauem vulkanischem Tuff; vollstăndiger catillus; 
D = 32 cm; d = 24 cm; h am Rande = 13,5 cm; h in cler Mitte = 2 cm; d des 
oberen Kegels = 19 cm; h des oberen Kegels = 6,5 cm; d des Sterns = 4 cm; 
Ecke mit L = 1 cm; I = 2 cm; zwei Bedienungsoffnungen mit dl = 2 cm; Ll = 
2 cm (durchbohrt); d2 = 2 cm; L2 = 2 cm (durchbohrt); die zweite Offnung liegt 
hoher, seitlicher als die erste: nicht bestimmbarer Typ, Variante 1 a, 2 c, 3 e, 5 b; 
allgemeine DatJierung: 1.-3. Jh.n.Chr. 

Şimleu; Măgura; 1975 
MIAZ IS CC 254/75 = M 61 
Nlcht veroffentlicht 

IV.8. Die von Tieren betatigte Miihle von Porolissum 

112. Mola asinaria: aus schwammartigem dunkelgrauem vulkanischem Tuff; 
Fragment; es ist nur cler Stănder (meta) erhalten, ohne tiie mechanischen Bedie
nungselemente im oberen Teil und ohne die Basis, auf cler (oder in der) sie fest
gemacht war und wohin das Mehl floB; clas Stilck ist ungefăhr kegelformig, mit 
leicht gewolbten Wănden und innen hohl; AusmaJ3e: d der Basis auBen = 70 cm; 
d in der Mitite innen = 67,5 cm; d des Kopfes auBen = 70 cm; d in der Mitte 
aul3en = 67,5 cm; d des Kopfes auBen = 52,50 cm; h = 57,75 cm; die mittlere 
Dicke cler Wand betrăgt 10 cm an der Basis, 10,50 cm in der Mitte und 8,5 cm am 
Kopfe; die AusmaBe im Inneren sind: d der Offnung mit cler Betătigungsanlage = 
45 cm; d des inneren Kegels oben = 40 cm; unten = 44 cm; d des gewolbten 
Teiles im Inneren oben = 44 cm; unten = 49 cm auf einer Hohe von 22,5 cm; 
d der Aushohlung zum Anbringen der Basis = 51,5 cm auf einer Hohe von 5,5 cm. 

Der ăufiere Teii ist leicht gewolbt; vom Kopf auf einer 10,50 cm hohen Teil 
ist der Stein linfolge cler Reibung abgenutzt. Dies ist der aktive Teii 'des Stilckes, 
jener, wo die Korne~. die von oben kamen, zerrieben wurden und dann entlang 

-cler AuBenwand des Stilckes nach unten in den Sammelbecken flossen. 
Im Inneren war die Lage wie folgt (von unten nach oben). Die breitere in 

die Wand eingelassene (5,5 cm hohe) Hohlung diente zum Fixieren (Versteifen) des 
Sttickes. Es gibt keinere vollstăndigeren Spuren, wahrscheinlich trăgt auch das 
Gewicht des Gerăts zum Fixieren bei. Es folgt der Teii mit den gewolbten Wănden 
(22,5 cm hoch) und dann der kegelformige Teii (25 cm hoch). Der Kopf des Gerăts 
war komplizierter. In die Wand wurde eine Offnung filr die Festmachung der 
Betătigungselemente eingelassen (d = 45 cm). Diese liel3 einen seitlichen schmalen 
Rand i.ibrig, mit den MaBen 2,5 + 5 cm und h = 6 cm. Zwischen dem Rand und 
cler Offnung des inneren Kegels (d = 40 cm) bleibt eine 5 cm breite Boz1tlilre 
tibrig. Auf dieser Bordilre wurden die Betătigungselementie des oatillus angebracht. 
Auf einer (theoretischen) Querachse auf der Bordilre befanden s'ich zwei viereckige 
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eingetiefte Hohlungen; ihre Ausmal3e: 4 X 3,5 cm; am Ende zum Rand hin je eine 
eingedrungene runde, 4 cm tiefe Offnung. In einem Winkel von 30° zu dieser 
(theoretischen) Achse wurde noch eine -identifiziert, die an den Enjlen aui der 
Bordilre zwei eingetiefte Hohlungen hat, mit denselben AusmaBen wie die ersten, 
mit eingedrungenen Offnungen; allgemeine Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr. 

Porolissum, ohne Fundort 
MIAZ Inv. 1628 = M 54 
Unveroffentlicht 

NICOLAE GUDEA 
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- Tafel XXIX Drehmiihlen aus dem Kăstell von Bologa. Nr. 93-96 
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Tafel XXXI Drehmuhlen aus der damchen SiedJJ.ungen wn Moigrad--Rqura 
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Tafel X.X.X.II Drehmiihlen aus der dakischen Siedlung von Şimleu Silvaniei
Măgura. Nr. lOi--107 
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TQfel X::K.Xlll Drehmuhlen · a.us der dakischen Siedlung von Şimleu Silvaniei-
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- Stein Qpiatră~. 

- Metall B';~::C}- metal(oliaje Fe-C }; 

- Holz [ <::c:. ~ I em n de esenţa tare; 
- Mischung von Stein ~ 
und Errle (P}: r amestec piatră+ pământ; 

- Boden k,:(~,f-soL. 

- Ledergurt [i~}-c.urele din piele groasă~ 
Tafel XXXV Graphische Rekonstruktion de• Drebmnllle Nr. 112, Variante a 
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Tafel XXXVI Graphische Rekonstruktion der DrehmUhle Nr. 112. Variante a 
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Tafel XXXVIII Graphische Rekonstruktion der Drehmilhle Nr. 112. Variante b 
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Tafel XX.X.IX Graphische Rekonstruktion der Drehmiihle Nr. 112. Variante b 
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Tafel XL Graphische Rekonstruktion der Drehmuhle Nr. 112. Variante c 
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Tafel XUI Graphische Rekonstruktion der Drehmiihle Nr. 112. Variante c 
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Tafel XLIII Graphische Rekonstruktion der Drehmi.ihle Nr. 112. Variante d 
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Tafcl XLIV Graphische Hekonstruktion der- Drehmtihle Nr. 112. Variante d 
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Tafel XLV Graphische Rekonstruktion der Drehmtihle Nr. 112. Variante d 


