
DER DAKISCHE FRIEDHOF VON POROLISSUM UND 
DAS PROBLEM DER DAKISCHEN BESTATTUNGSBRĂUCHE 

IN DER SPĂTLATENEZEIT 

Die in cler Rumănischen Volksrepublik im vergangenen Jahrzehnt durch, 
geftihrten archăologischen Forschungen richteten verstăndlicherweise ein beson, 
deres Augenmerk auf eine cler wichtigsten Fragen aus cler Geschichte des 
Karpatenbeckens u. zw. auf die Kenntnis cler Lebensweise und Kultur cler Daker. 
Die Forschungsergebnisse konnten zahlreiche wesentliche Gebiete dieses Problems 
beztiglich cler Entstehung und Entwicklung cler materiellen und geistigen Kultur 
und cler gesellschaftlichen Gliederung der Daker,Geten in cler jtingeren Eisenzeit 
aufhellen. Besonders fruchtbar und aufschluBreich sind die Forschungsergebnisse 
liber die Daker aus cler Zeit des unabhăngigen dakischen Staates von Burebista 
bis Dezebal. W ăhrend dieses Zeitraumes von beinahe zwei Jahrhunderten, cler 
cler romischen Eroberung voranging, verzeichneten die Daker bedeutende wirt, 
schaftliche und soziale Fortschritte. Als einheitliches Volk treten sie unter den 
damaligen historischen Bedingungen auf politischem und militărischem Gebiete 
machtvoll in Erscheinung. Eng mit cler Schaffung cler politischen Einheit verbun, 
den, vollzog sich seit Burebista auch eine Vereinheitlichung cler materiellen 
Kultur cler Daker, indem gewisse Kulturelemente und Oberlieferungen, die sich 
bis dahin in den verschiedenen Gebieten Daziens unterschiedlich und ungleich 
entwicke.lt hatten, miteinander verschmolzen wurden und allgemeine Verbrei, 
tung fi.nden. 

ln dieser Zeit entlehnen die Daker in wachsendem MaBe Kulturgut von 
den Griechen cler Stădte am Pontus Euxinus, die Burebista unterworfen hatte 
und beherrschte, und spăter von den Romern, nachdem diese seit Augustus 
die Reichsgrenze an die Donau vorgeschoben hatten und derart Nachbarn der 
Daker geworden waren. Zur Zeit Burebistas wird der Mittelpunkt cler politischen, 
militărischen und religiosen Macht cler Daker nach Transsilvanien verlegt. Die 
im vergangenen Jahrzehnt unter Leitung von Akad. C. Daicoviciu durchgeftihrten 
umfangreichen Forschungen in den befestigten dakischen Siedlungen in den 
Bergen von Orăştie, wo sich der Sitz der dakischen Konige, des Oberpriesters, 
des hohen Adels und der Priesterschaft befand , warfen ein klares Licht auf die 
ho he Stufe einer oppidanen Kultur, die hier die am weitest fortgeschrittenen 
und kennzeichnendsten, aber gleichzeitig selbstăndigen Formen angenommen 
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hatte. Bedeutende kulturelle und soziale Fortschritte konnten damals auch andere 
dakische Stămme verzeichnen, wie es die an verschiedenen anderen Orten Daziens 
vorgenommenen archăologischen Untersuchungen erweisen. 

Dennoch ist ein Teilgebiet cler damaligen Kultur cler Daker so gut wie 
unbekannt, u. zw. die Frage ihrer Bestattungsbrăuche. Trotz intensiver Forschun, 
gen und zahlreicher Probegrabungen in dem ausgedehnten archăologischen Bereich 
cler befestigten dakischen Siedlungen wurde merkwtirdigerweise bis jetzt kein 
wichtigerer Fund geborgen, cler den geringsten Anhaltspunkt fi.ir K�nntnis cler 
Bestattungsformen cler Daker dieses Gebietes erbracht hătte. Dieses reicht ostwărts 
bis ins Sebeş,Tal, wo die bereits seit lăngerer Zeit durchforschte Steinburg von 
Căpîlna lag oder sogar noch weiter, bis in die Năhe des Turnu,Roşu,Passes 
(Rotenturmpass), wie die ktirzlich entdeckte gleichartige Feste von Tilişca (Rayon 
Sibiu) zeigt. Abgesehen von einigen, wenig schltissigen Einzelfunden haben die 
archăologischen Untersuchungen auch im sonstigen Dazien bis jetzt keinerlei 
Ergebnisse gezeitigt, auf Grund derer clas Problem cler Bestattungsbrăuche cler 
Daker in cler Spătlatenezeit befriedigend hătte geklărt werden konnen ; dieses 
fohrte zu verschiedenen irrigen Hypothesen und Schluf3folgerungen liber die 
Art und W eise, wie die « unsterblichen » Daker in den letzten Jahrhunderten 
ihrer Unabhăngigkeit ihre Toten bestatteten. Diese Lticke im archăologischen 
Belegematerial machte sich nicht nur fi.ir den letzten Abschnitt cler dakischen 
Epoche geltend, sondern auch fi.ir die Herleitung cler verschiedenen Varianten 
cler Brandbestattung, die von cler bodenstăndigen Bevolkerung cler romischen 
Provinz Dazien getibt wurde, in einem Zeitraum also, for den die archăologischen 
Forschungen cler letzten Jahre zahlreiche Belegfunde und reiche Beobachtungen 
in offenkundigem Gegensatz zu cler unmittelbar vorhergehenden Periode 
erbrachten 1 • 

Aus diesem Grunde ist die vor kurzem erfolgte Aufdeckung eines ausge, 
dehnten dakischen Grăberfeldes auf cler Măgura bei Porolissum im Nordwesten 
Daziens von besonderem Interesse , durch die wenigstens teilweise die Lticke 
geschlossen werden kann, von cler oben die Rede war. Die Erforschung dieses 
Grăberfeldes war eine cler vordringlichsten Aufgaben des Grabungskollektivs in 
Porolissum in den Jahren 1 958 und 1959 2 • Die Erforschung dieses Grăberfeldes 
kann noch bei weitem nicht als abgeschlossen gelten, da hiezu lăngere Zeit 
erforderlich ist. Dennoch sind die bisher erzielten Ergebnisse gentigend umfassend, 
und schltissig, um eine ins Einzelne gehende, genaue Darstellung des dort getibten 
Bestattungsbrauches zu ermoglichen, wobei hervorzuheben ist, daf3 dieses Grăber, 
feld clas erste dieser Art aus cler Spătlatenezeit ist 3 , in dem genauere Beobach, 
tungen vorgenommen werden konnten. 

Die Veroffentlichung noch vor Abschluf3 cler bisher in Porolissum erzielten 
Ergebnisse konnte als verfrtiht angesehen werden, da die daraus gezogenen 

1 M. Macrea, Les Daces a l 'epoque romaine a 
la l umiere des n!centes fouilles archeologiques, in 
« Dacia », N.S., I ,  1 957 ,  S.  250ff. 

2 Siehe die Vorberichte cler Grabungen aus 
Porolissum in « Materiale », VII,  1 960, S.  36 1 - 3 90 
und VIII  (unter Druck) . 

3 Hingegen vermittelten andere Grabungen die 

Kenntnis einiger dakisch-getischer Grăberfelder cler 
Friihlatenezeit, wie z. B. die Friedhofe von Zimnicea, 
siehe I .  Nestor, in Studii, revistă de istorie şi filosofie, 
I I ,  1 ,  1 949, S. 1 16 - 128  und SCIV, I, 1 950, S. 93 -
102,  oder aus Murighiol, siehe E. Bujor in SCIV, 
VI, 1 95 5 ,  S.  5 7 1 - 580 und « Materiale », III, 1 957 ,  
S.  247 - 254,  V, 1 959, S.  373 - 378. 
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SchluBfolgerungen spăter einer Oberprlifung unterzogen werden konnten. Trotzdem 
erscheint ihre Bekanntgabe nlitzlich und notwendig. Einerseits ergănzt sie unsere 
Kenntnis liber die Kultur der Daker aus der Zeit ihres unabhăngigen Staates 
im Hinblick auf ein interessantes Teilgebiet und ermoglicht auf Grund der 
Beobachtungen aus Porolissum, wie weiter unten gezeigt werden soll, einige ăltere, 
bisher irrig gedeutete oder nicht geni.igend ausgewertete Funde zutreffend zu 
erklăren. Anderseits wird die, wenn auch vorlăufig noch unvollstăndige Kenntnis 
des in Porolissum gelibten Bestattungsbrauches das Verstăndnis anderer ăhnlicher 
Funde im sonstigen Dazien erleichtern und weitere Ergănzungen liber diesen 
Bestattungsbrauch erbringen. In der Tat ergibt sich, wie weiter unten gezeigt 
werden soll, aus den bisher bekanntgewordenen Funden, daB der in Porolissum 
gelibte Bestattungsbrauch neben anderen Varianten der Brandbestattung, bei 
den Dakern des letzten Jahrhunderts v. u. Z. und des I. Jh. u. Z. weit 
verbreitet war. 

Die vorliegende Untersuchung gestattet nicht, eine erschopfende Darstel
lung der bisher erzielten Grabungsergebnisse in dem dakischen Friedhof in 
Porolissum und noch weniger eine eingehende Beschreibung des geborgenen 
Fundgutes zu geben 4, welches ganz besonders reichhaltig und vielfaltig ist und 
einen bedeutenden Beitrag zur Kenntnis der materiellen Kultur der Daker erbringt. 
Wir mlissen uns daher auf eine knappe Darstellung jener Beobachtungen und 
Feststellungen beschrănken, die for die Kennzeichnung des Bestattungsbrauches 
aufschluBreich und unbedingt erforderlich sind , sowie auf die Beschreibung jener 
Funde, die typischer sind oder mit den Bestattungsbrăuchen in enger Verbindung 
stehen. AbschlieBend sollen einige historische Betrachtungen liber die Zeitstellung 
des Grăberfeldes, den Ursprung dieses Bestattungsbrauches bei den Dakern und 
dessen wahrscheinliche Verbreitung in der Spătlatenezeit im librigen Dazien folgen. 

* 

Der 504 m hohe Măgura-Berg weist annăhernd die Form eines Pyramiden
stumpfes mit trapezformiger Grundflăche und abgerundeten Kanten auf. Durch 
seine von den anderen Hohen der Umgebung durch tief eingeschnittene Tăler 
vereinzelte Lage erscheint der liber 100 m betragende Hohenunterschied zwischen 
FuB und Gipfel betrăchtlicher, als er in Wirklichkeit ist. Dadurch tritt der 
UmriB des Măgura-Berges dem Beschauer eindrucksvoll entgegen und fallt bereits 
aus der Ferne auf (Abb. 1 ) . An den vier Seiten sind die Abhănge steil und 
bewaldet, wăhrend seine Oberseite ein verhăltnismăBig ebenes Plateau einnimmt, 
auf dem Ackerbau betrieben wird . Den einzigen Zugang zu diesem Plateau bildet 
heute ein W eg, der den weniger steilen Slidhang in Serpentinen hinaufsteigt. 
Das lăngliche-ovale Plateau miBt in der Lănge 450 m und in seiner groBten Breite 
etwa 150 m. 

Im archăologischen Schrifttum wird der Măgura-Berg zum ersten Male 
im Jahre 1855 erwăhnt, als dort einer der sogenannten dakischen « Silberschătze » 
gefunden wurde, der aus zwei groBen Fibeln mit knotenformigen Verdickungen auf 
dem Bligel, einer kleineren ăhnlichen Fibel sowie aus einer geflochteten Kette von 
O, 70 m Lănge bestand, die einen Ring und einen Anhănger in Form eines einfachen 

' Fi.ir weitere Einzelheiten siehe die in Anm. 2 angefi.ihrten Vorberichte. 
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Nagels trug 5 •  Von den vermutlich ebenfalls auf der Măgura geborgenen Mi.inz, 
funden-allerdings fehlen sichere Angaben i.iber den genauen Fundort - erwăhnen 
wir den Hort von etwa 1000 Silberdrachmen aus Dyrrhachium, Apollonia und 
Korkyra , der um 1 907 gefunden wurde ,  sowie folgende Einzelfunde : 7 Drachmen 
aus Dyrrhachium, eine dakische Mi.inze, romische republikanische Denare usw. 6 

Abb. 1 .  - Ansicht des Măgura-Berges. 

Die ersten archăologischen Grabungen auf dem Măgura,Berg wurden im 
Jahre 1 938 unternommen, als auf dem Plateau 5 Suchgrăben gezogen wurden, 
worauf im Jahre 1 942 3 weitere Schnitte folgten, die Tonware ausgesprochen 
dakischer Machart zu Tage forderten. Daraus wurde gefolgert, daB sich auf dem 
Măgura,Berg eine befestigte dakische Siedlung befănde 7• Die Hypothese einer 
befestigten dakischen Siedlung schien durch einen vermeintlichen Erdwall bestă, 
tigt, der, allerdings mit gewissen Unterbrechungen, an 3 Seiten des Plateaus etwas 
unterhalb des Waldrandes erkennbar ist. 

Gelegentlich der W iederaufnahme 
um diese Annahme zu bestătigen, der 

a I. G. Seidl, in AOG XV, 1 85 5 ,  S.  324 ; vgl. 
C. Gooss, Chronik, S. 37 und V. Pârvan, G etica, 
S. 5 3 1 - 55 5  mit Abb. 389. 

6 0. Gohl, in AE, XX, 1 900, S.  434 und 
I .  Marţian, Urme din războaiele  romanilor cu dacii ,  
Cluj , 1 92 1 ,  S .  7 ;  M .  Roska, in Repert6rium, S. 1 85 .  

der Grabungen im Jahre 1 958 wurde, 
Versuch gemacht, Kennzeichen und 

7 V. Pârvan, a.a.O„ S.  300 ; C. Daicoviciu, in 
« Dacia », V I I - V III ,  1 93 7 - 40, S.  325 ; derselbe, 
La Transylvanie dans l'antiquite, Bukarest, 1 945 ,  
S. 69 und  St. Ferenczi, in ErdMU.zEvk, XL V I, 
1 94 1 ,  s. 1 9 9 - 206. 
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Ausdehnung cler vermeintlichen dakischen Ansiedlung năher zu bestimmen. Auf 
cler ganzen Oberflăche des Plateaus wurden Tonscherben dakischer Machart 
festgestellt, deren Streuung jedoch ungleichmă13ig war, da sie an gewissen Stellen 
eine gră13ere Hăufung aufwiesen. AuBerdem konnte gleich anfangs festgestellt 
werden,  daB, abgesehen von dakischen Oberresten, in geringer Anzahl auch 
Tonscherben auftauchten, die auf eine 
vordakische Besiedlung des Plateaus 
hinwiesen. Der erste Schnitt (I) (Abb. 
2 )  wurde annăhernd in cler Mitte des 
Plateaus auf cler W estseite angelegt. Er 
forderte eine geringe Anzahl dakischer 
Bruchsti.icke, sowie einige atypische 
Scherben cler neolithischen Tei13,Kultur 
und einen Meissel von Schuhleisten, 
form zu Tage. Im zweiten Suchgraben 
(II) ,  am Ostrande des Plateaus wurde 
bereits clas erste dakische Brandgrab 
angeschnitten. Die folgenden Schnitte 
brachten weitere Grăber zum Vorschein 
oder Spuren,  die mit cler Brandbestat, 
tung in Zusammenhang stehen und 
beweisen, daB sich auf dem Măgura, 
Berg ein ausgedehnter dakischer Brand, 
friedhof befand. 

Insgesamt wurden im Laufe cler 
Grabungen cler Jahre 1 958 und 1 959 auf 
dem Măgura, Berg 8 Schnitte ausgefohrt 
( I-Vlll)  und zwei Flăchen (A und B) 
freigelegt. Au13er dem Schnitt I wurde 
lediglich noch Schnitt VI auf cler Nord
westseite des Plateaus gezogen, cler 
gleichfalls nur vereinzelte Scherben zu 
Tage forderte, die zur Coţofeni,Kultur 
gehărten oder dakischer Machart sind . 
Es kamen jedoch keinerlei deutlichere 
Besiedlungsspuren, weder aus cler einen 

,V 

I 
b 

) 
tOO 200m [J 

Abb. 2. - Planskizze des Măgura-Berges mit den Gra 
bungen in den Jahren 1 95 8 - 59. 

noch aus cler anderen Epoche zum Vorschein. Alle librigen Schnitte (I I-V und 
VII-VIII) sowie die beiden Grabungsflăchen wurden auf cler ostlichen Seite 
beinahe liber clas ganze Plateau gezogen (Schnitt VIII ist 1 60 m lang). In diesem 
ganzen, von den Grabungen erfa13ten Gebiet wurden lediglich dakische Brand, 
grăber oder andere mit dem Grabbrauch in Verbindung stehende Anlagen frei, 
gelegt, hingegen konnten keinerlei Siedlungsspuren festgestellt werden. Die 
Grabungen erwiesen, daB sich cler dakische Brandfriedhof fast liber den gesamten 
Ostrand des Plateaus, auf einer Lănge, die nach den bisherigen Feststellungen 
300 m liberschreitet, erstreckte. Der Gesamtumfang des Grăberfeldes ist vorder, 
hand noch unbekannt und muB durch klinftige Grabungen ermittelt werden. 
Gegenwărtig kann nur so viel gesagt werden, da13 die Grăber und andere 
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Bestattungsspuren in cler Nahe des Waldrandes am Ostrande des Plateaus haufiger 
sind, daB sie gegen die hochste Stelle des Plateaus zu abnehmen und, soweit 
dieses bisher festgestellt werden konnte, sowohl auf dem Gipfel als auch auf 
dem westlichen Abhang vollig f ehlen. 

Vereinzelte, cler TheiB- und Coţofeni-Kultur angehorende Spuren fanden 
sich auch auf dem Gebiete des Friedhofes ; sie belegen aber eine bloB vortiber
gehende, durch Hirten bedingte Besiedlung in den betreffenden Perioden. Ein 
GefaB und einige Scherben slawischer Machart stammen aus dem XL-XII. Jh. 
und haben keinerlei Zusammenhang mit dem Grabfeld. Durch die Schnitte und 
Grabungsflachen auf dem Gebiete des Friedhofes konnten bis jetzt 55 Grabgruben, 
2 1  Feuerstatten, 3 Verbrennungsplatze (ustrina) sowie 1 1  Scherbenhaufen und 
andere dakische Kulturspuren bestimmt werden. 

Die Grabgruben (M. 1-55) weisen groBtenteils faBformige Gestalt mit 
kreisformiger Offnung auf (nur in einigen Fallen ist die Offnung mehr oder 
weniger oval) ; die Seitenwande sind sorgfaltig geglattet, cler Boden eben oder 
leicht vertieft. Der UmriB cler Gruben konnte erst in cler Na.he des felsigen 
Bodens klar erfaBt werden, denn dort nimmt die Ftillerde dunklere Farbe an, 
und gleichzeitig erscheinen zahlreiche Scherben oder andere Gegenstande. Unter
halb cler 0,30-0,50 m starken Humusschicht sind die Gruben 0,30-0,80 m 
in den Fels eingetieft, die Mehrzahl von ihnen jedoch nur 0,40-0,50 m. Der 
Durchmesser cler Gruben schwankt ebenfalls. Die kleinste weist einen Durch
messer von 0,40 m, die groBte von 1 ,40 m, die Mehrzahl jedoch von 1 m auf. Die 
Gesamttiefe cler Gruben betragt durchschnittlich 0,70-1 m, in 3 Fallen (M. 
18,  M .  28, M .  55) ist die Grube bis 1 ,50 m eingetieft. 

Die Grabgruben sind auf dem Gelande unregelmaBig angeordnet (Abb. 3 ,  
4), erscheinen aber manchmal in Gruppen von 3-5. Einige ilberschneiden 
einander, ihre Rander bertihren sich und ihr UmriB bildet auf cler Felsflache 
eine liegende Acht. Zwischen den Gruben finden sich nur wenige Scherben, die 
verstreut in cler Hohe cler antiken Oberflache liegen. 

Die Beigaben cler Grabgruben sind verschiedenartig. Einige sind reich, 
andere sparlicher ausgestattet. ln cler Ftillerde wurden in erster Reihe Scherben 
gefunden, zuweilen jedoch auch unversehrte oder rekonstruierbare GefaBe, 
insbesondere Tassen und andere kleine GefaBe. Fi.ir gewohnlich gehăren die 
Scherben einer Grube zu mehreren, durchschnittlich 6--8 GefaBen, die nicht 
immer erganzt werden konnen. Eine Ausnahme bildet M .  55 ,  wo 16 unversehrte 
oder erganzbare GefaBe sowie Bruchstticke mehrerer anderer GefaBe gefunden 
wurden. Gewohnlich liegen die Scherben oder die mehr oder minder unversehrten 
GefaBe in verschiedener Tiefe cler Grube in die sie, zusammen mit den Leichen
resten geworfen wurden. Eine Ausnahme bildet wiederum M. 55 ,  wo die GefaBe 
gehauft liegen. Auch hier enthalten die GefaBe aber keine Knochenreste, sie 
wurden auch nicht als OpfergefaBe niedergelegt, sondern in unversehrtem oder 
zerbrochenem Zustand hineingeworfen. AuBer cler Keramik enthalten die Grab
gruben Steine mit Brand- oder Rauchspuren, Bruchstticke von Handmtihlen, 
Metallgegenstande, Glas-, Bein-, Ton- oder Lehmperlen, ganze Stticke von 
gebranntem Htittenlehm, Holz,  Kohle, Asche (in kleinen Haufchen oder in 2-3 cm 
starken Schichten) menschliche verbranri.te und unverbrannte Tierknochen. Die 
menschlichen Knochen sind stark verbrannt und erscheinen aus diesem Grunde 
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Abb. 3. - Plan der Grabungsflăche B. 
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in Form von sehr kleinen und zerbrechlichen Stucken und sind, eher als weiBe 
feine Pigmentierung des schwarzen Erdreiches zu betrachten. Diese erklărt sich 
einerseits aus cler vollstăndigen Verbrennung cler Knochen, andererseits aus ihrer 
nachtrăglichen Zersetzung durch die bestăndige Feuchtigkeit auf dem Grunde 
cler Grabgrube, da clas von cler 
Oberfl.ăche eindringende Regen, 
wasser durch die Felsschicht 
nicht absickern konnte. Die 
ebenfalls ziemlich zersplitter, 
ten Tierknochen stammen von 
Schweinen, Hornvieh und 
Geflugel. 

Als Beispiel und zum 
besseren Verstăndnis cler Art 
und Weise, wie sich die Grab, 
gruben des Friedhofes auf cler 
Măgura in Porolissum dem 
Beschauer darstellen, soll nach, 
stehend eines cler am reichsten 
ausgestatteten Grăber, u. zw. 
M. 55 ,  beschrieben werden. 
Der erste Hinweis auf ein Grab 
fand sich in 0,25 m Tiefe unter 
cler heutigen Oberflăche in 
cler Gestalt einer ausgedehnten 
Streuung von Scherben, Steinen 
mit Brand, oder Rauchspuren, 
Bruchstucken einer Handmuhle, 
Stucken von Huttenlehm usw. 
(Gr. 10). Zur Freilegung dieses 
Grabes wurde neben Schnitt 
VII I  eine Grabungsfl.ăche aus, 
gehoben (Abb. 5 und 6). Die 
Streuung cler Kulturreste er, 
streckte sich liber eine Flăche Abb. 4. - Ansicht der Grabungsflăche B. 
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Abb. 5 .  - Scherbenhaufen Nr. 1 0  oberhalb des Grabes Nr. 55.  

6 0  80 100 cm 

O 20 40 60 80 fOO 140 CITl 

Abb. 6. - Plan des Scherbenhaufens Nr. 10. 

8 

von 4,20 X 3 ,40 m. Nach Abhe, 
ben dieses Materials, dessen 
Tiefe cler antiken Oberflăche 
entsprach, wurde festgestellt, 
daB sich auf einer kleineren, 
kreisformigen Flăche von 1 ,30 m 
Durchmesser, in 0,40-0,70 m 
Tiefe eine weitere Lage rauch, 
bedeckter Steine befand (Abb.  
7a-b), zwischen denen auch 
cler untere T eil cler Handmtihle 
zum Vorschein kam, deren 
obere Hălfte etwas hoher in 
Gr. 10 gefunden wurde ; ferner 
fanden sich dort auch einige 
Scherben. Unterhalb dieser 
Steine liegt eine 0,30-0,40 m 
starke Schichte schwarzer Erde, 
die bis an den Fels hinabreicht. 
Erst in cler Hohe des Felsens, 
d.h. in 1 m Tiefe , war cler 
UmriB einer Grube mit 1 ,30 m 
Durchmesser deutlich zu erken, 
nen, die noch weitere 0,50 m 
in den Felsen eingetieft ist, so 
daB ihr Boden 1 ,50 m tief unter 
cler heutigen Oberflăche lag. 
Von 1 ,  1 5  m an bis zum Boden 
cler Grube war diese mit den 
Bruchstticken von mehr als 25 
GefăBen angefollt, von denen 
16  ganz oder teilweise wieder, 
hergestellt werden konnten, 
sowie mit Holzkohlenstticken ,  
Asche, menschlichen Brand, 
resten, dem oberen Teii einer 
Handmtihle (von cler ein Bruch, 
sttick 1 m hoher aufgefunden 
wurde) usw. (Abb. 8-9). Einige 
cler Gef ăBe waren unversehrt, 
enthielten jedoch weder Brand, 
reste, noch Tierknochen, oder 
andere Reste. Sie sind keine 
OpfergefăBe. Keines von ihnen 
stand aufrecht, sie wurden in 
verschiedenen Lagen, umge, 
sttirzt, ja sogar mit cler Offnung 
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nach unten, gefunden. Aus ihrer Lage lăBt sich schlieBen, daB sie, wahrscheinlich 
von W esten her, regellos in die Orube geworfen wurden. 

Die in der Streuung von Or. 10 gefundenen Scherben und Bruchsti..icke 
von Handmlihlen, welche die in der eigentlichen Orabgrube M .  55 entdeckten 
Bruchstlicke ergănzen, zeigen deutlich den engen Zusammenhang zwischen diesen 
beiden Niveaus, die zwe1 Abschnitte des gleichen Bestattungsbrauches darstel, 

O 20 40 50 eocm 

Abb. 7 a, b. - Steinlage, die clas Grab Nr. 55 i.iberdeckte. 

len ; zusammen mit den librigen, weiter unten noch zu beschreibenden Anlagen, 
Feuerstătten und Verbrennungsplatz, erweist sich dieser Brauch als recht umfassend. 

Die Feuerherde (V. 1-21 )  weisen kreisformige oder ovale Form von etwa 1 m 
Durchmesser auf. Sie liegen innerhalb cler Humusschicht in .0,30-0,50 m Tiefe 
unter der heutigen Oberflăche. Die 2 1  Herde sind regellos liber den Orabungsplatz 
verstreut, sie befinden sich jedoch immer zwischen den Orabgruben oder in 
deren Năhe (Abb .  10). Ihre Oberflăche ist eben, ohne erhabene Rănder. Auf den 
Herden und insbesondere rings um sie wurden in geringer Anzahl Scherben oder 
nicht verbrannte Tierknochen, hingegen keinerlei menschliche Knochenbrand, 
reste gefunden. Einige Herde weisen auf dem Boden eine Lage von Steinen auf, 
liber die ein dlinner rotgebrannter Lehmaufstrich liegt. Nur einige Herde sind 
besser, andere, in geringerer Tiefe sind schlecht erhalten. In einem einzigen Fall 
(V. 3) wurde Wiederbenlitzung cler Feuerherde festgestellt. Auf diesem Herd 
sowie auch auf anderen (V. 1 1 ,  V. 1 2 ,  V. 1 8) fanden sich fast unversehrte OefăBe. 
In zwei Făllen (V. 5 und V. 7 )  liberlagern die Feuerstătten eine Orabgrube 
(M. 1 9, M .  27). 

Die Scherbenhaufen (Or. 1-1 1 )  enthalten auBer zahlreichen Tonscher, 
ben, aus denen sich zuweilen ganz oder teilweise OefăBe ergănzen lassen, Steine 
mit Brand, oder Rauchspuren, Bruchstlicke von Handmlihlen, Hlittenlehm, 
Brandreste und nichtverbrannte Tierknochen, sowie verschiedene Kleinfunde 
(s . Abb.  5 und 6). Diese Scherbenhaufen erscheinen gewohnlich zwischen 0,25 
und 0,40 m Tiefe ,  entsprechend dem Niveau der antiken Oberflăche. Zuweilen 
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liberlagern und bedecken diese Scherbenlagen (Or. 1 ,  2 ,  5 ,  10) die Grabgruben 
(M. 6 ,  18 ,  3 1 ,  55) ,  meistens liegen sie jedoch zwischen den Grabgruben und 
Feuerstătten. Von besonderem Interesse sind die Haufen 5 und 10, bei denen 
sich, abgesehen von der Tatsache, daf3 sie Grabgruben (M. 3 1 ,  55 )  liberlagern, 
nachweisen lief3, daf3 Bruchstlicke der gleichen Gefaf3e sowohl auf dem Niveau der 

Abb. 8 .  - Ansicht des Grabes Nr. 5 5 .  

antiken Oberflăche als auch in den betreffenden Grabgruben in verschiedenen 
Tiefen gefunden wurden. Desgleichen ergănzen die in der oberen Scherbenlage 
gefundenen Bruchstlicke von Handmlihlen die in den Grabgruben geborgenen. 
Diese Beobachtungen zeigen deutlich, daf3 die Scherbenhaufen, wie bereits erwahnt, 
mit den Grabern und dem Bestattungsbrauch im Zusammenhang stehen. 

Verbrennungspldtze (ustrina)  fanden sich im Grabungsbereich an drei 
Stellen (U. 1 - 3). Der erste Verbrennungsplatz bildet eine kreisformige 
Grube, die etwa 0,40 m in den Felsen eingetieft ist und gegen Osten, eine 
ebenfalls aus dem Felsen gehauene , ovale Verlăngerung aufweist. Die Wănde der 
Verbrennungsgrube zeigen starke Brandspuren ,  die Flillerde ist in einer Starke 
von ungefahr 0,30 m liber der Grundflăche durch Feuer gerotet. In der ovalen 
Verlăngerung befand sich eine einheitliche Schichte Holzkohle, Asche und 
menschliche Knochenbrandreste. In der Humusschicht liber der Verbrennungs� 
grube wurden Tonscherben verschiedener Gefaf3e, eine Perle aus Ton mit 
Brandspuren und einige verbrannte Knochen gefunden. 
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Bei dem zweiten Verbrennungsplatz (U . 2 )  ist die Lage etwas anders. 
Die Verbrennungsgrube von cler Form eines unregelmăf3igen Ovals war weniger 
in den Felsen vertieft. An den Răndern fanden sich aneinandergereihte Steine, die 
Brand, und Rauchspuren aufweisen. Ein Kanal von 0,20 m Breite und 0,20 m 
Hohe cliente wahrscheinlich cler Luftzufuhr. Innerhalb des durch die aneinan, 
dergereihten Steine bezeichneten 
Viereckes fand sich zusammen, 
gebackener Huttenlehm mit Ab, 
drucken von Stangen und Ruten, 
unterhalb dessen eine ungefăhr 
5 cm dicke Schicht von Holzkohle, 
Asche und verbrannten menschli, 
chen Knochen lag. An dem einen 
Ende cler Verbrennungsgrube wurde 
ein wahrscheinlich rituell zerschla, 
genes grof3es Gefăf3, clas mit Knubben 
und T upfenleisten verziert war, sowie 
eine eiserne Lanzenspitze gefunden. 

Das dritte ustrinum weist 
unregelmăBige ovale Form auf, die 
grof3te Lănge betrăgt 1 m, die Breite 
0 ,75 m. Die Verbrennungsgrube ist 
bis 0,60 m eingetieft, von 0,35 m an 
sind die W ănde geglăttet und tragen 
in einer Hohe von 10-12  cm starke 
Brandspuren. Auf cler durch die 
hartgebrannten W ănde begrenzten, 
vertieften Grundflăche fanden sich in 
grof3er Menge Asche und Brandreste. 
Die Begleitfunde bestehen lediglich 
aus em1gen Gefăf3bruchstucken. 

� Gesretn l>/i:-j Schwarzerde ['. ·.·: ·
_-::Jschwarze FUl/erde 

f>Stetn �MDhlstem � Gefâssbruchstucke 
= T1erknochen x Knochenbrandreste .._ Kohle 

Abb. 9. - Querschnitt durch die Grube des Grabes 55 .  

Alle drei bisher freigelegten Verbrennungsplătze liegen in cler Năhe cler 
Grăber und cler Herde, bemerkenswert ist die betrăchtliche Holzkohlen, und 
Aschenmenge, sowie die Tatsache, daf3 die W ănde und sogar cler die Grund, 
flăche cler Verbrennungsgruben bildende Felsen durch starke Verbrennung 
gerotet ist. Brandreste fi.nden sich in allen drei Verbrennungsgruben. Bezeichnend 
for die Verwendung, die wir ihnen zuweisen, sind die Steine mit Feuer, oder 
Rauchspuren, die in zwei cler Verbrennungsgruben gefunden wurden, sowie 
in den gleichen Gruben geborgene Huttenlehmstucke. 

Die Begleitfunde stammen grof3tenteils aus den Grabgruben und den 
Scherbenhaufen. In geringerer A.nzahl wurde Fundmaterial auch auf den Ver, 
brennungsplătzen, den Herden oder in ihrer Năhe geborgen. 

AuBer einigen vereinzelten stein, und bronzezeitlichen Bruchstucken 
ist die Keramik einheitlich dakisch. Sie kann in drei Gruppen eingeteilt 
werden : a )  grobe, handgearbeitete Tonware, b) handgearbeitete Keramik aus 
feinerem Ton und mit geglătteter Oberflăche, c) scheibengedrehte, graufarbige 
oder rote Ware. 
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Die grobe handgearbeitete Keramik kommt am hăufigsten vor. Der Ton 
enthălt zahlreiche Fremdkorper, wie Kieselsti.icke, Sand , Steinchen usw. Gewohn
lich sind die GefăBe gut gebrannt und weisen eine schwărzlich-graue oder rotliche 
Farbe auf. Viele GefăBe oder Bruchsti.icke tragen Spuren nachtrăglichen Brandes. 
Die Mehrzahl cler GefăBe dieser Kategorie ist mit Tupfenleisten, Knubben verschie
dener Form, Wellenbăndern, die mit einem Kamm gezogen sind , senkrechten Stri

Abb. 1 0. - Feuerstelle (V. 1 7 )  mit den Grabgruben 
Nr. 44, 46, 4 7, 48.  

chen, die die ganze Oberflăche 
des GefăBes bedecken, mit 
einander rautenformig i.iber
schneidenden Strichen mit Rand
kerben und verschiedenen Top
ferzeichen usw. verziert (Abb. 
1 1 ) .  Der Mengenanteil dieser 
Gattung erhoht sich durch die 
groBe Anzahl dakischer Tassen , 
die in jeder Grabgrube geborgen 
wurden (Abb. 1 1 /1-3 , 9, 1 1 ) . 
Die ergănzten GefăBe weisen 
verschiedene Formen und Gro
Ben auf. 

Die zweite Kategorie cler 
Keramik, handgearbeitet aber 
aus feinerem Ton ist spărlicher 
als die erste. Am hăufigsten 
vertreten sind GefăBformen wie 
FuBschalen und groBe, leicht 

doppelkonische GefăBe mit ausladendem Rand. Ihre Farbe ist gewohnlich schwarz 
oder dunkelbraun. Die Glătter mit ovaler Grundflăche und zylindrischem 
Handgriff, mit denen die Oberflăche cler GefăBe dieser Kategorie geglăttet wurde, 
konnten ebenfalls geborgen werden. Die GefăBe sind im allgemeinen unverziert 
(Abb. 1 1 /5 ,  1 5) .  Einige sind jedoch mit eingeglătteten oder punktierten, in 
Rechtecke eingeschriebenen Diagonallinien verziert (Abb. 1 1  /1 2 ). 

Die dritte keramische Gruppe , die Drehscheibenware (Abb. 12) stellt 
ungefăhr ein Viertel cler keramischen Funde dar und kommt in den dakischen 
Grăbern cler Măgura in annăhernd gleichbleibendem Verhăltnis vor. Die schei
bengedrehten Gefă13e sind aus feinem Ton hergestellt, cler jedoch, unter Luftab
schluB ungeni.igend gebrannt, leicht zerbrockelt ; die Mehrzahl cler GefăBe weist an 
cler Oberflăche hellgraue Farbe auf. Der unzureichende Brand, ein kennzeich
nendes Merkmal dieser Gruppe, hat weiters zur Folge, daB die lnnenwand cler 
GefăBe, wie an den Scherben festzustellen ist, eine dunklere Farbe als die AuBen
wand aufweist. Der ungeni.igende Brand ist sowohl bei den graufarbigen, als auch bei 
den rotlichen GefăBen festzustellen. Die graufarbigen scheibengedrehten GefăBe sind 
im allgemeinen unverziert. Auf cler Oberflăche einiger davon finden sich jedoch ver
schiedene eingeglăttete Muster wie Wellen- und Zickzacklinien, parallele , senkrechte 
Striche und solche, die einander in Form von Rauten oder Rechtecken i.iberschnei
den, sowie X-formige Muster. Die GefăBe rotlicher Farbe sind entweder unverziert 
oder mit Băndern von weiBer oder brauner Farbe bemalt, was an die bemalte Kera-
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mik keltischer Machart erinnert. Von den grof3eren unverzierten Gefăf3en erwăhnen 
wir den unteren Teil einer Urne, mit dem im Boden angebrachten « Seelenloch» . 

5 

21 

Abb. 1 1 .  - Handgearbeitete dakische Tonware. 

Andere keramische Erzeugnisse, die zu den Grabbeigaben gehoren, sind : 
Spinnwirtel ,  Glăttgerăte sowie Perlen von verschiedener Gestalt und Grof3e 
(Abb. 1 1 /10, 16). Die Tonwaren stellen die wichtigsten Beigaben cler dakischen 
Grăber auf der Măgura dar. Die hăufigsten Gefaf3forrnen, die in fast jedern Grab 
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vorkommen, sind Năpfe, dakische Tassen und handgearbeitete oder scheibenge, 
drehte « Fruchtstănder ». 

Die zum Grabinventar gehorenden Metallgegenstănde sind groBtenteils aus 
Eisen hergestellt. Bronzegegenstănde, sowie Gegenstănde aus Bein, Ton oder Glas 
sind ubrigens selten. Die Metallgegenstănde sind entweder Gebrauchsgerăte 
(Messer, Gabeln, Trensen, Ringe, Sporen, Bohrer, Ambosse, Sicheln usw. ), 
Waffen (Ăxte, Lanzenspitzen und ,schuhe) oder Schmucksachen wie Eisen, oder 

s 

Abb. 1 2 .  - Scheibengedrehte dakische Tonware. 

Bronzefibeln, Bruchstucke von BronzegefăBen,  Silberplatten, Lehm,, Ton,, Bein, 
ader Glasperlen usw. (Abb. 13 ) .  Im allgemeinen sind die Grăber nur verhălt, 
nismăBig kărglich mit derartigen Erzeugnissen ausgestattet. In der Fullerde meh, 
rerer Grăber fanden sich, abgesehen von den gewohnlichen Beigaben, auch Stucke 
von Hilttenlehm mit Abdrucken von Pfahl, und Rutenwerk. In jedem Grabe 
wurden mehr oder weniger starke Aschenreste festgestellt, die entweder in Hăuf, 
chen oder in dunnen 2-3 cm starken Băndern anzutreffen sind. Holzkohlenstucke 
sowie menschliche Knochenbrandreste und Tierknochen wurden in verschiedenen 
Tiefen, mit der Fullerde vermischt, gefunden . Wie vorhin erwăhnt, sind die men, 
schlichen Knochen stark verbrannt, so daB sie nur in verhăltnismăBig geringen 
Mengen gefunden wurden. Die nichtverbrannten Tierknochen stammen entweder 
von Schweinen, von Horntieren ader von Vogeln. Da ihre genaue Bestimmung 
noch nicht durchgefohrt wurde, kann nicht angegeben werden, welche Knochen 
von wilden Tieren (Wildschweine, Hirsche, Rehe, Băren usw.)  und welche von 
Haustieren (S::hweine, Rinder, Schafe usw.)  stammen. Vogelknochen wurden 
ebenfalls gefunden. In der Fullerde der Grabgruben wurden noch hăufi.g Steine 
oder Steinplatten mit Brand, ader Rauchspuren verschiedener GroBe gefunden. 
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Im Zwischenraum zwischen U.  2 uncl V. 3 wurcle auf cler Grabungsflăche A 
eine Silberdrachme aus Dyrrhachium uncl auf cler Grabungsflăche B ein romischer 
republikanischer Silberclenar aus clem Jahre 78 v.u. Z. geborgen. ln Schnitt VIII kam 
zwischen M.  49 uncl M. 50 in 0,30 m Tiefe , cler antiken Oberflăche entsprechend, 
ein weiterer romischer Silberdenar und zwar des Augustus, zum Vorschein, aus dem 
Zeitraum zwischen dem Jahre 2. v.u.Z. und 1 1 .  u.Z. Es ist anzunehmen, daB auch 
die weiter oben (Seite 203) erwăhnten clakischen Silbergegenstănde (Knotenfi.beln 
und eine geflochtene Kette ) die als Zufallsfunde auf cler Măgura bei Porolissum 
geborgen wurclen, gleichfalls zu clen Beigaben reicher ausgestatteter Grăber gehăren. 

Die Beigaben aus clem Grăberfeld von Porolissum sind in ihrer Gesamtheit 
ausgesprochen dakisch und stimmen vollstăndig mit clern aus anderen dakischen 
Siedlungen bekannten Fundmaterial iiberein. lnsbesondere entspricht clie Ton, 
ware - wiewohl es nicht an eigenartigen Kombinationen von Ziermustern fehlt -
vollkommen cler aus folgenden Siedlungen bekannten Keramik : Poiana , Piscul 
Crăsanilor, Popeşti,Novaci, Tinosul, Snagov, Dămăroaia , Sighişoara,Wietenberg, 
Braşov, Sfîntu Gheorghe,Bedehăza , Jigodin, Zetea, Covasna , Arpaşu! de 
Sus , Guşteriţa (Sibiu), Oradea, Şimleu! Silvaniei, Pecica usw. GefaBformen, 
Machart und Brand, Verzierungstechnik und ,motive sind dern gesamten von 
Dakern bewohnten Gebiete nordlich cler Donau gemeinsam. Die Funde von 
Porolissum heben neuerlich die iiberraschende Einheitlichkeit cler dakischen 
spătlatenezeitlichen Kultur hervor. Demgegeniiber unterstreichen die neuen Funde 
irnmer wieder den Sondercharakter eines Teiles cler rnateriellen Kultur in den 
clakischen befestigten Siedlungen in den Gebirgen von Orăştie ; dies gilt nicht nur 
for die monumentalen Steinbauten,  sondern in gewissern Grade auch for die 
Kleinfunde, for Gebrauchsgegenstănde, unter anderern auch fi.ir clie Tonware. 
Obwohl auch hier die Kennzeichen cler dakischen Keramik deutlich ausgeprăgt 
sind , fi.nden sich immer hăufiger GefaBformen, clie sonst in Dazien nicht anzu , 
treffen sind. Hier rnacht sich cler griechisch,romische EinfluB unmittelbar und 
deutlich bemerkbar. Nach dem Vorbilde cler eingefiihrten GefaBe, Werkzeuge 
und Waffen wurden an Ort und Stelle von fremden oder einheimischen Meistern 
ăhnliche Erzeugnisse hergestellt. ln diesen befestigten Siedlungen, am Sitze cler 
dakischen Konige, vollzog sich clas Leben des Adels und cler Priesterschaft in 
hoherstehenden und verfeinerten Formen gegeniiber dem iibrigen Dazien. ln 
Porolissum hingegen, bewahren die Funde - wiewohl es an Erzeugnissen feinerer 
Machart nicht fehlt - im GroBen und Ganzen das altiiberlieferte dakische Geprăge. 

Unter diesen Umstănden bereitete die kulturelle Einordnung des in Mă, 
gura,Porolissum geborgenen Fundgutes keinerlei Schwierigkeiten. Entsprechungen 
for die Tonware anzufiihren, erscheint iiberfliissig, wenigstens innerhalb cler 
Grenzen und im Hinblick auf die Zielsetzung cler vorliegenden Arbeit, die in 
erster Reihe die Aufgabe hat, den im Grăberfeld von Porolissum geiibten Bestat, 
tungsbrauch zu ermitteln. Fi.ir die Fibeln gibt es gute Entsprechungen in den bekann, 
testen dakischen Silberschătzen, wie z. B. in Remetea, Şimleul,Silvaniei, Ghelinţa , 
Sîncrăieni usw. 8 Die Gebrauchsgerăte aus Eisen, wie Ăxte, Ambosse, Bohrer, 

8 V. Pârvan, a.a.O.,  S.  536, Abb. 372 ; Z. Szekely, 
Teta.urui dacic de la Şimleu! Si!t1aniei ,  Bukarest, 
195 1 ,  Tafel IV/ 1 3 - 1 6 ;  N. Fettich, in ActaArch, lll ,  

1953 ,  S.  I 56ff., S.  1 64ff., D. Popescu, in « Dacia », 

N.S. ,  l i, 1 958 ,  S.  1 8 1 ,  1 95ff. - Fi.ir die Fibeln mit 
knopfartigen Verdickungen am Bi.igel und mit hohem 
Nadelhalter, vgl. R. Vulpe, in « Dacia », I, 1 924, 
S.  2 1 4, Abb. 44. 

https://biblioteca-digitala.rohttp://www.daciajournal.ro



1 7  l > E H  l l A K I SCll E F H I E O ITOF Vi l \'  PflRO l . I S S ( l 'f � 1 7  

Sicheln, Messer, Sporen , Trensen usw. (Abb. 13) ,  besitzen vollkommene Entspre, 
chungen in den groBen Verwahrfunden von Werkzeugen in Grădiştea,Muncelului, 
oder in den Einzelfunden aus den dakischen Siedlungen und Graberfeldern im 
i.ibrigen Dazien 9• SchlieBlich sind BronzegefaBe, knopfformige Anhanger, Perlen 
aus Bein, Glas oder Ton, ebenfalls in der materiellen dakischen Kultur der Spat, 
latenezeit gebrauchlich. 

Bestattungsbrauch. Alle wahrend der Grabungen gemachten Beobachtungen 
sprechen fi.ir den ausschlieBlichen Grabcharakter der auf der Măgura in Porolissum 
gemachten dakischen Funde. Auf der gesamten durchforschten Grabungsflache 
konnte nicht eine einzige sichere Siedlungsspur verzeichnet werden. Als Bestat, 
tungsbrauch wurde die bei den Daker,Geten in der ji.ingeren Eisenzeit allgemein 
verbreitete Leichenverbrennung gei.ibt. Die bisherigen Feststellungen, die durch 
kiinftige Forschungen zu erganzen und zu bestatigen sind , zeigen, daB die Leichen, 
verbrennung in Porolissum auf eine eigenartige W eise vollzogen wurde, die hier 
erstmalig genauer beobachtet werden konnte und die auf den ersten Blick aller, 
dings einigcrmaBen merkwi.irdig erscheint 10• 

Auf Grund der Funde und Beobachtungen kann der Bestattungsbrauch 
von Porolissum in groBen Umrissen sowie in einigen seiner Einzelheiten, wie 
folgt, rekonstruiert werden. 

Die Leichenverbrennung erfolgte auf dem Friedhof selbst, da die oben 
beschriebenen drei Verbrennungsplatze im Rahmen der hier geborgenen Funde, 
keiner anderen Bestimmung dienen konnten , als der Leichenverbrennung. Auf 
Grund der gestorten und schlecht erhaltenen Oberreste konnen wir uns von der 
Herrichtung dieser Ustrina kein genaues Bild machen. Die Steine und Sti.icke 
von Hiittenlehm weisen ohne Zweifel auf das Bestehen von Stein, oder Lehm, 
bauten hin. 

Derartige Bauten fi.ir die Leichenverbrennung bilden im Rahmen cler Kultur 
cler Daker der ji.ingeren Eisenzeit nichts neues , da sie auch aus anderen Teilen 
Daziens bekannt sind . ln Apahida wurden auf clem Gebiete des von St. Kovacs 
untersuchten keltischen Friedhofs sieben Steinpflaster festgestellt, die der Leichen, 
verbrennung dienten 1 1 . ln Zimnicea 1 2  sowie in Poieneşti 13 wurden in situ je ein 
gleichfalls aus Stein und Lehm errichteter Ofen fi.ir clie Leichenverbrennung 
aufgedeckt. ln beiden Fallen wurde ein nicht vollstandig verbranntes Skelett auf 
der Feuerstatte des Ofens gefunden. Die beiclen erwahnten Verbrennungsofen 
stammen aus dem IV bis I I I .  Jh. v. u. Z. Auch clie beiden « aus groBen Steinen, grob 
gearbeiteten Ziegeln und Ercle i> hergestellten, aus der Spatlatenezeit stammenden 
Ofen von Ostrovul Simian 14 dienten wahrscheinlich gleichfalls als Ustrina. 

Der ji.ingste Fund dieser Art wurde im Sommer des Jahres 1 959 in Oradea 
gemacht, wo am Stadtrande, an cler « Salca » genannten Stelle, neben einigen 
Grabgruben, die denen von Porolissum entsprechen, auch eine Verbrennungsgrube 

9 C. Daicoviciu, in SCIV, IV, 1 953 ,  S. 169ff. 
10 Seltsam und unklar erschien zuerst cler in 

Porolissum getibte Bestattungsbrauch. Je weiter aber 
die Arbeiten fortschritten, umso klarer und deutlicher 
traten seine Einzelheiten hervor, so daB schlieBlich 
die anfănglichen Zweifel vollstăndig schwanden. 

11 DolgCluj , I I ,  1 9 1 1 ,  S. 2 1 - 23 und S. 62ff. 
mit Tafel I. 

12 I. Nestor, in SCIV, I ,  1 950, S.  98. 
13 R. Vulpe, in « Materiale », I , 1 954,  S. 3 1 2 -· 

3 1 5 ,  mit Abb. 97.  
14 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei ,  

Craiova, 1939, S.  1 93,  Abb. 237.  
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freigelegt wurde ; sie hat die Form eines kreisformigen « Of ens » von 1 ,  1 O m Durch, 
messer, der 0,40 m unterhalb des Niveaus der antiken Bodenoberflache in die 
Erde eingetieft war, was zur Folge hatte, daf3 die aus Fluf3gerollsteinen und Erde 
hergestellten Seitenwande sich infolge der starken Brandeinwirkung in eine rotliche, 
etwa 8-10 cm starke Kruste verwandelten und sich so bis 0,35 m Hohe i.iber cler 
Grundflache erhielten. Auf der geglatteten Feuerstelle des « Ofens » wurde, abge, 
sehen von Bruchstilcken cler teilweise eingefallenen Seitenwande in grof3erer 
Menge, Asche, Knochenbrandreste, ein mit Kreisen verzierter Knochengegenstand 
und einige Gefaf3bruchstilcke gefunden. Der « Ofen » i.iberlagerte zum Teil eine 
Grabgrube. Die Graber von Oradea,Salca stammen aus der Zeit des dakischen 
Staates oder vielleicht vom Anfang dem der Romerherrschaft in Dazien entspre, 
chenden Zeitraum 15• 

Auf Grund der angefilhrten Entsprechungen und der gelegentlich der 
Grabungen gemachten Beobachtungen scheint die Verwendung der drei Ustrina auf 
der Măgura in Porolissum als Leichenverbrennungsplatze auf3er Zweifel zu stehen, 
selbst wenn ihre sichere Rekonstruktion ohne genauere Anhaltspunkte derzeit 
noch nicht moglich ist. Nach den bisherigen Beobachtungen di.irften sie jedoch 
eine ovale Form gehabt haben und in das Erdreich bis zum felsigen Untergrund 
eingetieft worden sein. Die W ande waren aus mit Erde verbundenen Steinen 
errichtet. Auf Grund der auf den Lehmstilcken erhaltenen Abdri.icken ware zu 
vermuten, daf3 zur Errichtung dieser «Ofen » auch Holz verwendet wurde, das, 
als es verbrannte, die Lehmmasse erhartete . Zur Feuerung, wurde in den Ustrina 
Holz verwendet, das wohl damals, so wie heute, in grof3en Mengen auf den Abhan, 
gen der Măgura zu finden war. Nach den bei U. 1 · (s .  oben Seite 2 10) gemachten 
Beobachtungen ist zu vermuten,  daf3 der « Ofen » im unteren Teil eine Offnung 
aufwies,  durch die das Feuer genahrt wurdc. Uber die Form des oberen Teiles 
des « Ofens » fehlt jeder Hinweis. Moglicherweise schlof3 er kuppelformig, doch 
ist es ebenso moglich, daf3 er offen war. Gewif3 ist aber, daf3 in einem derartigen 
Ustrinum, insbesondere bei Zufuhr frischer Luft mit Hilfe eines Blasebalges, hohe 
Temperaturen von mehreren hundert Graden erzielt werden konnten, bei denen 
die Leiche verzehrt, und die Knochen vollstandig verbrannt wurden ; dies erklart 
weswegen die Knochenreste des Leichenbrandes so klein sind und so selten an 
den Verbrennungsstatten und in den Grabgruben festgestellt wurden. 

Der Umstand, daf3 gegeni.iber 55 Grabern, auf dem Friedhofe von Porolis, 
sum bis jetzt nur die geringe Anzahl von drei Verbrennungsplatzen freigelegt 
wurde, konnte die Annahme nahe legen, daf3 diese nicht nur einmal, sondern zu 
wiederholten Malen verwendet wurden. Eine derartige Vermutung konnte sich 
jedoch als irrig erweisen, da bis jetzt nur zwei Grabungsflachen aufgedeckt wurden, 
auf denen die Wahrscheinlichkeit, Verbrennungsplatze anzuschneiden, grof3er ist 
als in Suchschnitten. Ebenso ist es moglich, daf3 der Grof3teil der Verbrennungs, 
platze durch Grabungen i.iberhaupt nicht mehr festgestellt werden kann, da diese 
« Ofen » nach jeder Leichenverbrennung - einige von ihnen sogar zur Ganze -
zerstort wurden, worauf die in den Grabern gefundenen gebrannten Lehmsti.icke 
und Steine mit Brand, und Rauchspuren hinzuweisen scheinen. Sicher ist, daB 

16 M. Rusu, L. Galamb, N. Chidioşan, Vor· 
bericht uber die Grabungen von Oradea-Salca in 

« Materiale », VIII  (im 01 uck). 
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sich die Verbrennungsplătze auf dem Gebiete des Friedhofes selbst, zwischen den 
Grăbern, befanden , in nicht allzu groBer Entfernung von dem Grabe, in dem 
die Reste des Leichenbrandes bestattet werden sollten. 

Der Leichenbrand wurde wahrscheinlich zuerst aus dem « Ofen » hervor, 
geholt und dann ohne allzu groBe Sorgfalt in die vorher hergerichtete Grube gewor, 
fen. Diese cliente anscheinend nur zur Bestattung einer Persan. Die geringe Aschen, 
menge und namentlich die geringe Menge der Knochenbrandreste lăBt auBer den 
erwăhnten Erklărungsmoglichkeiten (vollstăndige Verbrennung, Feuchtigkeit in 
den Grăbern) vermuten, daB nach der Verbrennung ein Teii der «Asche» des 
Verstorbenen in den Wind verstreut wurde, um auf diese \Veise zu der Gottheit 
der Himmelshohen zu gelangen, wăhrend ein anderer Teii in die Erde gelegt und 
demnach einer chtonischen Gottheit als Opfer dargebracht wurde. An das Element 
des Wassers kann, auf einer Anhohe wie der Măgura bei Porolissum, fern von 
jedem Wasserlauf, nicht gedacht werden. Gleichzeitig mit dem Leichenbrand 
wurden auch die in mehreren Grăbern festgestellten Oberreste des « Ofens » in 
die Grabgruben geworfen. 

Ein anderes eigentilmliches und kennzeichnendes Merkmal des Bestattungs, 
brauches in Porolissum bilden die Herde. Die bisher aufgedeckten 2 1  Feuerstătten 
liegcn verstreut zwischen den Grabgruben, einige davon in unmittelbarer Năhe 
der Verbrennungsplătze. Das Fehlen menschlicher Knochenbrandreste lăBt erken, 
nen, daB sie, wenigstens in ihrer Mehrzahl, eine von den Verbrennungsplătzen 
abweichende Zweckbestimrnung hatten. Das Vorkommen von Scherben und 
Tierknochen, die entweder auf cler Herdplatte selbst oder rings um diese gefun, 
den wurden,  weist darauf hin, daB sie der Bereitung des Leichenmahles dienten, 
das anlăBlich der Bestattung veranstaltet wurde. 

Das Abhalten von Totenmăhlern bei den Thrakern wird von den antiken 
Schriftstellern ausdrilcklich erwăhnt. Herodot beschreibt die Bestattungsformen 
bei den wohlhabenden Thrakern uncl erwăhnt, daB cler Verstorbene vorerst clrei 
Tage lang zur Schau gestellt uncl beklagt wurcle, worauf ein Leichenmahl folgte, 
bei dem Tiere aller Art als Opfer clargebracht wurclen 1 6• Dieser Brauch wird 
auch von Xenophon erwăhnt 1 7 , cler berichtet, daB clie Odrysen gelegentlich der 
Bestattung cler Gefallenen nach einer Schlacht ein Leichenmahl veranstalteten 
und <labei viei tranken 18 . Jetzt erweisen die Bodenfunde,  daB dieser Brauch auch 
bei den Dakern verbreitet war, bei denen er sich bis in die Spătlatenezeit erhielt 19• 
Die AusmaBe der Leichenmăhler bei den Dakern in Porolissum bezeugen die 
groBe Menge zerbrochener GefăBe in der Năhe der Feuerstellen, der Grăber 
und der Verbrennungsplătze, sowie die verhăltnismăBig groBe Anzahl der 
mit den Scherben zusammen gefundenen Tierknochen. Die oben erwăhnten 

16 Herodot, V, 8 :  -.ocqiocl 3€ -.o fot E u3oclµocrt 
ocu-.wv E !o-t oct3E· TpEîc; µev �µ€pocc; rtpo-.t6Efooct -.ov 
vExpov xocl ;tocv-.oîoc o-qi&:!:;ocv-.E<; [�poc E ucuzfov-.oct,  rtpo
xAocuo-ocv-.Ec; rtpw-.ov· ErtEtToc 3€ e&:„-.oucrt xoc-.ocxocu
o-ocv-.Ec; li &Hcuc; y îi xpu�OCVTE<;. 

17 Xenophon, Hellen. ,  I I I ,  2, 5 :  'Ertd µ€v-.ot 
rnocv'ij/.Qov O [ '03pucroct, Qoc�ocvnc; TOU<; tOCUTWV xocl 7t0A'JV 
o!vov ert' OCUTOÎ<; xoct [rtrto3 poµ[ocv 7t0t�O"OCVTE<; .  

1 8  Vgl. G .  I.  Kazarow, Beitrăge zur Kulturgeschic hte 
cler Thraker, Sarajevo, 1 9 16, S. 85ff. 

19 Dieser Brauch hielt sich bei den Dakern auch 
wăhrend cler Romerzeit, wie die Beobachtungen bei 
den Hugelgrăbern des 2 .  Jh. u.Z. von Caşolţ und 
Calbor zeigen ; dort fand sich bei fast jedem Hugel· 
grabe, in einer gewissen Entfernung von dem Schei· 
terhaufen, eine Feuerstelle, auf cler clas Totenmahl 
und die in GefăBen dargebrachten Opfergaben zube · 
reitet wurden. Vgl. M. Macrea, in « Dacia », N.S. ,  
I ,  1 957 ,  S.  209. 

https://biblioteca-digitala.rohttp://www.daciajournal.ro



220 ''- 'L\ C l l E A  1111<1 M. ll U S l '  

Scherbenhaufen sind , so wie die unversehrten bzw. zerschlagenen GefăBe in den 
Grabgruben, gleichfalls Spuren des Totenmahles 20• Wahrscheinlich wurde keines 
der bei diesen Mahlen verwendeten GefăBe unversehrt gelassen, sondern sie wurden 
sămtlich rituell zerschlagen und an Ort und Stelle liegen gelassen oder in die 
Grabgrube geworfen. Die Aufarbeitung der Keramik aus dem dakischen Friedhof 
auf der Măgura wird die bei der Bestattung verwendeten GefăBtypen feststellen 
konnen. Einerseits ist ihre groBe Vielfalt, andererseits die Hăufi.gkeit und clas 
Vorkommen gewisser GefăBe in fast jedem Grab bemerkenswert, unter denen 
in erster Linie die dakischen Tassen, die handgearbeiteten oder scheibengedrehten 
Fuf3,Schalen und in gewissem MaBe die napfformigen GefăBe zu erwăhnen sind 
(s. obc:n Seite 2 1 1-2 13) .  

Die Anzahl der bisher entdeckten Feuerstellen ist geringer als die cler 
Grăber (2 1 gegenilber 55) ,  wenn auch anzunehmen ist, daB fi.ir jede Bestattung 
ein neuer, vorher schon hergerichteter Herd, ebenso wie eine Grabgrube, angelegt 
wurde. Einen direkten und beredten Hinweis in diesem Sinne stellt die Tatsache dar, 
daB zwei cler Feuerherde (s. oben Seite 209) je ein Grab i.iberlagern. Dieses beweist, 
daB die Grăber - in deren Grabgruben der Leichenbrand und die Reste des Toten, 
mahles geworfen wurden und die dann bis zum Rande mit Erde angefilllt wurden -
an der Oberflăche durch nichts bezeichnet wurden. Da die Feuerherde auf der 
Oberflăche selbst oder nur wenig eingetieft angelegt wurden, ist es wahrscheinlich, 
daB ein Teil von ihnen bereits im Altertum, gelegentlich spăterer Bestattungen 
oder auf sonstige Weise, andere hingegen im Laufe cler Zeit zerstort wurden. 

In dem reichhaltigen und vielfăltigen Fundmaterial, das gelegentlich der 
Grabungen auf der Măgura in Porolissum zu Tage gefordert wurde und dessen 
Aufarbeitung lăngere Zeit erfordern wird , erscheinen einige Gegenstănde, deren 
Vorkommen in der Grabaus.stattung eines Friedhofes einigermaBen seltsam 
erscheint, die sich aber hypothetisch als Besonderheiten des Bestattungsbrauchs 
erklăren lassen. Hiebei beziehen wir uns in erster Linie auf einige Metallgegen.stănde, 
wie etwa auf Trensen (Abb. 13/28), auf Sporen (Abb. 13/16 ,  2 1 )  und Waffen u. zw. 
Ăxte, Lanzenspitzen und ,schuhe. Es konnte vermutet werden, daB diese Gegen, 
stănde Kriegern gehorten, die nach einem auch bei anderen antiken V olkern 
verbreiteten Brauch mit ihren Waffen und ihrer Ausrilstung bestattet wurden . 
Eine gewisse Zurilckhaltung wird jedoch durch den Umstand bedingt, daH die 
erwăhnten Gegenstănde nicht nur in den Grabgruben, wo sie etwa rituell nieder, 
gelegt worden waren, sondern auch im Erdreich oberhalb der Grăber, neben diesen, 
in den Scherbenhaufen, auf den Verbrennungsplătzen oder in deren Năhe sowie 
in der Năhe der Feuerstellen gefunden wurden, d. h. also so wie die anderen 
Gegenstănde des Grabinventars i.iberall verstreut waren. Unter diesen Umstănden 
ist es nicht immer mit Sicherheit festzustellen, zu welchem Grabe die Gegenstănde 
eigentlich gehoren, eine Unsicherheit, die in gewissem MaHe auch fi.ir die i.ibrigen 
Begleitfunde besteht. Mit Ausnahme einiger, unversehrter oder wiederherstell, 
barer GefăHe, kann behauptet werden, daB die Grăber kein eigenes, deutlich 
unterschiedenes Inventar aufweisen. Deswegen kann in Porolissum i.iberhaupt 

2" Die weite Scherbenscreuung war anfănglich 
mit ein Grund der eine gewisse Unsicherheic in der 
Beurteilung des Bestattungsbrauches von Porolissum 
bedingte, neben der geringen Menge menschlicher 

Knochenbrandresce und dem Vorkommen von 
Steinen oder Stticken von Htittenlehm in den Grah·  
gruben und in deren Năhe. 
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nicht festgestellt werden, in welchen Grăbern M ănner und in welchen Frauen 
bestattet sind , da die in den Gruben geborgenen Fundsachen, keine derartigen 
Unterscheidungen erlauben. Jedenfalls wurden in den Grabgruben keine eigent, 
lichen Opfergaben niedergelegt. Die Spărlichkeit cler Begleitfunde jeder Art, 
auI3er cler Tonware, die auf den Verbrennungsplătzen verhăltnismăBig hăufiger 
vorkommt, verhindert genaue Aussagen dari.iber, ob die Toten bekleidet und 
mit den Gerăten und Schmucksachen, die sie gewohnlich trugen, verbrannt wurden. 
Im allgemeinen kommen, wie bereits erwăhnt, Gebrauchsgegenstănde aus Metall 
und Schmucksachen in den Grăbern, so wie i.iberhaupt auf dem Gebiete des 
Friedhofes in verhăltnismăBig geringer Anzahl vor. Es ist moglich, daB sie zum 
Teil von den bei cler Bestattung und dem Leichenmahl anwesenden Personen 
verloren wurden. Unter diesen Umstănden lăBt sich hypothetisch die Frage 
erwăgen, ob fi.ir clas Vorkommen von Zaumzeugteilen, sowie cler Waffen nicht 
eine andere Erklărung moglich ist, u. zw. im Zusammenhang mit einem anderen 
Bestattungsbrauch cler Daker, von dem uns gleichfalls die antiken Schriftsteller 
berichten. In dem erwăhnten Abschnitt berichtet Herodot, daB die Thraker 
nach Bestattung eines T oten (sei es durch Leichenverbrennung oder durch ein 
einfaches Begrăbnis) verschiedene kriegerische W ettkămpfe veranstalteten 21 • 
Ebenso sagt Xenophon in Fortsetzung cler erwăhnten Stelle liber die Odrysen, daH 
diese zugleich mit dem Totenmahl, bei dem viel Wein getrunken wurde, auch ein 
Pferderennen veranstalteten 22 • Fi.ir eine solche Hypothese in Verbindung mit 
den Dakern in Porolissum stiltzen wir uns auch auf einige Einzelheiten, die anschei, 
nend nicht ohne Bedeutung sind , wie z. B. auf die Tatsache, daB die in der Grube 
des Grabes Nr. 2 bzw. in dessen Năhe gefundenen Sporen kein Paar bilden, wie 
zu erwarten wăre , wenn sie als Opfergabe oder als Grabbeigabe fi.ir den dort 
Bestatteten niedergelegt worden wăren. 

Andere Gegenstănde des Grabinventars , wie etwa Messer und ein BratspieB 
mit drei Spitzen (Abb. 13/20) wurden offenkundig bei dem Totenmahl verwendet. 
Dieses bestand nach einem ălteren, anscheinend nicht nur bei den Si.idthrakern, 
sondern auch bei den Dakern nordlich der Donau verbreiteten Brauch, aus dem 
reich mit W ein begossenen Fleisch der Opfertiere. 

Im Zusammenhang mit den drei , gelegentlich der Grabungen zum Vorschein 
gekommenen M ilnzen ist schlieBlich f estzustellen, daB diese nicht etwa in den 
Grabgruben, sondern zwischen diesen auf dem Niveau der antiken Oberflăche 
gefunden wurden ; sie stellen daher nicht den « Obolus des Charon » dar, ein 
Brauch, den die Daker in der der romischen Herrschaft in Dazien vorhergehenden 
Epoche demnach nicht kannten. Die Milnzen zeigen keinerlei Brandspuren und 
wurden daher gelegentlich cler Grabfeiern oder des Totenmahls auf dem Fried, 
hofgelănde verloren. 

Die Zeitstellung des Grăberf el des ist eben durch die vorhin erwăhnten Milnz, 
funde sichergestellt, die aus einer Drachme von Dyrrhachium, einem republikani, 
schen Denar des Jahres 78 v. u. Z. und einem Silberdenar des Augustus bestehen. 
Die im archăologischen Schrifttum erwăhnten Milnzfunde, die vermutlich auf 
cler Măgura als Zufallsfunde entdeckt wurden (s. oben Seite 204) enthalten die 

21 Herodot, V, 8 :  xwµcx llE: zicxvu.r:, iiywvcx Tt
Ue:rcrt rtcxv-rofov, ev Tt"i• TOC µiytcr-rcx &e:OJ.cx -rl6e:-rcxt KCl't"OC 

)/,yr,v i-L'''JVO(J.Clz[·r,r:,. 't"Cltf)ClL (J.EV 3·1j Elpîj LXWV dcrL cxtae:. 

22 Xenophon, a.a.O., 5 :  xcxt !rtrto3poµ(cxv rtot·lj

crcxv-re:; 
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gleichen Milnzsorten u. zw. Drachmen von Dyrrhachium, Apollonia und Korkyra, 
sowie romische republikanische Denare 23, zu denen noch eine dakische Miinze 
hinzukăme, die angeblich ebenfalls auf dem Măgura,Berg gefunden wurde 24• 
Diese Munzfunde sichern die Belegung des Friedhofes im I. Jh. v. u. Z. und im 
I. Jh. u. Z. und clas iibrige Fundmaterial stiltzt diese Datierung. Die Anfange des 
Friedhofes konnten vielleicht etwas fruher, bereits um die Mitte des I I. Jh. v. u. Z. 
angesetzt werden, wofiir die dakische Milnze einen Anhaltspunkt găbe. Genauere 
Anhaltspunkte in dieser Hinsicht werden die Aufarbeitung des Fundmaterials, 
sowie spătere Forschungen erbringen. 

Fur die untere Zeitgrenze des Grabfeldes bezeichnet die spătestens in clas 
Jahr 1 1  u. Z. zu datierende Milnze des Augustus nur einen terminus post quem 
filr seine Beniltzung. W enn auch bis jetzt ein genauerer Anhaltspunkt fehlt, so 
kann ohne einen Irrtum zu begehen, behauptet werden, daB cler Friedhof bis zur 
Besetzung des Gebietes um Porolissum und des iibrigen Daziens durch die Romer 
(106 u. Z . )  weiter verwendet wurde. Von diesem Zeitpunkt an horte die Belegung 
des Friedhofes jedoch sicherlich auf. Es besteht nicht cler geringste Hinweis dafiir, 
daB auf cler Măgura spăter noch irgend eine Bestattung vorgenommen worden 
wăre. Das Einclringen cler romischen Eroberer brachte auch for clie Daker von 
Porolissum eine j ahe uncl gruncllegencle Ănclerung ihrer bisherigen Lage. Die 
neuen Herren konnten von ihrem Gesichtspunkt aus clen Dakern - soweit 
sie noch in Porolissum verblieben waren - es nicht mehr gestatten,  ihre Toten 
nach altern Brauch auf clem Plateau cler Măgura zu bestatten. Dieser Berg lag nămlich 
genau an cler Grenze, welche die romische Provinz von den unabhăngigen Gebie, 
ten jenseits cler Reichsgrenzen trennte. Auf den unmittelbar benachbarten Anhohen 
(Pomet und Citera) waren von den stationierten romischen Truppen stark befe, 
stigte Castra errichtet worden. Auf cler Măgura selbst, u.  zw. auf dem Westhang 
des Plateaus, wo es anscheinen' · keine Grăber gab, hatten die Romer einen Beo, 
bachtungsturm (im Plan, Abb. 2, mit X bezeichnet) erbaut, dessen wenn auch 
gestărte Uberreste noch heute erkennbar sincl. Sie sind iibrigens die einzigen 
bis jetzt auf dem Măgura,Berg festgestellten romischen Reste. Neue Friedhofe 
wurclen an anderen Stellen angelegt, von denen einer, ebenfalls ein Brandfriedhof 
aus dem II .  Jh. u .Z . ,  auf clem Berge Ursoieş25 lag. Dort setzten wohl auch die Daker, 
die vorher ihren Bestattungsplatz auf cler Măgura hatten, ihre Toten an Seite 
cler Neuankommlinge bei. 

Sonstige geschichtl iche Betrachtungen. Im Lichte cler bisherigen,  allerdings 
unvollstăndigen Untersuchungen auf cler Măgura bei Porolissum lăBt sich zum 
ersten Mal mit genilgencler Deutlichkeit clie Variante eines Bestattungsbrauches 
erkennen, clen die Daker in den cler romischen Eroberung unmittelbar vorher, 
gehenclen Jahrhunclerten ausiibten und in cler Art und Weise, wie er in cler erwăhn, 
ten Zeitspanne angewanclt wircl, diesem Volke eigenti.imlich ist. Das Eigentilm, 
liche clieses Bestattungsbrauches, so wie er geiibt wurde, ist die Bewahrung ălterer 

23 Die Miinzen von Apollonia und Dyrrhachium 
begannen in Dazien seit dem Ende des I I .  Jh. v.u.Z. 
verbreitet zu werden und blieben neben den romischen 
Denaren bis gegen Mitte des folgenden Jahrhunderts 
in Umlauf. 

24 Die dakischen Miinzen, welche Nachahmungen 

mazedonischer Miinzen darstellen, wurden um die 
Mitte des I I .  Jh. v. u.Z.  nicht mehr gefragt und durch 
romische Denare verdriingt. 

21 Siehe den Vorbericht iiber die Grabungen 
in Porolissum for das Jahr 1 95 9, in « Materiale » ,  
VI I ,  S. 380. 
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zum Teil mit den Si.idthrakern gemeinsamen Dberlieferungen und religioser 
Anschauungen cler Daker, auf die wir in cler vorliegenden Untersuchung nicht 
năher eingehen konnen. 

Trotz dem Anschein des Neuen und Ungewohnten, den cler Bestattungs, 
brauch aus Porolissum erweckt, ist er im Dazien cler ji.ingeren Eisenzeit keine verein, 
zelte Erscheinung. Die bis ins Einzelne gehende, genaue und klare Beobachtung 
auf dem Grăberfeld in Porolissum gestattet seine Vorstufen bzw. seine Herkunft 
festzustellen und andererseits den Charakter einiger wichtiger archăologischer 
Funde aus Transsilvanien und dem i.ibrigen dakisch,getischen Gebiete, die gleich, 
falls aus dem Spătlatene stammen, năher zu bestimmen und mit groBerer Wahr, 
scheinlichkeit zu deuten, als dieses bisher moglich war. 

Abgesehen von den Entsprechungen zu den aus dem IV.-III .  Jh. v.u. Z. stam, 
menden Verbrennungsofen von Zimnicea und Poieneşti (s. oben Seite 2 1 7 )  bietet 
cler Bestattungsbrauch von Porolissum auffallende Entsprechungen zu dem eben, 
falls oben erwăhnten keltischen Friedhof von Apahida, der in die Mittellatenezeit 
(C) ,  wahrscheinlich an die Wende vom III .  zum II .  Jh. v. u. Z. anzusetzen ist 26• 

Im W esentlichen sind die Bestattungsbrăuche in diesen beiden Friedhofen die 
gleichen oder doch einander sehr nahestehend. Der Unterschied besteht im Fehlen 
der Feuerstellen in Apahida , in der besonderen Gestalt der plattformăhnlichen 
Ofen und in der Tatsache, daB in Apahida die Grabbeigaben mit groBer Sorgfalt 
ins Grab gelegt wurden , wăhrend in Porolissum , in cler Mehrzahl cler Fălle , der 
Leichenbrand und die Reste des Totenmahles zugleich mit der Fi.illerde regellos 
in die Grabgrube geworfen wurden. Das archăologische Fundmaterial ist in 
Anbetracht des Zeitunterschiedes zwischen den beiden Grăberfeldern selbstver, 
standlich verschiedenartig und, den betreffenden Epochen entsprechend, in Apa, 
hida keltisch und in Porolissum ausgespro.-:hen dakisch. Jedenfalls wirft die unbe, 
streitbare Ăhnlichkeit zwischen dem in Porolissum und Apahida gei.ibten Bestat, 
tungsbrauch die schwierigere Frage auf, die eine bei dem gegenwărtigen Stand 
cler Forschung noch nicht mogliche eingehende Erorterung erfordern wi.irde, nach 
cler ethnischen Zugehorigkeit cler in Apahida bestatteten Personen zu einer Zeit 
als in Transsilvanien die keltische Kultur vorherrschend war. 

ln der Spătlatenezeit (D),  d. h. in den beiden cler romischen Eroberung 
vorhergehenden Jahrhunderten , ist der Bestattungsbrauch von der Măgura bei 
Porolissum auch im i.ibrigen Dazien weit verbreitet, wo allerdings im Rahmen 
der ălteren Funde und Untersuchungen seine Bestandteile weniger klar erkenn, 
bar waren. 

Es wurde oben erwăhnt, daB Brandgrăber des gleichen Typus wie in Poro, 
lissum, die auch aus der annăhernd gleichen Periode stammen, im Sommer des 
Jahres 1 958 in Oradea,Salca aufgedeckt wurden (s . weiter oben Seite 2 18  
und Anm. 15) .  

Seit lăngerer Zeit sind von verschiedenen Punkten aus cler Umgebung von 
Bukarest Brandgrăber in Grabgruben (Durchmesser zwischen 0,60-1 ,80 m, Tiefe 
zwischen 0,50--2, 10  m) mit reichem dakischem Fundmaterial aus cler Spătlate, 
nezeit bekannt u. zw. aus Snagov (in den Ruinen cler mittelalterlichen Kirche),  
Dămăroaia, Lacul Tei und Popeşti,Leordeni 2 7 •  Diese Grăber enthielten Asche, 

28 St. Kovacs, in DolgCluj , II, 1 9 1 1 ,  S.  lff„ 
fur die Datierung S. 53ff. 

27 D. V. Rosetti, in PMMB, 2, 1 935 ,  S. 7ff„ 
l S ff„ 6 l ff. 

https://biblioteca-digitala.rohttp://www.daciajournal.ro



224 111. M ACHEA und 111. RUSU 24 

Holzkohle und Knochenbrandreste, unversehrte oder bruchstiickweise erhaltene 
GefăBe, Metallgegenstănde und Waffen, Schmucksachen und Miinzen (2 dakische 
Miinzen, 4 romische republikanische Denare des I. Jh. v. u. Z. ,  die Nachprăgung 
eines Denars aus dem gleichen Jahrhundert, eine Drachme von Dyrrhachium). 
Form und lnhalt cler Grabgruben ist den Grăbern von Porolissum ăhnlich, was 
auf den gleichen Bestattungsbrauch hinweist, wenn auch die Voraussetzungen 
unter denen seinerzeit die Untersuchungen durchgefiihrt wurden die Ermittlung 
und genaue Beobachtung cler iibrigen Bestandteile des aus Porolissum bekannten 
Bestattungsbrauches, u. zw. cler Feuerstellen und cler Verbrennungsplătze nicht 
ermoglichten 28 •  

ln den Jahren 1 91 2-1914 stellte Fr. Laszlo in Sfîntu Gheorghe, gelegent, 
lich des Baues der Eisenbahnlinie, auf einer Strecke von 500 m, die sich von cler 
Miihle von Bedehaza am Oltufer gegen den Bahnhof dieser Stadt hinzieht, 38 
Gruben fest, die er als Wohngruben bezeichnete 29 ; Form und lnhalt dieser Gruben 
ist denen cler Grabgruben von Măgura,Porolissum ăhnlich. Weitere derartige 
Gruben wurden auch gelegentlich cler in den Jahren 1949/50 unter Leitung von 
K. Horedt durchgefiihrten Grabungen 30 in Bedehaza ausgehoben, wobei anschei, 
nend auch einige Feuerstellen aus cler gleichen Zeit aufgedeckt wurden. ln zwei 
Grăbern wurden « Steinblocke und ,platten » gefunden, die aus Verbrennungs, 
gruben stammen konnten ; solche Gruben wurden iibrigens bei den Grabungen 
nicht festgestellt. Es liegt daher hier nicht etwa eine dakische Ansiedlung vor, 
wie man bisher glaubte, sondern ein ausgedehnter Brandfriedhof mit Grabgruben. 
Auf Grund cler Begleitfunde und eines bei den Grabungen von Bedehaza gebor, 
genen republikanischen Denars 31 ist dieser Friedhof in clas I. Jh. v. u. Z. und 

28 Nach den Angaben von D. V. Rosetti, a.a.O„ 
S.  65,  Abb. 42,  und S. 67ff., befand sich bei den 
16 dakischen Brandgrăbern, die in Snagov, Dămăroaia, 
Lacul Tei und Popeşti·Leordeni aufgedeckt wurden, 
cler Leichenbrand nur in einem einzigen Fall u.zw. 
in Lacul Tei, in einer Urne, was demnach eine andere 
Variante cler Brandbestattung darstellt. ln allen 
anderen Grăbern waren die Leichenbrandreste und 
Beigaben direkt in clas Grab niedergelegt worden. 
Entgegen cler Ansicht des Ausgrăbers scheinen auch 
die teilweise erhaltenen Amphoren, von denen eine 
in einem Grabe von Snagov a.a.O., S.  8, Nr. 1 2 , 
eine andere in Dămăroaia a .a .O.,  S. 62, Abb. 25 
geborgen wurde, nicht als Urnen gedient zu haben. 
ln allen Făllen fehlen Beobachtungen und năhere 
Angaben liber die Verbrennungsplătze. Beztiglich cler 
Grăber von Snagov wird angefilhrt (a .a.O., S.  1 5 ), 
daB in deren Năhe keine Siedlungsspuren gefunden 
wurden. Fur die Grăber von Dămăroaia wird die 
unklare und, unseres Erachtens, irrige Behauptung 
aufgestellt (a .a.O., S. 57) ,  daB sie « autour des habi· 
tations » aufgedeckt worden seien, ohne daB diese 
aber beschrieben werden, da im folgenden Text 
ausschlieBlich von Grabgruben die Rede ist. Sichere 
Siedlungsspuren wurden hingegen bei dem Tei-See 
festgestellt, a .a.O., S. 66ff. , vgl. auch D. Rosetti, 
Cîteva aşe:i:ifri şi locuinţe preistorice din preajma Bucu · 

reştilor, Bukarest, 1 932, S .  1 3 - 1 4, Abb. 26 - 30. Diese 
Siedlungsspuren stammen aus dem III .  bis IV. Jh. ,  
ebenso wie ein anderes Grab (IV), clas anscheinend 
unter dem Feuerplatz cler Wohnstătte selbst aufge · 
deckt wurde. Hingegen sind zwei - eine kleinere und 
eine groBere auf dem Lageplan in Gestalt einer Acht 
zu erkennende - Gruben, die vom Verfasser als 
Wohnstătten beschrieben werden und nach dem 
Fund material in clas I I .  bis I. Jh. v.  u.  Z. anzusetzen 
sind, in Wirklichkeit zwei Grabgruben von eben cler 
in Porolissum festgestellten Art (s. oben S. 206 und 
<< Materiale », VII ,  S.  364). Die neben diesen beiden 
Grabgruben gefundenen gebrannten Lehmstilcke stam ·  
men nicht von den Wănden cler vermeintlichen 
Wohnung, sondern hochstwahrscheinlich von einem 
Verbrennungsplatz, auf dem die Toten eingeăschert 
worden waren. 

29 Fr. Laszlo, in Muzeumi es Konyvtari Ertesfto, 
VII ,  1 9 1 3 ,  S. 1 5 5 ,  VIII, 1 9 1 4, S. 1 7 2  und IX, 1 9 1 5 ,  
S.  102 ,  vgl . auch Z .  Szeke\y, Sepsis:i:entgyărgy tor· 
tenete a kă:i:epkor vegeig, Sfîntu Gheorghe, 1 948, 
s. 32ff. 

30 SCJV, I, 1 950, S. 1 28 - 130 ; II, 1 95 1 ,  
S .  I 29ff. ; « Materiale », I I ,  1 956, S .  !Off. 

31 E.A. Sydenham, The Coinage of the Roman 
Republic, London, 1 952 ,  S. 67, Nr. 530 (Grueber, 
II, S. 284, Nr. 562 ; Babelon, I ,  S. 72, Nr. 1 76). 

https://biblioteca-digitala.rohttp://www.daciajournal.ro



DEH llA K I SCl l E  F H I E IJ l l O F  \'O:'\ J>OROLISSL:�I 225 

in clas I. Jh. u. Z. zu datieren 32• Eine Ergănzung des Bestattungsbrauches stellen 
in diesem Friedhof zwei Gruben mit unversehrten GefaBen dar, die infolgedessen 
keine Graber, sondern Opfergaben sind, die entweder gelegentlich einer Bestat, 
tung oder nach einer solchen dargebracht wurden. 

Auf cler von den Ortsbewohnern « Wietenberg » oder « Dealul Turcului » 
benannten Bergkuppe bei Sighişoara die aus ălteren Grabungen durch den auBer, 
gewohnlichen Reichtum dakischen Fundgutes aller Art bekannt ist, wurden nicht 
weniger als 100 Grabgruben aufgedeckt, die an Form und lnhalt denen von Măgu, 
ra,Porolissum ăhneln. Zwischen diesen Grăbern verstreut, wurden 30 Feuerstellen 
freigelegt, zu denen, soweit dies aus cler Beschreibung zu ersehen ist, auch ein ver, 
mutlicher Verbrennungsplatz hinzukommt 33• Hingegen haben wir hier von sicheren 
Siedlungsspuren keinerlei Kenntnis. Aus dem bisher Gesagten ergibt es sich, 
daB hochstwahrscheinlich auf dem Wietenberg bei Sighişoara gleichfalls keine 
dakische Ansiedlung vorliegt, wie es bisher einstimmig als selbstverstăndlich 
angenommen wurde, sondern ein dakischer Brandfriedhof cler gleichen Art wie 
auf cler Măgura,Porolissum, bei dem jedoch anscheinend auch einige Urnenbestat, 
tungen vorkommen 34• Die Befestigungsanlagen gehoren zweifelsohne cler namen, 
gebenden Siedlung cler Wietenberg,Kultur aus cler Bronzezeit an. Auch die 
Lage des Friedhofes auf einem isolierten Bergvorsprung mit Steilhăngen ahnelt 
cler Lage des Grăberfeldes von Măgura,Porolissum. 

Wenn auch genauere Nachrichten fehlen, muB ein derartiger Brandfriedhof 
anscheinend auch in Guşteriţa bei Sibiu angenommen werden, wo bereits fri.iher 
« Verbrennungsplătze 35 bekannt und in ji.ingerer Zeit dakische GefaBe als Ver, 
wahrfund geborgen wurden 36 • 

Wahrscheinlich war die Anzahl cler dakischen Friedhofe vom Typus Poro, 
lissum auf dem Gebiete Daziens viei groBer als es sich heute mit Sicherheit oder 
als Annahme feststellen lăBt. So verhindert bloB clas Fehlen genauer Nachrichten 
den Grabcharakter cler dakischen Funde von Zetea 37, Bicsadul Oltului 38, Şimleul 
Silvaniei 39 , Arad,Ciala 40, oder Ghenciu 41 zu erkennen. Einige von diesen konnten 
dem Bestattungsbrauch vom Typus Porolissum angehort haben. 

32 Vgl. K. Horedt, in « Materiale », II ,  S.  2 1 .  
33 Derselbe, Die Wietenbergkultur, dieser Band, 

S. 107. Wir danken dem Verfasser fiir die freundliche 
Erlaubnis, in die Handschrifc Einsicht zu nehmen. 

34 Das ăuBers� reichhaltige, im Rayonmuseum 
Sighişoara aufbewahrte dakische Fundgut, clas nur zum 
Teii, insbe'sondere aus cler Beschreibung und dem Bild
material bei V. Pârvan, a .a .O.passim, bekannt ist, mtiBte 
mit den Funden des Friedhofes von cler Măgura bei 
Porolissum verglichen und unter dem Gesichtspunkt, 
daB es Grabbeigaben darstelle, untersucht werden. 

35 C. Gooss, a.a.O„ S.  25 .  
3 6  M. Rusu, in SCŞCluj, VI, 1 955 ,  S. 79ff. 
37 Z. Szekely, Zetet•dra, S fintu Gheorghe, 1 944, 

S. 2 1 ff. 
38 Derselbe, Săpăturile din anul 1 949  la Bicsadul 

Oltului (Trei Scaune) , 1 95 1 , S. 90. 
39 M. Moga, in SCIV, I, 1 950, S. 1 3 1  und 

Z. Szekely, Tezaurul dacic . . . , S. 43ff. M. Moga, cler 

1� - o. uw 

în unmittelbarer Nachbarschaft cler Stelle, an cler 
vorher ein sogenannter dakischer Schatzfund geborgen 
wurde, eine Probegrabung vornahm, stellte fest, daB 
dort, keine dakische Ansiedlung war, wie er ange
nommen hatte, sondern nur « eine vereinzelte Htitte, 
die von zwei Grăbern und zwei Gruben umgeben 
war ». DaB dort in cler Tat eine Wohnhtitte bestanden 
haben soli, scheint uns allerdings nicht vollig sicher, 
um so mehr, als cler Verfasser selbst weiter unten 
behauptet, daB « clas Gelănde fiir eine groBere Siedlung 
wegen des auBergewohnlich steilen Abhanges nicht 
geeignet ist ». Hingegen spricht Z. Szekely von 
Hugelgrăbern. 

40 L.  Domotor, in AE, XXI, 1 90 1 ,  S. 334 - 335 .  
Gelegentlich einer Gelăndebegehung konnte M. Rusu 
am Mureşufer kreisformige Gruben mit dakischem 
Fundgute feststellen. 

41 SCIV, X, 1 95 9, S. 148.  Probegrabungen 
wurden hier von M. Rusu durchgefiihrt. 

https://biblioteca-digitala.rohttp://www.daciajournal.ro



226 M. M A C R E A und M. H U S U  26 

Aus cler Zahl cler oben erwăhnten Orte, in denen Friedhofe oder Grăber 
mit Brandschuttungsgruben mehr oder weniger sicher festgestellt werden konnten, 
ist ersichtlich, daB cler Bestattungsbrauch vom Typus Porolissum bei den Dakern 
in cler Spătlatenezeit weit verbreitet war und eine, moglicherweise sogar die am 
hăufi.gsten vorkommende Variante cler Brandbestattung bei den damaligen Dakern 
darstellte. Aus dem Verbreitungsgebiet (Abb. 14) ist zu ersehen, daB dieser Bestat, 

<' 
„. 

„ . 

o 

...... , 
I "-

Abb. 1 4 .  - Verbreitung des Bestattungsbrauches vom Typus Porolissum in Dazien, în cler Spătlatenezeit. 
l ,  Porolissum ;  2 ,  Sighişoara-Wietenberg ; 3,  Sfîntu Gheorghe·Bedehaza ; 4 ,  Oradea-Salca ; 5, Snagov ; 
6, Dămăroaia ; 7 , Popeşti-Leordeni ; 8, Tei ; 9, Sibiu-Guşteriţa ; 10 ,  Zetea ; 1 1 , Bicsadul Oltului ; 

1 2 ,  Şimleu! Silvaniei ; 1 3 ,  Arad-Ciala ; 1 4 , Ghenciu ; 1 5 ,  Ostrovul Simian. 

tungsbrauch in den letzten zwei Jahrhunderten vor den Romerkriegen Dezebals 
auf einem GroBteil des von den Dakern bewohnten Gebietes geubt wurde. Die 
groBten und kennzeichnendsten Grăberfelder mit diesem Bestattungsbrauch sind 
bis jetzt die Friedhofe von Măgura,Porolissum, vom Wietenberg bei Sighişoara, 
von Bedehaza bei Sfîntu Gheorghe. Einige andere Orte mit einer kleineren Zahl 
derartiger Grăber liegen ebenfalls in Transsilvanien. In den Gebieten auBerhalb 
cler Karpaten sind derartige Funde nur aus den vier Fundstellen am Rande von 
Bukarest bekannt geworden ,  sowie in Oltenien die beiden Leichenverbrennungs, 
ofen von Ostrovul Simian. Kunftige Forschungen konnen die Zahl derartiger 
Funde vermehren. Es wird dann moglich sein zu erkennen, ob clas Fehlen solcher 
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Friedhofe in anderen von den Dakern bewohnten Gebieten, wie etwa in Nord, 
transsilvanien und in cler Moldau, auf Forschungsliicken zurilckzufohren ist, oder 
ob die Daker dieEer Gebiete damals andere Bestattungssitten und Grabbrăuche 
iibten. 

Im Zusammenhang mit cler Moglichkeit weitere dakische Friedhofe zu 
ermitteln, ist folgendes zu bemerken. Bei den Grabungen cler Jahre 1 958/59  in 
Porolissum wurden weder in den Grăbern noch auf dem Gebiete des Friedhofes 
Schmuckgegenstănde aus Silber gefunden, die doch in Dazien in cler Spătla, 
tenezeit so hăufig sind. Der ălteste von cler Măgura bekannt gewordene Fund 
ist eben cler im Jahre 1855 gefundene vermutliche Schatzfund, cler wie bereits 
erwăhnt (s. oben S. 203 und Anm. 5) aus zwei Knotenfibeln sowie einem Halsring 
aus gewundenem Draht besteht. Aus cler Mitteilung diese Gegenstănde seien seiner, 
zeit von einem Bauern beim Ackern auf cler Măgura gefunden worden, geht hervor, 
daB sie eben auf dem Gebiete des dakischen Grăberfeldes geborgen wurden, da 
ja bekanntlich bis auf den heutigen Tag nur clas obere Plateau des Berges Acker, 
boden ist, wogegen die Hănge ringsum bewaldet sind. W enn aber diese Gegen, 
stănde ausgepflilgt wurden, so bedeutet clas, daB sie in nicht allzu groBer Tiefe 
im Erdreich lagen. lnfolgedessen konnen die erwăhnten Silberschmucksachen 
keinen wirklichen Verwahrfund darstellen , sondern sie gehărten wahrscheinlich 
zu den Beigaben eines reicher ausgestatteten Grabes. Selbst wenn wir annehmen, 
daB es sich dennoch um einen Hortfund handelt, so ist es sicher, daB dieser ent, 
weder auf dem Gebiete des Friedhofes selbst oder in dessen unmittelbarer Năhe 
auf jenem Teile des Plateaus vergraben worden war, auf dem bisher keine Grăber 
gefunden wurden. Unter ăhnlichen Bedingungen ,  d. h. auf dem Gebiete anderer 
Brandfriedhofe kamen auch zwei weitere sogenannte dakische Schatzfunde zum 
Vorschein. Gelegentlich cler Zerstărung einiger dakischer Brandgrăber wurde im 
Jahre 1958 cler dakische Schatz vom Măgura,Berg bei Şimleul Silvaniei geborgen 42• 
ln  Wirklichkeit konnen die Schmucksachen aus Silber (Halsband, Fibeln, Arm, 
bănder, Silberbarren) und die 35 rămischen republikanischen Denare, die bis zu 
Augustus reichen, zu denen noch andere Gegenstănde hinzukămen, darunter 
auch Schmuckgegenstănde aus Bronze, nicht von den sonstigen Begleitfunden 
getrennt werden, die clas Inventar cler zerstărten Grăber bildeten. Selbst unter 
cler Annahme, daB einige cler erwăhnten Gegenstănde, in erster Linie die Schmuck, 
sachen aus Silber und die Milnzen, einen Schatzfund darstellen,  so wurde dieser 
doch auf dem Gebiete des Friedhofes vergraben. Ebenso liegt die ehemalige Zie, 
gelfabrik, wo im Jahre 1855 cler dakische Silberfund von Oradea geborgen wurde, 
cler aus einem Halsring, einem an einem Ende abgebrochenen Armband und 1 5  
Anhăngern besteht 43, in unmittelbarer Năhe cler Stelle, wo bei den Grabungen 
des Jahres 1 959 die Brandgrăber von Oradea,Salca (s. oben Anm. 15 )  zum 
Vorschein kamen . Es ist măglich, daB sich cler Friedhof auch auf clas Gebiet 
cler ehemaligen Ziegelfabrik erstreckte, und daB die Schmucksachen entweder zu 
den Grabinventaren gehărten, oder daB, in cler weniger wahrscheinlichen Annahme 
ihrer Zugehorigkeit zu einem Verwahrfund, dieser auf dem Gebiete des Friedhofes 
oder in dessen unmittelbarer Năhe vergraben worden war. 

42 Siehe oben Anmerkung 39. 
43 A E, VI ,  1 886, S. 205ff. ; vgl. auch AE, XIII ,  

1 9 13 ,  S.  333 ,  Abb. 129 ; M.  Roska, a .a .O. ,  S .  1 98, 
Nr. 88. 
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Die obigen Beobachtungen rechtfertigen die Vermutung, daB auch andere 
Funde von Silbergegenstănden, die bisher gewohnheitsmăBig dakischen Schătzen 
zugewiesen wurden, moglicherweise zu den Beigaben von Brandgrăbern gehoren 
und derart einen Hinweis auf clas Vorhandensein von dakischen Friedhofen vom 
Typus Porolissum oder einer anderen Bestattungsart an den betreffenden Orten 
bilden konnten. 

Der Bestattungsbrauch von Porolissum war in gleichen oder ăhnlichen 
Formen zu cler Zeit auch auBerhalb Daziens bekannt. So ist er z. B. im Grăberfeld 
von Wilan6w bei Warschau anzutreffen, clas aus cler Spătlatenezeit stammt und 
wahrscheinlich einer keltisch-bastarnischen Bevolkerung angehărt 44 • 

Obwohl die Grenzen des Friedhofes von Porolissum noch nicht bestimmt 
wurden, so kann bezilglich seiner Ausdehnung gesagt werden, daB er anscheinend 
die gesamte Osthălfte des Plateaus auf cler Măgura einnahm. Die beiden in cler 
W esthălfte des Plateaus ausgefohrten Schnitte (I und IV) in denen nur vereinzelte 
Scherben aus dem Neolithikum, aus cler Bronze- und dakischen Zeit zum Vorschein 
kamen, zeigen, daB sich clas Grăberfeld auf diesen Teil des Plateaus ausdehnte 
und beweisen, daB auf dem Berg keine dakische Ansiedlung bestand. ln cler Tat 
ist cler Platz for menschliche Ansiedlungen wenig geeignet, da er sehr den Winden 
ausgesetzt ist. Wahrscheinlich war clas ganze Plateau des Berges for clas Grăberfeld 
bestimmt und als geweihte Stătte angesehen. Das gleiche ist auch for den W ieten
berg bei Sighişoara zu vermuten, wo ebenfalls nur ein Grăberfeld vorhanden ist, 
die betreffende Ansiedlung aber anderswo zu suchen ist, schlieBlich auch in Sfîntu 
Gheorghe-Bedehaza. 

Ptolemăus 45 erwăhnt Porolissum unter den sogenannten Stădten (n61..w;) 
d. h. unter den wichtigeren Ansiedlungen cler Daker. Soweit die dakischen Stădte 
des alexandrinischen Geographen archăologisch identifi.ziert werden konnten, sind 
es nichts anderes als die typischen dakischen Siedlungen, die gewohnlich auf 
Bergvorsprilngen oder hoheren FluBterassen lagen, durch Steilhănge geschiltzt 
und mit Erdwăllen und Palissaden befestigt, wie sie durch die Grabungen vom 
Piscul Crăsanilor, aus Popeşti-Novaci, Tinosul, Poiana , Jigodin, Arpaşul de Sus 46 
usw. bekannt sind. Es ist anzunehmen, daB eine Siedlung dieses Typus auch in 
Porolissum bestanden hat, doch ist deren genaue Lage im Gelănde noch nicht 
bekannt. Die ausgedehnte archăologische Umgebungslandschaft von Porolissum 
umfaBt auBer dem Măgura-Berg auch mehrere benachbarte Anhohen (Dealul 
Comorii (Schatzhilgel) , Ferice, Pomet, Citera, Ursoieş, usw.) ,  wenn die romischen 
Oberreste (Castra, Limes, zivile Siedlung, Friedhofe), mitgerechnet werden. ln 
diesem Gebiet wurden Funde aus cler Dakerzeit, insbesondere Milnzfunde,  an 
mehreren Stellen geborgen. Wichtigere dakische Spuren, vermutlich Spuren von 
Erdwăllen und anderen derartigen Befestigungen,  wurden auf dem Citera-Hilgel, 
ungefăhr 1 km ostlich cler Măgura , unter den Resten eines romischen Lagers 
festgestellt, clas ursprilnglich Erdwălle aufwies, spăter aber mit Steinmauern neu 
gebaut wurde 47• Sie genilgen allerdings nicht um hier die dakische Siedlung von 
Porolissum zu lokalisieren. Auf dem Pomet-Hilgel, wo sich clas groBe romische 

44 J. Merciniak, Late La Tene Cremation Burials 
at Wilan6w near W'arsaw, in Materialy Starozytne, 
II, 1 957 ,  S. 1 70ff. 

46 Geogr„ V I I I, 4. 

48 Vgl. M. Macrea, Procesul separării oraşului 
de sat la daci, I. Bukarest, 1 954,  S. 1 1 9ff. 

47 Siehe M. Macrea, D. Protase u. M. Rusu, 
in « Materiale », VII ,  S. 3 74. 
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Castrum befand, sowie auf dessen Hăngen , wo die romische Stadt Porolissum lag, 
kamen dakische Spuren bis jetzt nicht zum Vorschein. Kiinftige Forschungen 
konnen moglicherweise weitere Aufschliisse auch in dieser Hinsicht bringen. 

AbschlieBend muB hervorgehoben werden,  daB dern dakischen Grăberfeld 
von cler Măgura in Porolissum eine besondere Bedeutung zukommt, da es eine 
cler Varianten cler dakischen Bestattungsbrăuche aus cler Periode vor cler romi
schen Eroberung mit hinreichender Genauigkeit und Klarheit veranschaulicht und 
wenigstens zum Teil eine Liicke in cler archăologischen Kenntnis dieses Zeitrau
rnes ausfiillt. Im Lichte cler in Porolissum gemachten Beobachtungen zeigt es 
sich, daB andere, schon friiher auf dem Gebiete Daziens untersuchte Friedhofe 
und Grăber mehr oder minder sicher dem gleichen Bestattungsbrauch zugewiesen 
werden konnen, wie oben nachzuweisen versucht wurde. Die Anzahl cler Grăber
felder dieses Typus wird wahrscheinlich durch kiinftige Untersuchungen ver
mehrt werden konnen, von denen auch weitere Klarstellungen iiber die Einzelhei
ten dieses Bestattungsbrauches zu erwarten sind. 
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