
BEITRĂGE ZUR KENNTNIS DER FRUHHALLSTATTZEIT 
UND ZUMGEBRAUCH DES 
EISENS IN RUMANIEN 

Z. SZEKELY 

Auch heute noch dienen die Bronzedepots als Hauptanhaltspunkt zur zeitlichen Einteilung 
cler friihen Eisenzeit in Rumănien. Die erste Periodisierung mit drei Entwicklungsphasen von 
I. Nestor 1 aus dem Jahre 1935 wurde durch neuere Forschunge.n um vier weitere Phasen ergănzt 2• 

Die zufăllige Entdeckung der meisten Verwahrfunde von Bronze, sowie clas Fehlen cler Kera
mik, die es ermăglichen wiirde die Beziehungen zu gleichzeitigen Siedlungen und Grabfeldern zu 
bestimmen, sind die Ursache for Schwierigkeiten in cler Bestimmung der absoluten Datierung im 
Periodensystem von Reinecke. In letzter Zeit wird die von Mi.iller-Karpe in seinem umfassenden 
Werk aufgestellte Chronologie angewen<let 3• In Anbetracht cler besonderen Umstănde, unter denen 
sich die Entwicklung cler friihen Eisenzeit in Rumănien vollzog, ist es notwendig, die zeitliche Aufein
anderfolge cler Siedlungen und ihre Verbindung zu den Bronzeverwahrfunden festzulegen. Die 
Untersuchungen in Mediaş, Reci und Cernatu in Transsilvanien, sowie jene von Babadag in der 
Dobrudscha, bestătigen die Berechtigung clieser Forschungsrichtung. 

Die kiirzlich in Mediaş 4, sowie in Babadag 5 clurchgefohrten Grabungen, ermăglichten eine 
bessere Kenntnis cler relativen Chronologie cler fri.ihen Eisenzcit in Rumănien. Wichtig ist auch der 
Beitrag unserer Forschungen aus dem Jahre 1963, die in Cernatu (Rayon Tîrgu Secuesc, Region 
Braşov) auf dem <c Vîrf ascuţit» durchgefi.ihrt wurclen. An clicser Stelle befindet sich eine hallstattzeit
liche mit Wall und Graben befestigte Siecllung, die von einer ancleren latenezeitlichen dakischen Sied
lung iiberlagert ist. Es wurden auch zwei hallstattzeitliche Wohnhi.itten gefunden, die aufier Keramik 
auch Bronze- und Eisengegenstănde enthielten. Diese Entcleckung bedingt eine Oberpriifung cler 
relativen Chronologie cler fri.ihen Eisenzeit, sowie cler Anfănge cler Eisenverhi.ittung auf dem Gebie
te Rumăniens. 

Im folgenden geben wir die Beschreibung dieser beiden Wohnhi.itten mit ihrem Fundbestand 
und versuchen damit in Verbindung einige historische und chronologische Schli.isse zu ziehen. 

Im si.idwestlichen Abschnitt cler Siedlung wurde in 0,25 m Tiefe eine hallstattzeitliche, wahr
scheinlich runde Wohnhi.itte, ohne Pfostenlăcher, entcleckt. Die runde Herdstelle besteht aus flach
gelegten Steinplatten, in deren Mitte Oberreste von rotgebranntem Tonbewurf und Kohlen lagen. 
Neben cler Herdstelle befanden sich GefaBbruchsti.icke, ein Spinnwirtel, ein GuBlăffel, sowie ein 
Verwahrfund, in clem Werkzeuge und Schmuckgegenstănde aus Bron2e und Eisen zu einer kompak-

1 I. Nestor, Ein Bronzedepol aus Moigrad, PZ, XXVI, 1935, 
S. 24-57; Ders., Die verzierten Streitiixte 111it Nackenscbeibe 
aus Weslrumiinien, Marburger Studien, 1938, 182-192. 

2 Istoria României, Bd. I, S. 147-154. Die letzte Zusam
menfassung liber die Periodeneinteilung gibt M. Rusu, 
in <cDacia», N.S., VII, 1963, 177-210 im besonderen 
s. 177-179. 

DACIA, N. S .. Tome X. 1966, pp. 209-219, Bucarest 

3 H. Mi.illcr-Karpe, Beitriige z.ur Cbronologie der Urnenfelder
z.eit niirdlicb rmd siid/ich der Alpen, Berlin, 1959. 

• Eug. Zaharia, Remarques sur le Hal/stal/ ancien de Transyl
vanie. Fouilles et tro11vailles de Mediaş 1958, in «Dacia», N.S., 
IX, 1965, S. 83. 

6 Seb. Morintz, QJtelques problemes concernanl la plriotil 
ancienne du Hallstalt .au Bas-Danube a la lumiere des foui/111 
de Babadag, in cc Dacia», N.S., VIII, 1964, S. 101ff. 
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210 Z. SZEKELY 2 

ten Masse zusammengebacken waren (Abb. 1.). Nordlich des Herdes, in 60 cm Entfernung, lagen 
Eisenbarren iibereinander und in 110 cm Entfernung eine eiserne doppelschneidige Axt. Neben 
der Herdstelle kamen Bruchstilcke von dickwandigen, schwarzen GefaBen zum Vorschein, die mit 
Kannelilren verziert waren und zwei Bruchstilcke einer kleinen Schilssel die erganzt werden konnte; 

Abb. 1. - Cernalu. Das Depot, in Fundlage. 

sie ist braun, hat einen eingezogenen Rand und der Gefii.Bboden bildet einen Omphalos. Die Hohe 
betragt 4,5 cm, ihr Durchmesser 10 cm. 

Neben dem Herd fand man: 1. eine bronzene Violinbogenfibel; 2. ein Eisenmesser; 3. ein 
Eisenmeifiel; 4. ein eisernes Armchenbeil; 5. vier Eisenbarren und 6. eine bronzene Lanzenspitze. 

BESCHREIBUNG DER GEGENSTANDE 

1. Violinbogenfibel mit Spiralscheibe am FuB, aus rundem Bronzedraht. Bei der Spiralscheibe 
ist der Draht im Querschnitt rechteckig. Die Fibel ist grofi, mit ausgepriigtem Fibelbiigel; die 
Schleife auBerhalb des Fibelkorpers besteht aus drei Spiralen; der Fibelbogen, der den Haken bildet, 
ist so hoch wie der Fibelkorper und gegen den oberen Bogen verdickt. Ebenso wird der Draht am 
Fibelbogen dicker. Lange: 13,4 cm, Hohe 3 cm, Drahtstarke 0,3-0,5 cm (Abb. 2 /1, la; 4 /2, 2a). 

2. Eisernes Krummesser. Der Griff brach bei der Fundbergung ab. Die Messerklinge ist krumm, 
schmal, der Messerriicken erhoht sich gegen den Griff zu. Lange: 21,3 cm, Breite 1,3 cm (Abb. 
3/2; 5/1). 

3. Rechteckiger Eisenmeillel mit runder Tuile. Liinge: 14,8 cm, Dicke 1,2-2 cm (Abb. 3 /3). 
4. Armchenbeil; von den beiden Flilgelfortsatzen fehlt einer. Sehr hohe und schmale Form, 

mit hochangesetzten Armchen. Lange: 16,6 cm, Breite 2,2-4 cm; Dicke 0,7 cm (Abb. 3/1; 5 /4). 
5. Eisenbarren, als Bruchstiick erhalten, jetzige Lange 17,2 cm, Breite 2,8 cm, Dicke 0,8 cm, 

Gewicht 54,70 g (Abb. 3 /5). 
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3 FROHHALLSTAITZEIT UND GEBRAUCH DES EUSENS 211 

6. Leicht elliptischer Eisenbarren mit abgerundeten Endetn; Lănge: 16,6 cm, Breite 2 cm 
Dicke 0,5 cm, Gewicht 42,50 g (Abb. 3 /7; 5 /2). 

7. Gebogener Eisenbarren, als Bruchstiick erhalten; Lănge: 14,4 cm, Breite 2 cm, Dicke 
0,5 cm, Gewicht 40, 60 g (Abb. 3 /6). 

2 

Abb. 2. - Cernat11. 1, la, 3, Fibeln vom Peschiera-Typus; 2, b ronzerne Lanzenspitze. 

8. Eisenbarren; Lănge: 16,7 cm, Dicke 0,9 cm, Gewicht 48,50 g (Abb. 3 /8). 
9. Bronzene Lanzenspitze mit stark ausgeprăgter Mittelrippe: die Tiille hat zwei Lăcher zur 

Befestigung des Schaftes. Das Lanzenblatt ist etwas gekriimmt. Lănge: 12,8 cm (Abb. 2 /2; 5 /3). 
Neben der Herdstelle fand man auf einem Haufen noch acht Eisenbarren in Bruchstiicken. 

Der besterhaltene Barren ist 14,1 cm lang, 2,8 cm breit und 0,6 cm click (Abb. 3 /9, 16). 
Die Schneiden cler doppelschneidigen Axt sind schmal, das Schaftloch ist oval, der Durch

messer miBt 2,6 cm, Lănge 17 cm, Breite 4,4-5 cm, Dicke 0,7-2,6 cm (Abb. 3 /4, 4a; 4 /1, la). 
Die zweite Wohnhiitte wurde in der Mitte cler Siedlung aufgedeckt. Io 0,25 m Tiefe befindet 

sich eine runde, von Steinplatten umgebene Herdstelle. Der Lehmbewurf des Herdes war auf eine 
Lage von GefăBbruchstiicken aufgestrichen. Die AusmaBe cler Wohnhiitte konnten nicht bestimmt 
werden. Neben dem Herd stand ein groBes mit einem GefăBboden bedecktes GefăB neben anderen 
GefăBbruchstiicken; 0,35 cm tief lag eine weitere Violinbogenfibel (Abb. 2 /3; 4/3, 3a, 3b). 
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Abb. 3. - Ctrnalu. Eiscnwcrkzeugc aus dem Depot. 
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5 FROHHALLSTATTZEIT UND GEBRAUCH DfilS E;iSENS 213 

Das groBe Gefii.13, neben dem die Fibel gefunden wurde, Ihatt die Form eines doppelten Kegel
stumpfes; cler Bauch ist abgerundet und mit Băndern von kannelilerten Guirlanden verziert; cler untere 
Teil des GefăBes ist hoch, trichterformig mit sehr kleinem Bo•de:n; cler Hals ist ebenfalls trichter
formig und bildet um die GefaBschulter einen Absatz. Der Ramd fehlt. Hohe 38 cm, grofite Breite 
48 cm, Bodendurchmesser 12 cm. 

Neben dem Herd lag noch eine kleine Schiissel mit eingewg;enem Rand und einem Omphalos 
am Boden, Hohe 3 cm, Offnungsdurchmesser 6,5 cm; eine flai.chie durchlocherte Tonscheibe ahmt 

3a 3h 

2 2;; 

I la 

Abb. 4. - Cernatu. 1, la, die zweischneidige Axt; 2, 2a, 3, :3a, 3b, Peschicra-Fibclr.. 

ein Wagenrad nach, die Speichen sind durch eingeritzte Linien angedeutet. AuBerdem fand man in 
cler Wohnhiitte noch .Bruchstiicke von dickwandigen schwarzgebrannten und kannelierten GefăBen 
und doppelkegelstumpfformige Tonwirtel. 

Die Fibel vom gleichen Typus · 1ie die erste, ist aus rundem Draht, cler bei den Spiralen recht
eckig wird, und 0,2 bis 0,4 cm stark st; die Schleife liegt auBerhalb der Fibel und besteht aus fiinf 
Spiralen. Der Violinbogen ist in cler itte mit einem Winkel ver2iert, auf beiden Seiten davon sind 
Kreise eingraviert; Lănge: 8,3 cm. 

Die Siedlung von Cernatu gehi::in zu den mit einem Graben befestigten hallstattzeitlichen Anla
gen. Es konnte nur eine einzige Kulturschicht aus cler friihen Eisenzeit bestimmt werden. Fur ihre 
zeitliche Bestimmung werden die Keramik und auch die Metallgegenstănde, die in den beiden Wohn
hiitten gefunden wurden, herangezogen. 

Die Violinbogenfibeln gehi::iren zu den ganz wenigen Exemplaren, die in Transsilvanien in cler 
Hallstattzeit gefunden wurden und ermoglichen eine genauere Chronologie dieser Periode. In Mittel
europa und in seinem ostlichen Teil ist diese Fibelform schon aus dem letzten Abschnitt cler Bronze 
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Abb. 5. - Cernalu. Eisenwerkzeuge und bronzerne Lanzenspitze. 

zeit bekannt und erscheint auch in cler beginnenden Hallstattzeit und zwar in cler H iigelgrăberkultur 6, 

wie die Funde aus cler Tschechoslowakei in Caka 1 und Ockov 8, sowie aus Ungarn in Csorva 9 und 

8 F. Kăszegi, Beitriige zur Geschichte der ungarischen Urnen
felderzeit, in ActaArch-Budapest, XII, 1-4, S. 159, 179, 181. 

7 A. Tocik, J. Paulik, Vyskum Mohyly v Cake v Rokoch 
1950/1951, in SlovArch, VIII, 1, 1960, S. 59f; Abb. 13/3. 

8 J. Paulik, Dar Velatice-Baierdorfer HiJgelgrab in Ockov, 
in SlovArch, X, 1, 1962, S. 5ff. 

9 O. Trogmayer, Beitriige zur Spiitbronzezeit des J'iid/ichm 
Teils der ungarischen Tiefebene, în ActaArch-Budapest, 15, 1963, 
S. 85ff., Taf. XXIX /6. 
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7 FROHHALLSTAITZE!T UND GEBRAUGH IDE§ EISENS 215 

Mosonszolnok 10 zeigen. Die Fibel mit Spiralscheibe am FuS a.us Mosonszolnok steht den beiden 
Fibeln aus Cernatu typologisch am nachsten. Die Hiigelgriiiberkultur breitete sich auch im Westteil 
Rumaniens aus. Auf dem Gebiete unseres Lancles ist eine Violirubogenfibel als Zufallsfund aus Orlea 
(Oltenien) 11 bekannt, die in die spate Bronzezeit anzusetzeru i:st. Eine Fibel gleicher Form, deren 
Schleife auch nach au.Ben steht, wurcle in einem Verwahrhort irn Girişul Român (RayonGherla, Region 
Cluj) gefunden 12• Eine andere bronzene Violinbogenfibel mit a.u.Benstehender Schleife kam in Goli
grad, in Westpoclolien in einer friiheisenzeitlichen Siecllung Zlilm Vorschein 13, die zwischen das 
10. und 7. Jahrhunclert v.u.Z. anzusetzen ist. 

Die beiclen in Cernatu gefunclenen Fibeln gehoren zm Variante mit Spiralfufischeibe, die im 
Vergleich zu den spatmykiinischen 14 und bronzezeitlichen aus Italien (Terramaricola-Kultur) 15 

fortgeschrittener sincl. Sie sind clurch gro.Be Ausmaf3e uncl clen gebogenen Korper gekennzeichnet, 
wobei typologisch am bemerkenswertesten clie au.Berhalb stehende Schleife ist. 

Das Vorkommen dieser Fibelform in einer hallstattzeidichen Sied.lung weist auf ihre lang 
dauernde Verwendungszeit hin, clie die Bronzezeit iiberdauert und bis in die friihe Hallstattzeit 
reicht. Zugleich beweist sie die Verbindung, die zu dieser Zeit zwischen den Gebieten unseres 
Landes und Griechenland bestand. 

Die bronzene Lanzenspitze, deren Schneide etwas gekiriinnmt ist, erscheint am Ausgang der 
Bronzezeit und ist nach Reinecke in Br. C anzusetzen 16 • Diese L:anzentypen sind in den Bronzedepots 
aus dem Siidosten Transsilvaniens, aus Malnaş 17 uncl Zagon 18 und aus der hallstattzeitlichen Sied
lung von Porumbenii Mari 19 bekannt. 

Die anderen Eisengegenstande sind fiir clie Hallstattzeit kennzeichnend, mit Ausnahme der 
Eisenbarren, clie zum ersten Male in hallstattzeitlichen V erha! tnissen belegt sind. 

Das Eisenmesser stellt clurch die Kriimmung cler gegen clen Griff zu erhohten Klinge einen 
entwickelteren hallstattzeitlichen Typus dar 20• Es finclet seine Entsprechungen in den Bronzemessern, 
die aus den Horten der friihen Eisenzeit in Rumanien bekannt sind. Sowohl wegen cler Form, als 
auch des verwendeten Materials, gehort clas Mes§er in cine §pă1tere Phase der Friihhallstattzeit. Der 
Eisenmeillel ahmt die bekannte bronzene Tiillenform nach, die schon aus der spaten Bronzezeit 
bekannt 21 ist und wie cler in Mosonszolnok gefunclene Bronzemeillel beweist 22, in der angehenden 
Friiheisenzeit fortdauert. 

Das flache Armchenbeil ist eine Form, die von der a usgehenden Bronzezeit 23 bis in Ha C 
andauert. Aus Eisen gearbeitet ist es sowohl fiir die Gebiete Europas als auch for Vorderasien 24, 

in der Hallstattzeit kennzeichnencl. Ein eisernes Exemplar aus clem 10. Jahrhundert v.u.Z. wurde in 
Athen gefunden 25• Das Exemplar aus Cernatu gehort zu einem alten Typus, der iiber den Ărmchen 
stehende Teii ist hoch und die Schneicle schmal. Es unterscheidet sich vom spăten Typus, der aus den 
Hallstatt-Grabern bekannt ist 26 und clessen Schneide breiter und gebogen ist. Die Form aus Cernatu 

10 J. Hampei, A bronz.kor emlekei a Magyarhonban, 1886, 
Taf. CLXXXVI, 7. 

11 Istoria României, I, 1960, S. 151. 
12 Freundliche Mitteilung von M. Rusu, Cluj, cler uns auch 

die UmriBzeichnungen des ganzen Verwahrfundes for Studien
zwecke zur Verfiigung stellte, wofiir wir auch an dieser Stelle 
unseren Dank aussprechen. 

13 I. K. Schweschnikow, flaM'JimKu WAÎlpaocbKow muny na 
3QXÎONOMY flooiAU, in «MaTepHallHH AOilHJVf<CHHH 3 ap
xeonorii npHKapnaTH i BonHHi», Kiew, 1964, 5, Abb. II/16. 

14 O. Montelius, Die Chronologie der ă/JesJen Bronzez.ei/ in 
NorddeuJuhland u11d Skandinavien, 1900, S. 171, Abb. 407. 

16 Piccola Guida de/la Preistoria Italiana, Florenz, 1962, Taf. 
XXXII, 17; O. Montelius, a.a.O., 142, Abb. 475. 

16 P. Reinecke, Tanulmdnyok a Magyarorsz.dgi bronz.kor 
chronologiajdr<fl AE, XIX, 1899, S. 248. 

11 M. Ro~ka, ReperJorium I, 1942, S. 170, Abb. 204. 
1s Ebda, S. 310, Abb. 373. 
19 Ebda, S. 193, Abb. 233. 
20 H. Kromer, Das Grăberfeld von Hal/sJaJJ, 1959. 
21 O. Montelius, a.a.O., S. 326, Taf. V, 18. 
22 J. Hampei, a.a.O., Taf. CLXXXVI, 10. 
23 O. Montelius, a.a.O., Abb. 473, 474, 511; Piccola Guida 

de/la Preistoria /Jaliana, Taf. XXXIV, 32. 
u S. Gallus - T. Horvâth, Un peuple cavalier priseythique 

en Hongrie, Di5'sPann, Ser. II, 9, 1939, Taf. LU, 1. LXVII, 15, 
LXX, 4; M. Petrescu-Dîmboviţa, Objets hallstaJJiens Jrouvis a 
Bîrlad, in «Dada», N.S., II, 1958, S. 65-66, Anm. 23-42. 

25 A. M. Snodgrass, lron Agg in Gree&e and Central Europe, 
in AJA, 66, 4, 1962, S. 409. 

26 H. Kromer, a.a.O, 
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ăhnelt cler GuBform, die in Troja in cler Schicht Troja VII B2 
21 gefunden wurde. Zwei spatere Exem

plare befinden sich im Verwahrfund von Bîrlad 28• In cler mittleren Hallstattzeit, wie zum Beispiel im 
Grabfeld von Ferigele 29 , sind sie hăufiger. Das Exemplar aus Cernatu ist langer als die Stiicke aus 
Ferigele. 

Die Entwicklung cler doppelschneidigen Axt wahrend cler Bronzezeit 30 dauert lange, bis in 
die spate Hallstattzeit. In Rumanien ist sie aus dem Fund von Bîlvăneşti bekannt 31 • Die Schneide cler 
Axt aus Cernatu ist schmaler als bei den Axten aus Bîlvăneşti und Ferigele, ein Kennzeichen, clas auf 
ihr hăheres Alter hinweist. 

Fiir die Eisenbarren kennen wir bisher noch keine Gegenstiicke in Rumanien, weder in Ver
wahrfunden noch in Siedlungen cler friihen Eisenzeit, die wăhrend dieser Periode in Europa und 
in Kleinasien 32 im Umlauf waren; folglich ist ihre Anwesenheit auch im Ostabschnitt Mitteleuro
pas erklarlich. Nach einigen Exemplaren, die in besserem Zustand erhalten geblieben sind, konnte 
ihre Form als langlich mit abgerundeten Enden bestimmt werden. Einige davon sind leicht gekriimmt, 
woraus geschlossen werden kann, daB sie auch als Messer gebraucht wurden. Hăchstgewicht 55 g, 
Mindestgewicht 50 g. 

• 
Die Violinbogenfibeln sind for die Zeitstellung cler Siedlung von Cernatu sowie for die Bestim

mung cler kulturellen Beziehungen dieser Periode cler Hallstattzeit von grăBter Bedeutung. Sie wurden 
in Wohnhiitten mit hallstattzeitlicher Keramik, in geschlossenem Fundzusammenhang entdeckt und 
bilden in Siid- und in Mitteleuropa einen Anhaltspunkt for die Datierung des Zeitabschnittes zwischen 
cler Spătbronzezeit und dem Beginn cler friihen Eisenzeit (Br D-Ha A 1) 33• 

Auf cler Balkanhalbinsel gehărt dieser Zeitabschnitt auf Grund cler Violinbogenfibel in den 
Kulturhorizont Glasinac III a 34• Infolge cler letzten Untersuchungen iiber die weiterlebende Hiigel
graberkultur I wahrend cler Periode Br D und II wahrend cler Periode Ha A 1 wurde festgestellt, clas 
sie bis zur angehenden Friihhallstattzeit andauert und als Grundlage cler weiteren Entwicklung 
wăhrend cler friihen Eisenzeit client; zu diesem Kulturhorizont gehărt auch die Fibel von Moson
szolnok 36• Im Osten Europas spiegelt die Goligrader Kultur einen Kulturhorizont wider, cler durch 
die Violinbogenfibel zeitlich festgelegt wird. Dieser Zeitraum liegt zwischen 1250 und 1150 v.u.Z. 
Die Fibel wurde in cler Siedlung von Goligrad gefunden, die zeitlich zwischen 1000 und 700 v.u.Z. 
anzusetzen ist, es wurde aber nicht bestimmt, ob in einer neueren ader alteren Schicht. 

Die in Grabungen entdeckten beiden Fibeln von Cernatu bestimmen zum ersten Mal in Ruma
nien einen Kulturhorizont und seinen Zusammenhang mit dieser Kategorie von Gegenstanden. 
Diese Fibeln stellen eine spate Variante cler Violinbogenfibel dar, was aus cler auBergewăhnlichen 
GrăBe und cler Tatsache erhellt, daB die Feder auBerhalb des Kărpers steht und diese gebogen ist. 
Es wird dadurch erwiesen, daB diese Form bis in die zweite Phase cler friihhallstattzeitlichen Periode 
weiterlebt, was auch durch die anderen Beigaben bestatigt wird, wie clas Armchenbeil und die dop
pelschneidige Axt. Im Vergleich zur Fibel von Mosonszolnok stellt diese ebenfalls eine viei spatere 
Entwicklungsphase dar. Auch die Tonware, die in den oben beschriebenen Wohnhiitten gefunden 
wurde, sowie die aus den anderen Wohnhiitten, mit deren Inhalt wir uns hier befassen werden, 
bestătigt diese Tatsache. 

27 Carl W. Blegen, Troy ond the Troyons, London, 1962. 
28 M. Petrescu-Dîmboviţa, a.a.O., Abb. 4. 
29 Istoria României, I, 1960, Abb. 28,3; O. Montelius, a.a.O., 

16-20. 
•o M. Roska, Repertorium, I, S. 308, Abb. 371. 
31 I. Nestor, Der Stand . .. , Taf. 16, 2. 

32 J. Dechelette, Manuel d'Archiologie, II. Bd„ 1913, S. 546, 
Abb. 226. 

33 F. Koszegi, a.a.O. 
34 M. V. Garasann, Probleme der Eisenzeil ou/ dem Balko11, 

Atti de! VI Congresso Internazionale delie scienzc preistorichc 
• protoistoriche, I.Bd., S. 180ff. 

a6 F. Koszcgi, a.a.O., S. 178-181. 
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Das zusammen mit der einen Fi bel gefundene groBe Gefă.B sttellt gleichfalls eine entwickelte Form 
dar. Die Urform der Schiisseln, die in den beiden Wohnhiitte·n gefunden wurden, sind die Bronze
gefăfie aus dem Verwahrfund von Sîngeorgiul de Pădure 36• Die: iibrige Keramik aus Cernatu weist 
Z iige auf, die in den hallstattzeitlichen Siedlungen von Lechinţa de Mureş und Mediaş gefunden wurden . 

• 
Wie die Grabungsergebnisse von Reci 37 (Rayon Sfintlll Gheorghe, Region Braşov) zeigen, 

trugen die lokalen bronzezeitlichen Kulturen Wietenberg und Noua 38 - aufier den aus dem Siiden 
und Westen stammenden Einwirkungen - zur Entstehung undi Entwicklung der friihen Eisenzeit 
im Siidosten Transsilvaniens bei. Bisher konnte die Obergangsphase von der Bronzezeit zur Hall
stattzeit nicht bestimmt werden. Auf Grund von typologisch.em Beobachtungen kann die hallstatt
zeitliche Keramik der Schicht I aus der Siedlung von Reci unsieres Erachtens nach in die friiheste 
Phase der bisher im Siidosten Transsilvaniens bekannten friihen Eisenzeit angesetzt werden 39• Diese 
Schicht wird durch die Gefiille vertreten, deren Vorbilder in dem lokalen bronzezeitlichen Kulturen 
zu finden sind; im selben Fundverband befand sich eine zweihenkelige Amphore, die die Verbindung 
zu Mitteleuropa herstellt. Dieser Kulturhorizont kann in die beginnende friihe Eisenzeit in Hallstatt A, 
angesetzt werden. 

Im Vergleich zur Schicht I aus Reci ist die Keramik aus der Siedlung von Cernatu entwickelter. 
Sie kann mit der Schicht aus Reci verglichen werden, in der die 1oben erwahnten Formen fehlen und 
dic wir mit Reci II bezeichnen. Die Siedlung von Cernatu entsprie:ht den Phasen Mediaş-Babadag II 4.o. 

Ausschlaggebend for die chronologische Ansetzung cler Siiedlung von Cernatu sind die Fibeln, 
welche ihrer Form nach j iinger sind als der Kulturhorizont zwischen der ausgehenden Bronzezeit 
und der beginnenden friihen Eisenzeit, wie sie clas Exemplar von Mosonszolnok darstellt, aber ande
rerseits nicht iiber den zweiten Abschnitt cler Hallstattzeit (Ha B)J hinausreichen. Die gleiche zeitliche 
Einordnung ergibt sich auch for die anderen Eisenwerkzeuge, wiie das Armchenbeil und die doppel
schneidige Axt, wodurch die Datierung der Siedlung von Cetnzitu in Ha B ebenfalls gerechtfertigt 
wird. Auf Grund der bisherigen Angaben kann man in der friilhen Periode der friihen Eisenzeit im 
Siidosten Transsilvaniens zwei Kulturhorizonte unterscheiden. 

1. Reci-Schicht I (Ha A) 
2. Cernatu (Ha B). 
Bisher ist die Obergangsphase zwischen cler friihen Halllstattzeit (Phase Reci I und Cernatu) 

und der mittleren Hallstattzeit (Ha C) im Siidosten Transsilvaniens noch unbekannt; eine spatere 
Phase, vielleicht Ha C, ist in der kiirzlich entdeckten Siedlung von Ghidfalău vertreten. Im Laufe 
der Grabungen im Jahre 1964 wurde in dieser Siedlung, in einer Wohnhiitte, ein groBes GefaB 
gefunden, darin andere kleine GefăBe lagen. Eines davon ist trichterfOrmig mit kurzem zylindrischem 
Hals, bauchiger Schulter und kleinem Boden. Die GefaBschulter ist mit kannelierten Girlanden ver
ziert, die um einen flachen Buckel angeordnet sind. Um den Hals laufen zwei gekerbte Leisten. Die 
girlandenformige Kannelierung wird von zwei Reihen kleiner Ritzlinien begrenzt. Diese Verzierungs
art ist for die Basarabi-Kultur der mittleren Hallstattzeit kenrn.zeichnend. Das Gefă13 scheint den 
Obergang von der friihen zur mittleren Hallstattzeit im Siidosten Transsilvaniens darzustellen . 

• 
Die in Cernatu entdeckten Eisengegenstande werfen auch die Frage nach dem Anfang der 

Eisenverarbeitung auf dem Gebiete Rumaniens auf. Im Zusammenhang mit der Verbreitung des 

38 I. Nestor, Der Statul . .. , S. 13, Abb. 28, 1. 
~ 7 Das Material ist in Untersuchung. 
38 Z. Szekely,Conlribujii la dez.vollarea mit urii Noua în sud-estul 

Transilvaniei, in «Studii şi comunicări», Nr. 12, Museum Bru-

kcnthal, Sibiu, :n 965, S. 21-34. 
39 Eug. Zaharia, a.a.O. 
40 Seb. Morintz, a.a.O. 
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Eisens in Mitteleuropa wurden verschiedene Meinungen ausgesprochen, die auf die Verbreitung 
vom Siiden nach dem Norden und umgekehrt hinwiesen. D. Berciu nimmt einen kimmerischen 
Weg an, clas heillt einen cler aus dem Osten kommt 41, Diese Ansicht iibernahm auch M. Petrescu
Dîmboviţa 42• Zuletzt beschaftigte sich K. Horedt zusammenfassend mit cler friihesten Verwendung 
des Eisens in Rumanien 43• Bei cler Erorterung dieser Frage miissen zwei Tatsachen in Betracht gezo
gen werden: 1. Der Kulturhorizont, in welchem die ersten Eisengegenstande, sowie ihre Urformen 
gefunden wurden; 2. ihre zeitliche Bestimmung. ln den Verwahrfunden cler hallstattzeitlichen Bronze
gegenstande, fand man auBer einigen Rostflecken auf den Bronzegegenstanden, auch vereinzelte Eisen
gegenstande. Dazu gehoren Messer, doppelschneidige .Ăxte und .Ărmchenbeile, welche teilweise 
cler zweiten Periode cler friihen Hallstattzeit (Ha B) und teilweise cler mittleren Hallstattzeit (Ha C) 
zugewiesen werden. Die zeitliche Ansetzung dieser Verwahrfunde wurde auf Grund cler .Ăhnlichkeit 
mit den west- und mitteleuropaischen Gebieten vorgenommen, ohne aber eine gewisse Sonderstel
lung Transsilvaniens zu beriicksichtigen. Die Entwicklung cler Sachkultur in Transsilvanien in cler 
friihen Eisenzeit spielt sich auf einer lokalen Grundlage ah, welche von cler mittel- und osteuropai
schen verschieden ist und siidliche und westliche Einwirkungen erkennen liillt. Aus diesem Grunde 
kann die Stufeneinteilung von K. Miiller-Karpe nur unter Vorbehalt for unsere Gebiete angewandt 
werden. ln cler vorliegenden Arbeit werden wir, da auch die relative Chronologie cler verschiedenen 
hallstattischen Phasen noch nicht vollstandig bekannt ist, die Entdeckung von Cernatu keiner cler 
von Miiller-Karpe for Ha B aufgestellten Phasen zuweisen. 

Eisengegenstande wurden in Siedlungen und in Verwahrfunden sehr selten gefunden. Deshalb 
konnten die Eisengegenstande, die bisher aus cler Hallstattzeit bekannt sind und entweder aus Ver
wahrdepots oder aus Siedlungen stammen, keinen Kulturhorizont bestimmen, der einer cler hallstatt
zeitlichen Perioden zugewiesen werden kann. Die in cler Siedlung von Cernatu gefundenen Eisen
gegenstande mit gesichertem Fundzusammenhang ermoglichen die Bestimmung eines Kulturhori
zontes, welcher sich genauer datieren laBt. 

Als erstes sei festgestellt, daB die Eisengegenstande in einer hallstattzeitlichen Siedlung gefunden 
wurden, welche einen Kulturhorizont darstellt, der sich hauptsachlich auf der einheimischen Grund
lage cler ausgehenden Bronzezeit entwickelte und sich in die zweite Phase der Hallstattzeit (Ha B) 
einreihen liifit. Die Urformen cler gefundenen Gegenstande sind bereits aus cler Bronzezeit im Nord
westen cler Balkanhalbinsel, in Griechenland undim Siidwesten der Alpengebiete, in Italien bekannt. 
Die doppelschneidige Axt, sowie clas .Ărmchenbeil weisen unzweifelhafte Beziehungen zu diesen 
Gegenden auf. Die Fibeln aus Cernatu sind typologisch an die Violinbogenfibel und zwar an ihre 
Variante mit SpiralfuBscheibe gebunden. Die typologischen Veriinderungen cler Exemplare aus 
Cernatu weisen sie einer viel spateren Phase zu, ohne aber die friihe Hallstattzeit zu iiberschreiten; 
nach Ha B ist die Violinbogenfibel nicht mehr bekannt. 

Die groBe Anzahl cler Eisengegenstande, vor allem die Barren und die geringe Anzahl cler 
Bronzegerate beweisen, daB die Eisenverarbeitung zu dieser Zeit in vollem Gange war. Es ist nicht 
ausgeschlossen, da.B die Hiitte, in der sie gefunden wurden, eine Eisengie.Berei war. Ein dort gefun
dener GuBloffel wiirde diese Annahme bestatigen, ebenso die Tatsache, daB um die Herdstelle Eisen
gegenstande lagen, die verarbeitet wurden. Die Eisenbarren dienten als Rohmaterial zur Herstellung 
cler Werkzeuge ader als Tauschgegenstand for Handelsbeziehungen. ln cler Siedlung wurden Bruch
stiicke von steinernen Gu!3formen gefunden, was auf die Verarbeitung des Eisens durch einheimische 
Meister hinweist. Die gro.Be Anzahl cler Eisengegenstiinde legt die Vermutung nahe, da.B die Verarbei-

41 D. Berciu, Este şi o cale cimmeriană ln difuziunea metalurgiei 
fierului?, in SCIV, XIV, 1963, 2, S. 399, Anm. 1, 4. 

42 M. Petrescu-Dîmboviţa, Populaţii şi culturi în spaţiul 
carpalo-duntirean ln prima jumătate a primului mileniu i.e.n., 

in Anal. Ştiinţ. Univ. «Alex. I. Cuza», Iaşi, Abt. III (Ştiinţe 
Sociale), VI, 1960, 2, Suppl., S. 195. 

43 K. Horedt, in «Dacia», N.S., VIII, 1964, S. 119-132. 
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tung des Eisens in Transsilvanien vielleicht schon der Phase C.ernatu (Ha B) bekannt und in dieser 
Zeit die Eisenverarbeitung bereits allgemein war. Bisher wurden in anderen Siedlungen, die der von 
Cernatu zeitgleich sind, keine Eisenbarren gefunden. Jedenfalils gehoren die Funde von Cernatu, 
ebenso wie auch die von Babadag II 44 zu den altesten Beweisen fiir die Kenntnis der Eisenverarbei
tung auf dem Gebiete unseres Landes. Es erhebt sich noch clie Frage, auf welche Weise das Eisen 
nach Transsilvanien gelangte und wie es sich hier verbreitete? Es ist anzunehmen, da.B der agaisch
vorderasiatische Raum eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat, da enge Beziehungen, besonders zu 
Griechenland, festgestellt werden konnten, die schon aus cler vorhergehenden Zeit stammen. Auch 
die Metallgegenstande aus Cernatu bestatigen diese Tatsache. Der kimmerische Weg konnte erst 
spater eine Rolle spielen und zur Anreicherung cler mittelhallstattzeitlichen Sachkultur (Ha C) durch 
neue Elemente beitragen. Dies bestatigt auch die Tatsache, da.13 die Gegenstande, welche fiir den 
Zeitpunkt des Vordringens der Kimmerer kennzeichnend sind, wie zum Beispiel Bestandteile des 
Zaumzeuges, in Cernatu vollstandig fehlen. 

Abschlie.Bend kann behauptet werden, da.B im Osten Mitteleuropas, in Transsilvanien, der Beginn 
cler Eisenverarbeitung in Ha B einsetzt. Die Verbreitung und Verallgemeinerung des neuen Metalls 
findet im Zuge von gro.Ben Veranderungen im Bevolkerungsgefiige statt. 

44 In Babadag wurden im mittleren Niveau (II) Eisenstiicke S. 118; Eugenia Zaharia, Sebastian Morintz, Probleme ole Ho//-
gefunden, die Ha B entsprechen; Sebastian Morintz, a.a.O., stol/ului timpuriu ln România, SCIV, XVI, 1965, 3, S. 451-458. 
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