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In clen letzten 70 Jahren bildete die von der Bevolkerung, die in der Bronzezeit im transsil
vanischen Becken lebte, geschaffene Sachkultur - die Wietenbergkultur - den Forschungsgegen
stand mehrerer Archăologen Rumăniens und des Auslandes. Durch clie Arbeiten von I. Nestor 1 

und H. Schroller 2 ist die Bezeichnung «Wietenbergkultur» in die europăische archăologische Lite
ratur gelangt und bilclet den Gegenstand von Erorterungen iiber die Zeitbestimmung cler Kultur. 
Es ist das Verdienst I. Nestors, auf der Einstufung der Kultur in die Bronzezeit bestanden 
zu haben, eine Zeitbestimmung, die heute allgemein anerkannt ist. Die letzte Arbeit iiber die 
Wietenbergkultur wurde von K. Horedt verfaBt und stellt die umfassendste Synthese dieser 
Kultur dar .a 

Die Wietenbergkultur ist in Rumanien in iiber 200 Siedlungen und Grăberfeldern bekannt, 
die den Mittellauf des Mureş dicht umlagern, spărlicher den Oberlauf des Someş und Olt und ver
einzelt den Lauf cler Crasna. Das Entstehungszentrum, in dem sich die Wietenbergkultur ausgebildet 
hat, scheint die H iigelgegend uncl clas Flachlancl des Mureştales gewesen zu sein. In ganz wenigen 
Ortschaften dieses Gebietes konnte jedoch clas Phănomen cler «Uranfănge» cler Wietenbergkultur 
entcleckt werden, uncl eben diese Elemente sind es, clie gerade in den Randgebieten des vermeint
lichen Kerngebietes zu finden waren. Aus diesem Gruncle muB auch clas Problem cler Genese 
dieser Kultur selbst im Lichte cler neuesten Funde neu betrachtet werden. 

In nur fonf Jahren nach Veroffentlichung der letzten Synthesearbeit haben zahllose neue 
Funde, so wie auch die vermehrten und erweiterten Unterlagen iiber die Probleme cler Bronzezeit 
in Rumănien im allgemeinen und in Transilvanien im besonderen, die noch ungelosten komplexen 
Probleme cler Wietenbergkultur in ein neues Licht geriickt. Wir denken hierbei in erster Reihe an 
die Probleme cler Entwicklung, cler inneren Periodeneinteilung, an mogliche Verbindungen und 
Beziehungen zu vorhergehenden, zeitgleichen oder anschlieBenden Kulturen, an die Bauweise cler 
Wohnungen usw. 

Die vom Museum in Oradea in den Jahren 1963-1965 in cler Siedlung von Derşida (Ge
meinde Bobota, Kreis Sălaj) in Nordwestrumănien durchgefiihrten Grabungen, haben eine Reihe 
von Beitrăgen zur Klărung gewisser Probleme geliefert, und zwar insbesondere in Verbindung 
mit cler inneren Periodeneinteilung cler Wietenbergkultur, mit ihren Beziehungen zur Otomani
kultur, so wie mit cler Bauweise und den Arten cler Wohnungen. Im Jahre 1962 wurden gelegent
lich von Begehungen in cler «Ţara Sălajului» auf einem Hiigelauslăufer in cler Năhe des Dorfes 
Derşida, cler den Namen «Dealul lui Balotă» (Hiigel des Balotă) trăgt, zur Wietenbergkultur geho-

1 I. Nestor, Der Stand aer Vorg11,bi&hlsfors,hung in Rumii
nien, im 22BerRGK, 1932, S. 92-94. 

a H. Schroller, Dii Stein- und Kupferz.eil in Siebenbiirgen, 

DACIA, N. S., Tome XII, 1968, pp. 155-175, Bucarest 

Berlin, 1933, S. 12-20. 
8 K. Horedt, Dii WietenbergJ:ultur, in «Dacia», N. S„ IV, 

1960, s. 107-137. 
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rige Tonware geborgen. Von cler gleichen Fundstelle sind auch einige Bruchstiicke 10 die Samm
lung Torma Zsofia gelangt. 4 

Der «Dealul lui Balotă» (Abb. 1) liegt auf dem rechten Hang cler Cras11a, etwa 600 m nord
ostlich vom D orfe Derşida. Die Siedlung befindet sich auf dem Auslăufer des Hiigels, welcher selbst 
ein westlicher Auslăufer cler Silvanischen Hiigel und 200-250 m hoch ist. Seine steilen Abhănge 

Abb. 1. - Derşida, « Dealul lui Balotă», Nordwestansicht. 

boten cler Siedlung Schutz von drei Seiten. Nur cler im Siiden gelegene Abhang ist etwas weniger 
steil und cliente gewiB auch als Zugang. Es wăre zu erwarten gewesen, dafi in diesem Gelănde die 
Bewohner ein Verteidigungswerk errichtet hătten, um den von cler natiirlichen Bodengestaltung 
cler iibrigen Seiten gewăhrten Schutz zu ergănzen. Unsere Forschungen stiefien jedoch auch in 
diesem freien Gelănde auf keine Spuren kiinstlich angelegter Verteidigung, sei es Wall oder Gra
ben. Die Wohnschichten befinden sich auf einem Lofiboden, cler seinerseits auf einem kompakten 
Sandstein liegt. Die Erdschichten, die auf dem Hiigelauslăufer eine Măchtigkeit von 140- 150 cm 
haben, werden im siidlichen Abschnitt immer diinner bis die Schicht nicht mehr als nur 10- 15 cm 
miflt. Infolge des harten Gesteins und cler diinnen Erdschicht konnte kein Verteidigungsgraben 
an gelegt werden. · 

Die Siedlung ist auf einer verhăltnismăBig kleinen Oberflăche zusammengedrăngt, und zwar 
so weit cler Auslăufer des Hiigels reicht; die Oberflăche wurde bis zum ăufiersten ausgeniitzt, und 
es befinden sich Wohnungen sogar dicht am Rand cler Abhănge; weiter unten, am Siidhang des 
Hiigels sind die Wohnungen infolge cler geschilderten Umstiinde verstreuter. Der Balotăhiigel 

war ausschliefilich von cler Siedlung besetzt, und wenn man noch die kleinen, voriibergehenden 
Siedlungen mit ărmlichem Inventar auf den Flachhăngen des Nachbarhiigels und selbst im Crasnatal · 
im Nordwestgebiet des Dealul lui Balotă betrachtet, kann man sagen, dafi sich auf diesem Hiigel 
eine Art kleiner Stadtburg dieser Gemeinde befand. Landwirtschaft und Viehzucht wurden 
wahrscheinlich auf den Flachhăngen cler Umgebung und in cler Ebene des Crasnatales betriebc;n. 

Die archăologischen Fundschichten, die bei den meisten Anschnitten uod Ausgrabuogen 
nachgewiesen werden konnte, lassen sich in fonf klar abgegrenzte W ohnschichten unterteilen. 

'M. Roska, A Torma Zsofia gyiJjteminye, Ouj, 1941, S. 38, Abb. 25/1. 
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'Wir halten eine eingehencle Untersuchung cler Stratigraphie von Derşicla fiir unbeclingt erforclerlich, 
1cla clies fast cler einzige Pall innerhalb cler Wietenbergkultur ist, in clem innerhalb einer Siecllung 
verschieclene aufeinar.clerfolgeccle Wohnschichten bestimmt werclen konnten. Bei Untersuchung 

.cler Wohnschichten, cler qualitativen uncl mengenmâf3igen Verânclerungen, clie sich in cler Struktur 
;uocl cler Organisation cler Sachkultur abgespielt haben, so wie ferner cler typologischen uncl clekora
tiven Wancllungen cler Keramik, konnten clrei hauptsâchliche Entwicklungsphasen cler Wietenberg

lkultur von Derşicla bestimmt werclen. 5 Der Vergleich clieser Unterlagen mit clenen, clie aus clen 
, cler W ieten bergukltur zeitgleichen bronzezeitlichen K ulturen zur Verfiigung stehen, insbesonclere 
mit clenen der Bliitezeit cler Otomanikultur, ermoglicht es, clie Entwicklung uncl relative Chrono-
logie cler zur Sprache stehenclen Kultur zu bestimmen. 

Die stratigraphische Lage cler Siecllung von Derşicla werclen wir vorzugsweise nach clem 
Schnitt V /1965 (Abb. 2) untersuchen, cler unseres Erachtens am aufschlul3reichsten ist, natiirlich 
jecloch nicht ohne auch clie stratigraphischen Lagen cler in clen Grabungsperioclen von 1963-1965 

•eroffneten 8 Querschnitte uncl 4 Aushebungen zu beriicksichtigen. Die Schichten haben wir von 
oben rach u11ten mit 1 bis 5 nummeriert. 

Schicht 5 entspricht der I. Phase uncl hat eine Mâchtigkeit von 10-90 cm, clie von einem 
Schnitt zum ar.cleren je nach cler Steilheit cler Hange schwankt; sie ist hellgrau, leicht durchsetzt 
von Bruchstiicken uncl Lehmbewurf uncl Kohle. Io clieser Wohnschicht wurclen clrei Wohngruben 
in clrei verschiedenen Punkten cler Siecllung freigelegt (S. I; S. II; S. VI). An gemeinsamen Elemen
ten dieser Wohnungsart ist zu bemerken: 1) eine unregelmâl3ige Form mit ungefahr ovalen Umris
sen; 2) verhâltnismâl3ig grol3e Lânge, bis zu 9 m; 3) Tiefe nicht mehr als 1 m unterhalb cler alten 
Trittflâche (I. Phase); 4) Vorhanclensein einer oder mehrerer Gruben am Encle cler Lângsachse 
cler Wohngrube; 5) von Herclstellen. Die Umrisse einer Wohngrube (S. VI, Abb. 3) von 450 
cm Lange hatten ein besoncleres Profil, claclurch dal3 die Wohngrube sich in langlichen Stufen 
abwarts zieht. Diese Stufen konnen nicht als zum Eingang gehorig betrachtet werden, da ~ich 

an ihrem auf3eren Ende eine betrâchtlich grol3e Vorratsgrube befindet. 
Die geringe Tiefe, clie Anwesenheit von Oberresten von Lehmbewurf, Kohle und Asche in 

cler Fiillercle, lassen vermuten, claf3 die Wohngruben oberhalb cler Boclenoberflâche aus einem Holz
geriist und lehmbeworfenen Ruten gebaut waren. 

Die Herdstellen clieser Wohnschicht (zwei an cler Zahl) sind clirekt auf cler Ercle aufgebracht, 
haben ovale Form uncl sincl ziemlich grofi (125-135 cm). Beicle Herclstellen befinclen sich auf3er
halb cler W ohnungen. 

Schicht 4 entspricht der II. Phase, hat eine mittlere Dicke von 35 cm, dunkelgraue Farbe uncl 
ist stark clurchsetzt mit Resten von Lehmbewurf, Asche uncl Kohle. Dieser W ohnschicht entspre
chen Plattformen von verziegeltem Lehm, gemischt mit Kohle uncl Asche, sowie lângliche Ein
schl iisse kompakter Asche - Oberreste von verbranntenOberflâchenwohnungen. Die genaue Bauweise 
konnte nicht festgestellt werclen. Es hat clen Anschein, claf3 es sich bei clen Wohnungen clieser 
Schicht um zwei verschieclene Bauarten cler Oberflâchenwohnungen hanclelt: 

A. Die Art, clie unter cler Form einer massiven Schicht verziegelten Lehms erscheint mit 
Abdriicken von Pfosten uncl Ruten, clie verhâltnismâf3ig groBe Wohnungen (bis zu 5 m), umfaBt 
mit einer Vorratsgrube in cler Mitte, uncl am Aul3enrancl, jecloch noch innerhalb cler Wohnungea, 
mit je einer rechteckigea Herclstelle unmittelbar auf cler Ercle. 

B. Die Art, clie unter cler Form von Asche, Scherben uncl Kohlehaufen uncl mit einer gerin
gen Menge von verziegeltem Lehm erscheint. Dies lâl3t einen Bau vermuten aus einem holzernen 

1 N. Chidioşan, La plriodiralion interne de la tivilisalion de 
Wietenberg sur le Jontkmenl des fouilles de Der1ida, Mitteilung 
auf dem VIl. lntemationalen KongreB fiir Vor- und Friih-

geschichte, Prag, 1966. lch danke auch auf diesem Wege 
Herm Prof. K. Horedt fiir seine Anregungen bctreffs dcr 
Ausarbcitung der inneren Periodeneinteilung. 
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Geriist, besonders diinnen Pfii.hlen, Ruten oder Baumăsten mit einer diinnen Lehmschicht. 
Innerhalb dieser Art von Wohnungen, die wir « Hiittenwohnungen » benannt haben, wurden keine 
Herdstellen gefunden. 

In dieser Wohnschicht wurden zahllose offene Herdstellen auBerhalb cler Wohnungen ange
troffen. Hier verdient besonders die Anhăufung von Herdstellen erwăhnt zu werden, die in S. V 
(Abb. 4) im Profil cler Westwand freigelegt wurde. Zu ihrem Bau legte man zunăchst eine kleine, 
viereckige Grobe an, in die Kies, Schotter und Kopfsteine aus Sandstein gestampft wurden. Ober 
diese Plattform aus Schotter und Kopfsteinen wurde eine 10-15 cm dicke Schicht aus Lehm und 
Erde aufgetragen und festgestampft, worauf die obere Flăche cler Herdstelle mit einer diinnen 
Lehmschicht verputzt wurde. Nach lăngerem Gebrauch nahm cler Lehm Ziegelfarbe an. Infolge 
cler vermutlichen Abniitzung cler Herdstelle wurden dariiber noch zwei weitere aufgebracht, die 
ihrerseits auch aus dicken Erd- und Lehmschichten bestanden und an cler oberen Flăche verputzt 
wurden. Durch Oberlagerong cler beiden Herdstellen auf die urspriingliche wurde eine cler alten 
Trittflăche gegeni.iber um 30-35 cm iiberhohte Plattform erreicht. Eine weitere Beobachtung tech
nischerArt besteht darin, daB wăhrend die erste Herdstelle eine Lănge von 115 cm hatte, die zweite 
und dritte auf 100 cm, bzw. 70 cm verringert wurden. 

S chicht 3 gehiirt ebenfalls zur II. P hase, hat eine durchschnittliche Dicke von 25-30 cm, hellkaffe
braune Farbe und mehr oder weniger kompakte und hăufige Einschliisse von verziegeltem Lehm. 

Im Falle der durch Plattformen verziegelten Lehms gekennzeichneten Oberflăchenwohnungen 
vom Typus A konnten auch gewisse Beobachtungen iiber die Bauweise gemacht werden. Es wurde 
(S. V) die Grobe eines krăftigen Holzpfostens gefunden, cler wahrscheinlich zum System der 
Dachstiitze gehorte. Desgleichen wurde unter den Triimmern verziegelten Lehms, iiber der Tritt
flăche eine gleichmăBige, verhăltnismăBig wenig unterbrochene Schicht eines gelben Lehms von 
2-3 cm Dicke gefunden. Diese stellte hochstwahrscheinlich den Lehmestrich der Oberflăchen
wohnung vom Typus A dar. 

Die offenen recheckigen, verputzten, unmittelbar auf cler Erde aufgebrachten Herdstellen 
sind auch in der 3. Schicht iiblich und befinden sich in der unmittelbaren Năhe der Wohnungen 
(S. V). In manchen Făllen iiberlagern sie die Herdstellen aus der 4. Schicht. 

Die Schichten 2 und 1 gehiiren zur III. Phase und werden hier gemeinsam besprochen, da die 
obere Schicht infolge der tiefen Beackerong (5-7 cm) stark verdiinnt wurde und auBerdem weil 
sie keine stratigraphischen Eigenheiten aufweisen. 

Die untere Schicht ist rotlichbraun und durchschnittlich 25 cm măchtig, wird stellenweise 
von zusammenhăngenden Plattformen verziegelten Lehms durchdrungen und ist mit Keramik
scherben und Kohlestiicken stark durchsetzt. Die obere Schicht ist schwarzgrau; hie und da sind 
Spuren von Plattformen verziegelten Lehms oder Feuerstellen erhalten geblieben. 

In cler 2. Schicht tauchen die beiden Typen von Oberflăchenwohnungen aus cler 4. Schicht 
wieder auf. Die erste erscheint als kompakte Schicht verzie gel ten Lehms von 5-1 O cm Dicke und 
7-9 m Lănge und hat im Mittelstiick cler Wohnung eine Herdstelle und eine Vorratsgrobe (S. V). 
Gelegentlich der Ausgrabungen wurde auch die Plattform einer Wohnung freigelegt (Ausschach
tung IV), viereckig, etwa 16 m2, unter der Schicht eingestiirzter Lehmziegel befand sich Estrich 
aus gelbem Lehm (Abb. 5). Im Profil cler gleichen Ausschachtung wurde auch die tiefe Grube eines 
dicken Dachpfostens gefunden. Der Typus B - Hi.itte - erscheint als massiver EinschluB von 
Asche, Lehmziegeln und Keramikbruchstiicken, der 17 cm dick und 325 cm lang ist. Hier wurden 
keine auBerhalb der Wohnungen angelegten Herdstellen gefunden. 

Als allgemeine Beobachtung soli clas Vorhandensein zahlloser Vorrats- und Abfallgruben 
der verschiedensten GroBen und Parmen erwăhnt werden. Sie sind sămtlichen Kulturschichten 
gemeinsam. Einige davon wurden auch in den Sandstein unterhalb cler Erdschichten bis zu 150-
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200 cm Tie fe gegraben und ausgehohlt. Einige dieser Gruben gehen von den oberen Schichten aus 
und durch dringen und durchschneiden die un teren; andere dagegen aus den oberen Schichten 
tiberlagern die Gruben die in den unteren Schichten ausgehoben worden waren (S. V). In der Ftill
erde ' dieser Gruben findet man hăufig Bruchstticke verziegelten Lehms, Tierknochen, Gefă.Bscherben 
ader ganze Gefă.Be, Kohle und fast immer grafie Mengen Asche. 

Abb. 5. - Obedliichenwohnung aus C. IV. 

Auf grund cler Funde von Derşida kano folglich geschlossen werden, da.B die Trăger cler 
Wietenbergkriltur im Verlaufe cler drei Entwickluogsphasen drei verschiedene Wohnungstypen 
verwendeten. In der .I. Phase standen ausschlieBlich Wohngruben io Gebrauch, wăhrend in cler 
TI. und ID. Phase ausschlie.Blich Oberflăchenwohnungen zweier Typen verwendet wurden. Der 
eine mit Wănden aus beidseitig mit Erde und Lehm beworfenem Rutengeflecht und mit massiven, 
in der Mîtte oder seitlich eingerammten Dachstiitzpfosten. Dcr Estrich dieser Wohnungsart besteht 
aus verputztem Lehm. Der zweite Typ ist die Wohnhiitte. 

Die Herdstellen befinden sich sowohl bei den Wohngruben als auch bei den Wohnhiitten 
auBerhalb der Wohnungen, im Falle der Oberflăchenwohnuogen dagegen, iooerhalb der Wohnungen. 
Die offenen Herdstellen sind wesentlich zahlreicher als diejenigen innerhalb der Wohnungen, iiber
steigen aber auch zahlenmă.Big die Anzahl cler Wohnungen innerhalb deren sich keine Feuerstelle 
befindet. Dieser Umstand konnte eine fiir die Dichte und Verteilung cler Bevolkerung der Siedl'uog 
auf dem Dealul Balotă interessante Beobachtung darstellen. 

Die sogenannten Vorratsgruben befinden sich ebenfalls teils innerhalb, teils au.Berhalb der 
Wohnungen, und die Verschiedenheit ihrer Anzahl und Form ist geradezu erstaunlich. 

Es scheiot, daB die Wohnungen nicht nach einem gewissen Plan angelegt sind; eine Ausrich
tung oder eine bestimmte Anordnung dem Gelănde entsprechend scheuit nicht bestanden zu haben. 
Ihr Abstand untereinander ist durchaus verschieden. Die einzige Feststellung die io dieser Hinsicht 
gemacht werden konnte, ist, da.B sie gedrăngt am Auslăufer des Hiigels liegen. Die Anwesenheit 
von fiinf aufeinanderfolgenden W ohnschichten, der zahllosen Wohnungen verschiedener Typen, 
der Gruben und Herdstelien sprechen eine beredte Sprache iiber die Intensităt und Langlebigkeit 
cler Siedlung von Derşida. 
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Wir haben diese Darlegung aus dem Grunde ausfiihrlich gemacht, weil die Ausgrabungen 
von Derşida zu den ersten gehoren, die, wie bereits erwăhnt, in der Lage sind, konkrete Unter
Iagen iiber die Bauweise, die răumliche Anordnung und die Entwicklung der W ohnungsarten 
innerhalb der Wietenbergkultur zu liefern. Die anderen in Transsilvanien gemachten Funde aus 
der Zeit der Wietenbergkultur haben den Nachteil, daG sie meistens Zufallsfunde sind, und daG 
selbst dort wo systematische archăologische Grabungen durchgefiihrt wurden, dies in kurzlebigen 
Siedlungen geschah, wo die archăologischen Schichten nur eine geringe Măchtigkeit haben, die 
fiir eingehende Beobachtungen ungeeignet war. Ganz abgesehen davon, waren auch die Wohnungs
iiberreste stark durch die landwirtschaftlichen Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen, wie dies ja 
bei cler geringen Stărke cler Schichten erklărlich ist. 

Das reiche keramische Material, clas in Derşida geborgen wurde gestattet keine erschopfende 
Darstellung. Aus diesem Grunde beabsichtigen wir, die Entwicklung innerhalb cler drei Phasen 
cler Wietenbergkultur systematisch und eindriicklich zu behandeln und die Tonware nach Phasen 
zu besprechen, wobei die wesentlichen Wandlungen in cler Zusammensetzung des Tons, in cler 
Form, den Verzierungsverfahren und Schmuckmotiven aufgezeigt werden. 

Die Keramik der I. Phase ist selten; sie ist im allgemeinen aus sandreichem Ton mit Kiesel
grus grob gearbeitet, verhăltnismăGig gut an der Luft gebrannt und hat daher eine gelbe oder rotlich
graue Farbe. In dieser Phase ist cler Formenschatz und die Auswahl an Schmuckmotiven sehr be
schrănkt. Die Bruchstiicke und die sehr seltenen ganzen Stiicke gehoren in der Mehrzahl zu grofien 
oder mittelgrofien Gefăl3en. Folgende Formen konnen bestimmt werden: Gefăfie mit grofien Aus
mafien, flachem Boden, schwach gewolbten Wănden und weiter, gerader Offnung (Abb. 6 /11); 
mittelgrofie GefăGe mit weiter Offnung und geradem Rand (Abb. 6 /12); mittelgrofie Schiisseln 
mit breiter Offnung und geradem Rand (Abb. 12). Die kennzeichnenden Verzierungen sind: Einker
bungen am Gefăfirand (Abb. 6 /1, 4, 5) schmale Tupfenleisten unterhalb des GefăGrandes (Abb. 
6 /2); doppelte oder eingekerbte Tupfenleisten auf cler GefăGschulter, aufgesetzte und eingekerbte 
Knopfe horizontal oder schrăg am GefăGhals angeordnet (Abb. 6 /5, 6), grob geritzte Bănder, in 
Abstănden schraffiert ader Zickzackbănder (Abb. 6 /7, 9). Als besonderes Zierelement bemerkt 
man mit einem Kamm gemachte Riffelungen (Abb. 6 /8, 10). 

Die iiberwiegende Mehrzahl cler GefăGtypen und Ziermotive, die in cler 5. Schicht zu firden 
sind, bleiben auch weiter bestehen und - mit Vorbehalt cler Verhăltnisse und des Zusammenhanges 
- fiir alle Phasen gemeinsam. Die Keramik dieser W ohnschicht, die zweifellos durch ihre Formen 
und die verwendete Verzierung, auch im Vergleich zu den hoheren Schichten zur Wietenbergkultur 
gehort, besteht aus den einfachsten, ăltesten Elementen. 

Die Keramik der II. Phase wurde aus Ton mit Zusatz vieler Magerungsmittel (Kieselstein 
und Sand) erzeugt; ferner aus einem besseren Ton, der zwar auch noch, jedoch viei weniger 
Magerungsmittel enthielt, und schliefilich aus einem besonders guten Ton. Die Keramik dieser 
Phase kennt einen grol3en Formenschatz und eine ganze Stufenleiter cler verschiedensten Zier
elemente. 

Aus Ton mit viei Magerungsmitteln werden im allgemeinen die auch in der I. Phase ange
troffenen Formen hergestellt. An neuen Formen wăren Fischteller und EimergefăGe zu erwăhnen. 

Aus halbfeinern und feinem Ton werden die verschiedenartigsten Gefă13e hergestellt. 1. GefăGe 
mit stark ausgebauchtem Korper, hohem, zylindrischem, leicht ausladendem Hals (Abb. 7 /7); 2. 
Stark gebauchte GefăGe, mit leicht geschwungenem Hals, nach aufien gestiilptem Rand, manchmal 
mit zwei ader vier kleinen Henkeln unter dem Rand (Abb. 7 /10); 3. Mittelgrofie Topfe, mit 
schwach gebogener Wandung, kurzem Hals und geradem Rand (Abb. 7 /9, 11); 4. Tiefe Schiis
seln, mit leicht ausgebauchtem Boden und Hals, in manchen Făllen mit einem Henkel unter dem 
Rand (Abb. 7 /9; 8 /1, 10); 5. Năpfe mit gedrungenern, leicht geschwungenem Korper, ausladendem 
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Abb. 6. - Zur Phase Wietenberg I gehorrndc kernmische Bruchstilcke und Gefa13e. 
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Abb. 7. - Zur Phase Wietenberg II gehorende GefaJ3e. 
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Hals (Abb. 7 /1; 8 /4). Die in dieser Phase auftauchenden Tassen sind breiter als hoch, im Gegen
satz zu den in cler Otomanikultur so hăufigen Tassen, die hoher als breit sind. Die Tassen haben 
nur einen Henkel, cler nur selten ilber den Rand hinausragt. Auch die Tassen lassen sich in meh
rere Varianten aufgliedern: 1. Flache Tassen mit geschwungener Schulter, geschwungenem Korper 
und leicht zugezogenem Hals (Abb. 7 /2); 2. Tiefe Tassen mit etwas gebauchtem Korper, ausladen
dem Rand (Abb. 7 /8); 3. Tiefe Tassen mit nahezu geradem Korper, cler sich gegen den flachen 
Boden zu verjilngt (Abb. 7 /4); 4. Konische Tassen mit schrăgen, leicht geschwungenen Wănden 
und nach auBen umgebogenem Rand (Abg. 7 /5). Gefă.Be mit gelapptem Rand sind in cler Kategorie 
cler Tassen und Năpfe selten anzutreffen, umso hăufiger dagegen in cler Kategorie cler Schilsseln. 
Die Lappen, 1 bis 4 an der Zahl sind aus dem Rand herausgezogen und nicht vom ilbrigen Teii 
de~ Gefă.Bes abgesetzt (Abb. 8 /8, 11), so wie dies bei cler Vrfac-Vatina-Kultur zu finden ist. 

Die Ziermotive werden in dieser Phase durch plastische Ansătze durch Einritzung und Riffe
lung erzielt. In cler Gruppe cler plastischen Ansatzverzierungen findet man genau wie in cler vorher
gehenden Phase einfache Tupfenleisten, ader eingekerbte Leisten mit Neigung zur Verbreiterung. 
Sowohl die Anzahl dieser Art cler Verzierung, als auch der eingekerbten Ansătze nimmt ah und 
weicht den Ritzmustern, die nun beginnen in dieser Phase vorzuherrschen. 

Die Ritzmuster werden wesentlich sorgfăltiger hergestellt als in cler vorhergehenden Phase 
und sind genau nach einfachen ader doppelten, nur auf cler Gefă.Bschulter angebrachten Băndern 
angeordnet, die sehr selten auf die tiefer gelegenen Teile ilbergreifen. Die wesentlichen Motive 
cler Verzierungen sind: winkel- ader zickzackf6rmige Linien ader Linienbiindel, Schraffierungen, 
schraffierte Dreiecke, unterbrochene Linien ader Linienbilndel ader dergleichen Verknilpfungen 
(Abb. 7 /11; 8 /1-3, 6, 11 ). Auch clas Motiv eingedriickter, von Ritzlinien ader Ritzlinienbăndern 
urngebener Punkte ist zu finden (Abb. 8 /10). 

Ein neues Zierelement stellt die eingeritzte Spirale dar. Von cler anfănglich langlichen und 
verknilpften S-form (Abb. 7 /2; 8 /5) entwickelt sich diese zu wesentlich komplizierteren Formen: 
die Ranken berilhren mehrere Spiralenkopfe (Abb. 8 /7, 9). Im Gegensatz zu den Spiralen vom 
mykănischen Typus, sind die Ranken cler Spiralen nur nach einer einzigen Seite ausgerichtet. 

Das Motiv cler Riffelung erscheint im Rahmen dieser Phase in cler Anfangsform oberflăch
licher Aushohlungen ader breiter, schrăg angeordneter Riffelungen auf cler Gefă.Bschulter (Abb. 
7 /6, 10; 8 /4). In den meisten Făllen, besonders im Oberteil, werden die Riffelungen durch unter
brochene ader fortlaufende Linien ader eingekerbte Schraffierungen begrenzt (Abb. 7 /6; 8 /4). Es 
taucht auch die geriffelte Spirale, manchmal in Verbindung mit cler eingeritzten auf. Auch hier 
muB betont werden, daB die typischen Elemente cler Keramik cler IT. Phase, hie und da etwas 
abgeăndert, auch im Rahmen cler darauffolgenden Phase zu finden sein werden. 

Die Keramik der III. Phase zeigt in cler Zusammensetzung des Tons keine wesentlichen Abwei
chungen von den in cler IT. Phase vorhandenen drei Kategorien. Die Wandlungen vollziehen sich 
im Verhăltnis zu ihrer Hăufigkeit, und zwar herrscht in dieser Phase die aus feinem Ton herge
stellte und ilberschlickte Keramik vor. Auch die schwarze, unter LuftabschluB gebrannte Keramik 
beginnt hăufig zu werden. Gleichzeitig werden wir auch Zeugen einer Umkehrung des Verhăltnisses 
zwischen groBen und kleinen Gefă.Ben, welch letztere die Oberhand gewinnen. 

Was die Gefă.Bform anbetrifft, zeigen sich in cler ID. Phase keine allzugrofien Abweichungen 
gegenilber den bei Beschreibung cler Gefă.Bformen cler IT. Phase erwăhnten klassischen Typen. 
Eher wăren noch gewisse Verănderungen in cler Entwicklung cler gleichen Typen von Tassen, 
Năpfen, Topfen usw. festzustellen (Abb. 9). Die Umrisse cler Gefăl3e werden eleganter durch ein 
geschwungenes Profil, durch deutlichere Ausladung des Halses, durch Dberhohung cler Henkel 
usw. Eine etwas komplizierte Entwicklung ist bei den Gefă.Ben mit gelapptem Mundsaum zu bemcr
ken. Bei diesem werden Umrisse und AuBenwolbung, Reichtum cler Verzierung und Vielfalt cler 

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



165 

Abb. 8. - Zur Phase WJ etenberg II gehărende keramische Bruchstiicke. 
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Abb. 9. - Zur Phase Wietenberg III gehorende Gefăf3e. 
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Form des Lappens oder cler Lappen betonter. In manchen Făllen wird cler oberhalb des Herkels 
angebrachte Lappen durch eire Vertiefung entzweigeteilt und nimmt die Form erhăhter Haken 
oder diejenige von Tierhornern an (Abb. 10 /15, 16). Iri der Reihe cler Lappengefaf3e falit ein beson
deres Stiick auf-eine dreigelappte Schmucktasse mit stark nach innen gebogenem Henkel 
und zwei stark nach innen geneigten Scitenlappen (Abb. 9 /10). 

In dieser Phase taucht ein neuer Gefăf3typus auf, urid zwar cler Teller mit konischen, leicht 
geschwungenen Wanden und breitem, geradem uf'd gaoz leicht nach auf3en gebogenem Rand. Es 
erscheinen auch Gefaf3e besonderer Parmen, wie z.B. die rechteckigen schachtelfărmigen, wovon 
eines ausgezogene, mit Knăpfen versehene Ecken hat. 

Was die Hef'kel anbetrifft, bemerkt man die Anweseoheit zahlreicher Gefaf3e mit iiberste
hendem Heokel (Abb. 9 /4-7, 9). In dieser Phase befirdet sich als EiPzelfund im Fundverband von 
Derşida, eine Tasse mit zwei ilberstehenden Henkelchen (Abb. 9 /12). Die Henkel sind entweder 
verziert, geriefelt, oder haben erhăhte Rănder (Abb. 10 /13, 16). Manche haben einen dreieckigen 
Querschnitt, andere wiederum haben eine Mittelkante (Abb. 9 /6). Auch cler Herikeltypus «ansa 
lunata» ist zu finden (Abb. 10 /14). 

Was jedach cler Wietenbergkeramik cler II. Phase ihr besonderes Geprage verleiht ist zwei
fellos die Verzierung. In cler Keramik cler III. Phase tauchen nebst den Ziermustern cler vorange
gangenen Phasen neue Elemente auf, die sich unabhăngig entwickeln und ausbauen und sich mit 
den ălteren Elementen verbinden. Auf diese Weise entsteht ein ganz besonders reichhaltiges 
Musterrepertoire, clas wir clas «Wietenbergbarock » benannt haben. Die Ansatzverzierung wird 
in cler Keramik cler III. Phase zur Seltenheit. Wir erwăhnen hier ein ungewăhnliches Muster 
auf dem Baden einer Tasse, clas als Reliefspirale in Form eines Schneckengehauses mit 
schrăgen Einkerbungen erzielt wurde, wodurch es an clas Motiv eines gewundenen Seils erinnerte 
(Abb. 9 /8). 

Die Ritzmuster spielen im Rahmen cler Keramik dieser Phase nicht mehr die Hauptrolle, 
denn es erscheinen 4 neue Ziertechniken. 

1. Verhăltnismăf3ig dilnrer Sandstich cler mit einer tief in den Ton versenkten Spitze erzielt 
wird. Die Stiche folgen dicht aufeinarder und ăhneln einer ununterbrochenen Reihe. Das neue 
Verfahren wird in erster Reihe zur Erzielung gerader Linien und von Spiralen angewendet 
(Abb. 10 /11). 

2. Tiefstich, oder mit einem Kamm oder einem Rădchen erzielter gezăhnter Eindruck, hăufig 
in Verbindung mit dem Măandermotiv zu dessen Verzierung ader cler seiner Zwischenriiume 
(Abb. 10 /1-4). Wird auch haufig zum Ausfollen van Dreiecken, Rauten, Băndern usw. oder 
ihrer Zwischenrăume verwendet (Abb. 9 /2; 10 /2, 4, 6, 8). 

3. Die Eindriicke mittels einem kleinen dreieckigen ader runden Stempel werden zur Verzie
rung cler Gefaf3rander oder cler Linienbănder in Verbindung mit dem Mă-andermuster verwendet 
(Abb. 10 /4, 6). Die mit dieser Technik ausgefohrten Verzierungen machen den Eindruck von einge
kerbten Mativen. 

4. Die weif3e Inkrustierung kommt hie und da zum Fullen dreieckiger, rhombischer, măan
drischer oder spiralischer Muster zur Anwendung, die durch Ritztechnik, Bandstich- und Tiefstich
technik erzielt waren (Abb. 10 /9). 

Wie bereits erwăhnt, findet man die Motive cler Yorhergehenden Phase auch in dieser Schicht. 
Die Spirale nimmt vielfăltiger ausgefohrte Formen an und wird durch Bandstich oder Ausfollen 
cler Spiralen durch feine Ritzlinien erzielt (Abb. 9 /1; 10 /11), so wie auch durch scharfen, tieferen 
Umrifi cler spiralenfărmigen Riffelung (Abb. 10 /7, 12). Die Schrăgriffelung wird hăufiger. Es 
tauchen zugleich auch vertikale Riffelungen auf cler Gefăfischulter auf (Abb. 10 /10), die sich sel
ten auch uber die ganze Flăche des Gefăfies erstrecken. 
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Abb. 10. - Zur Phase Wietenberg III gehi:irende keumische Bruchstlicke. 
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Abb. 11. - Zur Otomanikultur gehorende kerarnische Bruchsti.icke und Gefal3e. 
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Gleichzeitig mit der Entwicklung der alten Ziermuster erscheinen auch cinige neue Ele
mente. Wir erinnern hier in erster Reihe an das Maandermotiv, das in der letzten Wietenberg
phase weitgehend verwendet wird. Es ist vorzi.iglich durch Mă'lPderendungen, -kopfe, oder -haken 
vertreten (Abb. 10 /3, 4). Die Măandermuster liegen nebeneinander, oder sind untereinander ver
buoden, werden in Tiefstich ausgefi.ihrt ader damit verbunden, um die Zwischenrăume oder freien 
Stellen auszufi.illen, wodurch grofizi.igige Kompositionen entstehen, die mit ihren verschiedenar
tigsten Zusammenstellungen manchmal den ganzen Gefafikorper bedecken (Abb. 10 /1-3). Was, 
wie bereits erwăhnt, charakteristisch wird, ist die Zusammenstellung verschiedener Ziermotive in 
einer reichen und vielfăltigen Ornamentik. Durch die reiche Bemusterung der Gefăfie beschrănkt 
sich ihre Verzierung nicht nur auf den Schulterraum, sondern dehnt sich auf die ganze Oberflăche 

des Gefăfies aus (Abb. 9 /1, 3). Bei einigen Gefăfikategorien, wie z.B. Tassen, Tellern, Năpfen wird 
die Verzierung mit Vorliebe auf dem Boden angebracht. 

Wie aus der Beschreibung der Wietenbergkeramik cler III. Phase in Derşida hervorgeht, 
ist kein Anzeichen einer Entartung ader eines Verfalls cler charakteristischen Elemente dieser 
Kultur zu bemerken. Die Feststellung gilt nur dano, wenn wir die Variante selbst des « Wieten
bergbarocks » nicht als erste Verfallsstufe cler Keramik betrachten. Ein derartiger Verfall ist weder 
in der Tonzusammensetzung, noch in der Modelliertechnik ader im Formen- und Ziermusterbe
stand zu bemerken (Abb. 12). 

Die Vorlăufer cler Wietenbergleute in dem von diesen bewohnten Gebiet waren die Trăger 
cler Coţofenikultur und cler Kultur cler Bandstichkeramik. Van diesem Standpunkt aus betrachtet, 
wird angenommen, dafi die Trăger cler Coţofenikultur an cler Entstehung cler Wietenbergkultur 
teilgenommen haben, 8 obwohl die diesbezi.iglichen typologischen und stratigraphischen Beobach
tungen ungeni.igend sind. Dadurch, dafi man in Derşida auf die Uranfănge cler Wietenbergkeramik 
(I. Phase) gestofien ist, wird clas Problem der Genese cler Wietenbergkultur durch clic Einfi.ihrung 
einiger neuer Elemente von neuem aufgeworfen, gleichzeitig aber auch kompliziert. Was hierbei 
eigenti.imlich ist, ist dafi zwar die Wietenbergleute wenigstens gebietsmăfiig clas Verbreitungsgebiet 
cler Coţofenikultur i.iberlagern, dafi aber die fi.ir diese Kultur typischen Hauptelemente nicht ge
schlossen in cler ersten Stufe cler Wietenbergkultur anzutreffen sind. Kurt Horedt hatte vollig Recht, 
als er die Existenz einer Fri.ihstufe cler Wietenbergkultur postuliert « ... aufgrund einer Keramik
gruppe, die zwar bereits bronzezeitlich ist, aber noch keine Wietenbergornamentik trăgt und sich 
zwischen die beiden Kulturen einschiebt, ader aber teilweise mit deren Anfang und Ende parallel 
lăuft. » 7 Diese theoretische Hypothese wird durch den archăologischen Fundbestand cler I. Phase 
von Derşida bestătigt, wo eine Keramik geborgen wurde, die vor diesen Grabungen keiner Stufe 
cler Wietenbergkultur organisch zugewiesen war. Der Bestand an Typen und Entwicklungsformen 
der Wietenbergkeramik wurde somit begrenzt und wurde nur durch die «klassische » Keramik cler 
entwickelteren Phasen bekannt. 8 Die Entdeckung, oder besser gesagt: cler Nachweis cler Urform 
cler Wietenbergkultur hat deshalb eine besondere Bedeutung, weil sie d1s Bif'deglied darstellt zwi
schen den Elementen, die zur Bildung dieser Kultur beigetragen haben und den Phasen ihrer 
Bli.itezeit. 

Die Frage cler Entstehung cler Wietenbergkultur kann aber auch bei dem heutigen Forschungs
stand noch nicht vollig gelost werden, da die noch schr zahlreichen Fragezeichen wahrscheinlich 
erst von zuki.inftigen Forschungen bcantwortet werden. Deshalb mi.issen wir entweder die noch 
nicht ergri.indete Hypothese von I. Nestor 9 annehmen, wonach an cler Emwicklung gewisse kera
mische Elemente aus cler Gegend si.idlich des Mureş, aus Făgăraş, cler Ţara Bîrsei und cler Secuime 

6 I. Nestor, Istoria Romdniti, I, 1960, S. 112; K. HoreJt, 
a.a.O„ S. 135. 

7 J(. Horedt, a.a.O., S. 135, 

K 1-'.bd„ Abb. 6-- 9, 12. 
• I. Nestor, Istoria României, S. 112, 
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teilgenomrnen haben konnten, «die an ăhnliche Geschehen in Friihstufen der Gruppen Verbicioara 
und Monteoru gebunden warem>, oder aber, wir miissen annehmen, daf3 eine Reihe von Grund
elementen des Urbestandes der Wietenbergkultur spătneolithischer Oberlieferungen sind, die von den 
Trăgern der genannten Kultur durch Vermittlung und iiber die Kulturen Coţofeni, Furchenstich 
iibernommen wurden, und daf3 in einer unmittelbar darauffolgenden Stufe auch einige Schnecken
bergeleme11te angeglichen wurden. Auf diese Weise konnte der durch eine reiche Auswahl an For
men und Ornamentik belegte einheimische Bestand zweifellos zu einem der Grundelemente wer
den, aus denen sich spăter die «klassischen» Elemente der Wietenbergkultur entwickelt haben. Es 
hat den Anschein, da.13 letztere Hypothese den grof3ten Anspruch auf Wahrscheinlichkeit hat. 

Die Entstehungsfrage der wietenbergkultur muf3 in Zukunft derart in Angriff genommen 
werden, daf3 sie sich nicht nur auf den primăren Aspekt, d.h. also auf die Entstehung der Kultur 
in ihrer allerersten Stufe beschrănkt, da sie ja wăhrend ihrer gesamten Entwicklung Einfliisse erlit
ten hat, die sich auf ihren Anfangsbestand aufgesetzt haben und die damit das Anfangsbild der 
Kultur wcsentlich verănderten. 

Der Obergang von der I. Phase in die II. findet einesteils im Verlaufe eines inneren Ent
wicklungsprozesses statt, wăhrend es andererseits bekannt ist, daf3 der Augenblick des Wieder
auf tauchens und der Bliite der Spiralverzierung in der Motivik der Bronzezeit im Karpaten
Donauraum mit der aus der kreta-mikănischen Welt kommenden starken Kulturstromung 
siidlicher Herkunft zusammenfallt. Diese mannigfachen Einfliisse wurden auch bereits io Ver
bindung mit der Wietenbergkultur eingehend besprochen. 10 

Eine Streitfrage besteht unter den rumănischen Forschern, die sich mit dem Studium cler 
bronzezeitlichen Kulturen beschăftigt haben, in der Bestimmung uncl der Abgrenzung der Ge
biete nordlich der unteren Donau, durch welche die Elemente der siidlichen Kultur einge
drungen und in welchen sie von den Trăgern der Wietenbergkultur iibernommen worden sind. 

Sowohl K. Horedt, 11 als auch I. Nestor 12 haben die Hypothese aufgestellt, wonach auch cler 
Teikultur ein Antei! an dem Ausbildungsvorgang der Wietenbergkultur zugesprochen werden 
miif3te. In neueren Arbeiten macht K. Horedt 13 gewisse Vorbehalte betreffs «der Hypothese engerer 
Verbindungen oder sogar einer Abhăngigkeit der Wietenbergkultur von der Teikulturn. In zwei 
kiirzlich erschienenen Aufsătzen stellt V. Leahu 14 seine neue Hypothese i.iber Wietenberg-Ein
fliisse, besonclers zur Zeit der Bildung der III. Phase der Teikultur auf. 

Die Gleichzeitigkeit der bP.iclen Kulturen erhellt unter anderem auch aus cler Oberschneidung 
ihrer Verbreitungsgebiete in der Siidostecke Transsilvaniens, in der Ţara Bîrsei, wo in Rîşnov ein 
der Teikultur angehorendes Gefăf3 mit Verzierung in Wietenberg-Motiven geborgen wurde. 
Es hat den Anschein, daf3 die keramischen Bruchstiicke aus der Phase Wietenberg II, clie inner
halb einer der Phase Tei III zugewiesenen Wohnung von Băneasa gefunden wurden wichtige Auf
schliisse iiber die Gleichzeitigkeit cler beiden Kulturen gibt. 15 Zugleich sind auch die Obereinstitr.
mungen der Entwicklungsphasen der beiden Kulturen auffallend, so wie dies aus clen Grabungen 
von Novaci (Tei) 16 und Derşida (Wietenberg) hervorgeht. 

In der III. Entwicklungsphase der Wietenbergkultur haben wir bei der Untersuchung des 
keramischen Materials vier neue Verfahren in der Technik der Ornamentik frstgestellt, cleren 
Ursprung nicht in der Technik der vorhergehenden Phasen zu finden ist. Andererseits sind sie 
in den Phasen I-ID der Teikultur nachgewiesen. Das Auftauchen der Bandstichkeramik in der III. 

10 K. Horedt, a.a.O., S. 134. 
11 Ders., Donauldndische Einwirkungen au/ die bronzezeitlicbe 

Keramik Siebenbiirgens, în WPZ, XXVIII, S. 84. 
12 I. Nestor, IJ/oria României, S. 112. 
!3 K. Horedt, Die Wietenbergku/tur., S. 133. 

H V. Leahu, Date noi cu privire la Jaz.a Tei 111 în lumina ulti
melor săpături arheologice, în SCIV, 17, 1966, 1, S. 12-14; 
Ders., Cultura Tei, Bukarest, 1967, S. 160, 161. 

16 Ebtl. 
16 Al. Vulpe, Les phases de la civilisation de J'ei a la lumiere 

tksfouilles de Novaci, in «Dacia», N.S., VIII, 1964, S. 319-329. 
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Phase cler Wietenbergkultur kann naturgema.f3 nicht mehr aus dem Bestand cler Coţofeni-, Furchen
stich- oder Vucedolkulturen abgeleitet werden, sondern kann hochstens von einer gleichzeitigen 
Phase cler Teikultur stammen, umsomehr wenn man beriicksichtigt, dafi sich in den letzten beiden 
Phasen cler Wietenbergkultur, bzw. in cler II. und ID. Phase cler Teikultur deren Verbreitungs
gebiete iiberschneiden. Leahu 17 unterzieht die zwischen beiden Kulturen beobachteten Ahnlichkeiten 
einer eingehenden Analyse, gelangt jedoch aus cler Schlu.fifolgerung eines starken Einflusses cler 
Wietenbergkultur auf die Keramik cler Teikultur (bzw. auf die ID. Phase), wăhrend sich doch 
cler Vorgang offensichtlich umgekehrt abgespielt hat. Unsere Behauptung fu.fit auf cler Feststellung, 
daB die Bandstichtechnik, clas Verfahren cler Abwechslung zwischen Băndern oder schraffierten 
oder eingetieften Flăchen und Băndern oder ausgesparten Flăchen, cler netzfărmig schraf
fierten Flăchen, clas Verfahren, wonach die ganze Gefillflăche und vornehmlich cler Boden verziert 
werden, die Măander- und Spiralornamentik (cler im Wietenbergraum angetroffenen Art) den gleich
zeitigen und cler Wietenbergkultur benachbarten bronzezeitlichen Kulturen auf dem Gebiete Trans
silvaniens, cler Maramureş, cler Crişana und des Banats fremd sind, wogegen sie siidostlich cler Karpaten 
in cler wallachischen Ebene, im Verbreitungsgebiet cler Teikultur (IlI. Phase) hăufig angetrof
fen werden konnen. Es ist somit natiirlich anzunehmen, daB die erwăhnten Elemente einem aus 
dem Siiden kommenden EinfluB zuzuschreiben sind, ganz besonders auch, wenn man clas von V. 
Leahu aufgestellte und von uns bestătigte Argument cler Gleichzeitigkeit in Betracht zieht, also 
Tei ID - Wietenberg II; oder Tei III - Wietenberg II /ID, somit clas Bestehen cler wallachischen 
Kultur vor cler transsilvanischen. In diesem Zusammenhang erinnern wir an eine in Derşida gebor
gene Tasse mit einem metopenartigen Ornament aus zwei nebeneinanderliegenden Rauten (Abb. 
9 /2). Obwohl dieses in Wietenbergmachart mit Tiefstich ausgefiihrt ist, somit cler m. Phase ange
hort, ist die metopenartige Anordnung cler genarmten Kultur fremd, in cler Teikultur dagegen 
hăufig und fi.ir sie charakteristisch (Phase II-ID). 

Im Verbreitungsgebiet cler Wietenbergkultur in Rumănien, liegt Derşida in dessen westli
chem Teii, im Gebiet cler Durchdringung mit cler Otomanikultur. Dieser Tatsache ist auch 
zuzuschreiben, daB fast in allen Wohnschichten Importkeramik aus Otomani zu finden war, 
so wie auch, daB Wietenbergkeramik in Otomanisiedlungen wie Otomani, 18 Vărşand, 19 

Socodor, 2o Sălacea, Valea lui Mihai, Girişul de Criş, Oradea 21 usw. vorkommt. Diese Bezie
hungen ermoglichen eine Synchronisierung cler drei Phasen cler Wietenbergkultur mit denen cler 
Otomanikul tur. 

ln cler 5. Kulturschicht von Derşida wurden auch einige mit Streifen verzierte Bruchstiicke 
geborgen (Abb. 6 /8, 10). Dieses in cler· Wietenbergkultur seltene Motiv kommt in cler Otomani 
1-Phase hăufig vor, wobei zwei Typen unterschieden werden konnen: 1) fortlaufender, nachlăssig 
mit einem Biirstchen ausgefiihrter Streifen iiber die ganze Oberflăche des Gefilles; 2) Mit einem 
nur hie und da auf cler Gefa.f3oberflăche angebrachten Kamm ausgefiihrter Streifen. Diese beiden 
Varianten, wovon eine archaisch, die andere entwickelter ist, scheinen fi.ir die Otomanikultur einen 
Hinweis fi.ir die chronologische Abgrenzung zu bieten, insofern als ersterer Typus fi.ir die Anfangs
zeit cler I. Phase charakteristisch ist, cler zweite dagegen fi.ir eine jungere Zeit cler gleichen Ph~se. 

In Derşida wurden nur die zweite Streifenvariante angetroffen, und - sei es, daB wir sie als eine 
aus dem Otomanimilieu eingefiihrte Ware, sei es, daB wir sie als organisch zum Wietenberg
Repertoire gehorig betrachten - bietet sie einen ganz besonders WPrtvollen Hinweis fi.ir die 
zeitliche Einstufung cler beiden Kulturen. 

17 V. Leahu, in SCIV, 17, 1966, 1, S. 13. 
18 M. Roska, Erdi/yi Rigi'Z_e/i Reperloriuma, I, Cluj, 1942, 

S. 218, Abb. 259. 
18 Ders., in Fo!Arch, III-IV, 1941, S. 48, Abb. 6. 

2o D. Popescu, Cerftltiri arheologifl ln TransilPania, in « Mate
riale», II, 1956, S. 73, 78, Abb. 33 /2-3. 

u Unveroffentliches Material in der Samrnlung des 
Museums in Oradea. 
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Man kann somit folgern, daB die beiden Kulturen nicht im gleichen geschichtlichen Zeitalter 
beginnen, und daB cler Beginn cler Wietenbergkultur, d.h. also Wietenberg I zeitgleich mit 
Otomani I B ist, clas aufgrund von Analogien in die Friibronze (Br. A 2) 22 datiert wird. 

Eine kiirzlich in Sebeş beim «Podul Pricopului » geborgene Scheihenkopfnadel aus Bronze 
lăf3t den Ausgang cler I. Phase cler Wietenbergkultur und den Beginn cler II. Phase in den 
Ausgang cler Stufe Bronze A2 

23 einstufen. 
In den Kulturschichten 4-3 erscheinen keramische Bruchstiicke die mit Bogen auf gestreck

tem Fuf3 und mit schraffierten Dreiecken verziert sind (Abb. 11 /1, 3); Bruchstiicke mit Verzierung 
mit leicht erhabenen und geritzten Spiralen (Abb. 11 /4, 5) usw. Diese Ornamentik ist aufgrund 
cler heutigen Analogien von Otomani for die Otomanikultur charakteristisch (obere Kulturschicht 
auf cler« Cetăţuia» und die un teren Kulturschichten cler« Cetatea de pămînt ») 24 ; die oberen Schich
ten von Sălacea, Socodor 26 und Sîntion 26 gehăren cler II. Phase an und werden cler mittleren 
Bronzezeit zugewiesen (Br.B1-B2). 27 

Gelegentlich neuerlicher (1965-1967) Forschungen, die vom Museum in Oradea in Sălacea 

auf dem «Dealul Vida» in den cler I. Phase cler Otomanikultur zugewiesenen Kulturschichten vorge
nommen wurden, wurde auch cler Oberteil eines Gefăf3es mit krăftig geschwungenem Kărper, 
gedrungenem, zylindrischem Hals geborgen, clas wir cler Phase Wietenberg I zuweisen. In den 
oberen, cler Otomani II-Phase zugewiesenen Kulturschichten wurden zahlreiche mit Wietenberg 
II-Mustern verzierte keramische Bruchstiicke, ganze GefăBe und Zierstiicke geborgen. Somit kann 
aufgrund des in Derşida in den Kulturschichten II und III gefundenen Importmaterials aus Oto
mani II, sowie aufgrund cler in Sălacea in den oberen Kulturschichten gefundenen Importkeramik 
Wietenberg II cler văllige Synchronismus cler beiden Phasen cler beiden Kulturen bestimmt werden. 

In den Kulturschichten II und I von Derşida wurden verschiedene keramische Bruchstiicke 
mit erhabenen Spiralornamenten geborgen, eine Tasse mit 4 erhabenen Spiralkegeln (Abb. 11 /7) 
und clas Bruchstiick eines Bechers mit abgeritztem, flachem Boden, krăftig ausge
bauchtem und mit geschwungenen Riffelungen verziertem Kărper (Abb. 11 /6). Diese Gefăf3e 

sind in die Otomani III Phase einzuweisen. Analogien sind in den oberen Kulturschichten 
von Otomani (Cetatea de pămînt) und von Vărşand zu finden. 28 In einer zur III. Phase gehăren
den Wohnung in cler «Cetatea de pămînt » bei Otomani wurde ein groBer Teller mit Verzierung 
mit Măandermotiven nach cler Machart cler III. Phase cler Wietenbergkultur geborgen. Daraus 
erhellt somit, daB auch die jeweiligen ID. Phasen der beiden Kulturen zeitgle.ich sind. 

Es muB jedoch erwăhnt werden, daB in cler Otomani-Importkeramik von Derşida keine 
Elemente aus cler Bliitezeit cler Otomani-III-Keramik zu finden sind, woraus die Vermutung nahe
liegt, da13 die Wietenbergkultur vor cler Otomanikultur ihr Ende gefunden hat. Dies kann aller
dings nicht for den ganzen Verbreitungsbereich cler Wietenbergkultur verallgemeinert werden, 
denn es ist durchaus moglich, daB nur die Siedlung von Derşida ein friiheres Ende genommen 
hat, oder aber, daB cler Import von Otomani unterbrochen wurde. Man darf auch nicht vergessen, 
daH die letzte Kulturschicht zum gro13en Teii gestărt und bis auf 5-7 cm Dicke zusammenge
schmolzen ist, was auf Beackerung zuriickzufohren ist und gerade die Bergung von Fundstiicken 
aus cler Bliitezeit cler Otomanikultur hinderte. 

Aus den bisherigen Darstellungen geht hervor, daB die Verbindung cler Wietenbergkultur 
mit den entsprechenden Phasen cler Otomanikultur ihre gemeinsame Chronologie erkennen lăf3t. 

22 I. Ordentlich, Die innere Periodeneinteilung der Otomanileu/
/11r in Rumiinien, Mitteilung auf dem VIL Internationalen 
Kongrel3 for Vor- und Fri.ihgeschichte, Prag, 1966. 

2s K. Horedt, Prob/mule ceramicii din periouda bronzului 
evoluai in Transilvania, in «Studii şi Comunicări», 13, Bruken
thalsches Museurn, Sibiu, 1967, S. 139. 

24 I. Ordentlich, floceJ1e1t1.R 8 OmoA·wu 8 CBtme noc.1eJ1111x 
J acKoncK, in «Dacia », N. S., VII, 1963, Abb. 6-7. 

26 D. Popescu, a.a.O., S. 44 ff. 
26 A.D. Alexandrescu, in SC! V, VI, 1955, S. 487 ff. 
27 I. Ordentlich, Die innere l'eriodeneinlei/ung . .. 
29 D. Popescu, a.a.O., Abb. 64-65. 
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Die Wietenbergkultur nimmt ihren Anfang in cler Friihbronze und besteht parallel zur Otomani
kultur bis zum Ausgang cler mittleren Bronzezeit. 

Was clas Ende cler beiden Kulturen anbetrifft, wird aufgrund cler letzten in Rumănien durch
gefilhrten Forschungen ihr Fortbestand bis zur Zeit cler Spătbronze 28 erwiesen. 

Zur Wietenbergkultur gehoren auch Bruchstiicke, die in cler Siedlung Noua in Transsil
vanien gefunden wurden. Diese werden cler Stufe Bronze C und besonders Bronze D 3o zuge
wiesen. Desgleichen sind auch die Fălle hăufig, in denen neben cler zur Gruppe Suciu de Sus 
gehorenden Keramik auch keramische Fundstiicke aus Wietenberg ID geborgen wurden. 31 In 
diesem Zusammenhang seien auch die Funde von Stiicken aus Otomani m, Wietenberg ID und 
Suciu de Sus in cler Otomanisiedlung von Oradea-Salca erwăhnt. 32 Fiir die spăte Datierung cler 
in Frage stehenden Kultur spricht auch, da.fi im Grăberfeld von Giurtelec 33 (Kreis Sălaj), nur 
wenige Kilometer von Derşida entfernt, ein spiralverzierter Napf mit konischen Wandungen gebor
gen wurde, cler den zur Sîntana Aradkultur 34 gehorenden Năpfen ăhnlich ist, welche in die Spăt
bronze datiert wird (Bronze D, Hallstatt A). Auch einige Elemente cler Keramikformen und -orna
mentik aus cler oberen Schicht von Derşida (hăufige vertikale und schrăge Riffelungen, Zweihenkel
gefăf3e, gewisse Henkeltypen, Knopfe auf dem Schachtelgefăf3 usw.) legen iibrigens die Vermutung 
gewisser Analogien innerhalb cler Kulturen cler BI iite cler Bronzezeit nahe. 

In Ungarn stufen die ungarischen Forscher 30 nach cler Toszeg C-Fiizesabonykultur (welche 
als parallel zu Otomani Ill betrachtet werden kann) undim allgemeinen nach den klassischen Kul
turen des Ausgangs cler mittleren Bronzezeit eine Reihe kultureller Phănomene ein, wie clas Eindrin
gen cler Hiigelgrăberkultur, die Kulturen Piliny, Egyek, Suciu de Sus, die Gruppe Hajdubagos, 
Berkesz-Demecser usw. welche sie in die Zeit zwischen Br. B und Br. C oder Br. D einreihen. 

Im Gegensatz hierzu ist im rumănischen Verbreitungsgebiet cler Otomanikultur und beson
ders in cler Crişana keine andere Kultur bekannt, die ihren Platz zwischen dem Ausgang cler Oto
manikultur und Br. D oder Hallstatt A hătte, was einerseits for die Fortdauer cler Otomanikultur 
in cler Bliitezeit im Bronzezeitalter spricht, andererseits aufgrund cler festgestellten Synchronismen 
auch fiir die Fortdauer cler Wietenbergkultur in dieser Phase. Naturgemăf3 bedarf es noch vieler 
Forschungen, um mit Gewifiheit zu bestimmen, oh die III. Phase cler Otomanikultur den bereits 
erwăhnten kulturellen Fundverbănden aus cler Bliitezeit cler Bronze zeitgleich ist ader nicht, woraus 
dann auch die vergleichsweise chronologische Stellung cler III. Phase cler Wietenbergkultur von 
Derşida erhellen wird. 

Es versteht sich von selbst, daB im vorliegenden Aufsatz nicht alle von den Ausgrabungen 
von Derşida aufgeworfenen Probleme erschopft werden konnten. Es lag auch nicht in unserer 
Absicht, diese in ihrer Gesamtheit zu erortern. Wir haben uns darauf beschrănkt, nur diejenigen 
aufzuzeigen, die zur besseren Kenntnis einer cler reprăsentativsten Kulturen des Bronzezeitalters in 
Rumănien beitragen, einer Kultur die trotz ihrer Spuren in iiber 200 bekannten Siedlungen, sich 
bisher noch nicht geniigend zu erkennen gegeben hat. Die Ausgrabungen von Derşida stellen 
einen Schritt auf dem Wege zur besseren Kenntnis dieser Kultur dar, jedoch bleibt es zukiinf
tigen Grabungen vorbehalten, diese Arbeit zu vollenden. 

29 M. Rusu, Depozitu/ de bronz.uri de la Rebrişoara, in Arh 
Mold, II-III, 1964, S. 246-247; K. Horcdt, Problemele 
ceramicii . .. , S. 140-141. 

3° K. Horedt, Problemele ceramicii . .. 
31 M. Rusu, a.a.O„ S. 240, Anm. 36. 
32 Material aus der Sammlung Galamb Ladislau, dic kiirzlich 

vom Museum in Oradea erworben wurde. 
33 M. Moga, in SCIV, I, 1950, 1, S. 132. 
34 K. Horedt, Problemele ceramicii . .. , S. 141, 149. 
36 A. Mozsolics, in AA, VIII, 1957, S. 119-156; Kemenczei 

Tiber,_ Ada/ok isz.ak-Magyarorszdg kisiibronz.kori liirlinelhez., 
in AE, 2, 1963, S. 182-186. 
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