
DIE DAKISCHEN SILBERFUNDE 

K. HOREDT 

Zu den kennzeichnendsten Erzeugnissen des dakischen Kunstgewerbes gehoren seine 
Silberarbeiten, die typologisch verschiedenen Ursprungs sind, aber in einheitlicher Zusarnmen
setzung eine geschlossene Fundgruppe bilden und mit Recht in ihrer ethnischen Deutung 
den Dakern zugewiesen werden . Seit etwa einem Jahrhundert wird den dakischen Silber
schătzen die ihnen geblihrende Beachtung geschenkt und es konnte liberfllissig erscheinen sie 
von neuem zusammenfassend zu behandeln . Es soll hier aber mehr als eine methodologische 
Ergănzung versucht werden das gesamte Fundmaterial systematisch nach Typen aufzugliedern 
und ihre Verbreitung, Fundkombinationen und Herkunft festzulegen, urn dadurch die Voraus
setzungen for die Einordung der dakischen Silberfunde in die gr6J3cren Zusammenhănge der 
europăischen Spătlatenezeit zu schaffen. Bei der Vielfalt der Probleme kann es sich <labei 
nur urn einen Beginn handeln, da ihre vertiefte ader erschopfende Behandlung den Rahmen 
dieser Untersuchung liberschreiten wlirde 1 . 

Bereits 1876 erkannte C .  Goos die Zusammengehorigkeit dieser Silberarbeiten und 
erwăhnte neun von den bis dahin bekannt gewordenen Schatzfunden2• Nachher liegen zusammen
fassende Darstellungen des jeweiligen Forschungsstandes liber die dakischen Silberarbeiten 
aus den Jahren 1886 und 191 1 vor 3 . In seiner wegweisenden Untersuchung liber die Latenezeit 
nordlich der Alpen beschăftigte sich auch P. Reinecke kurz mit diesem Silberschmuck, dessen 
dakischen Charakter er zutreffend hervorhob 1. V. Pârvan bearbeitete in seinen „Getica" , 
dann in einer grundlegenden Darstellung die dakischen Silberfunde und ordnete sie als erster 
cingehend in die archăologischen und typologischen Zusamrnenhănge der Latenezeit ein 5 .  

Eine Zusammenstellung des innerhalb der Karpaten inzwischen auf 49 Fundorte angc
wachsenen Fundstoffes stammt aus dem J ahre 1942 6 und zehn J ahre spăter veroffentlichte 
K. Fettich eingehend die in den Museen von Cluj und Budapest aufbewahrten Funde 7• 
GroJ3e Verdienste um die Erforschung der dakischen Silberschătze erwarb sich D. Popescu, 
der j ahrzehntelang in zahlreichen Materialveroffentlichungen und Aufsătzen die Probleme 
der dakischen Silberarbeiten untersuchte, ihre Bedeutung hervorhob und den gegenwărtig 

l Die Untersuchung stcllt die crwciterte Fassung cincr 
:\fittcilung dar, die auf dem ersten internationalen Kon
gref.l Hi.r Thrakologie in Sofia, im .J uli 1972, vorgelegt 
wurde. D�r \"erfas3er ist Prof. \V. Kram�r - Berlin, 
flir wertvolle Anregungen zu Dank vcrpflichtet. Zu 
dank::n hat er w�iterhin fiir freundlichc Hilfe bei der 
Literatur- und :Vlaterialbeschaffung Dr. H .  Vierck -
:Vliinster, Gh. LazarO\·ici - Cluj und Florin Medelcţ -
[imisoara. 

? ·c. Goos, Archiv des Vereins fiir siebenbiirgische 

DACI.A , N.S . . T O M E  XVI I, 1973, pp. 1 27 - 1 67 ,  BUCAREST 

Landeskundc, 13, 1876, S. 237, 508-509. 
3 F. Rom2r. Af�. 6, 1886, S.  204 -207, "385 -392 ; 

G. Teglas. Banyaszati es kohaszati lapok, 52, 19 1 1 ,  
S .  52 1 - 55 1 ,  60 1 -607. 

4 P. Reinecke, M ainzer A ufsătze zur Chronnlof?ie der 
Bronze- und Eisenzeit, Bonn, 1965, S. 105 ;  vgl . •  Ders . •  
G�rmania, 2 1 ,  1937, S.  20:>. 

5 V. P;îrvan, Getica, Bukarest, 1926, S. 530:_561 .  
6 :\! .  Roska, Repertorium, S .  359. 
7 N. Fettich, ActaArchBudap('st, 3, 1952, S. 127- 178. 
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giiltigen Forschungsstand erarbeitete 8• Einen Zusammenhang zwischen den skythisch-thra
kischen und den daki�chen Silberfunden versuchte kiirzlich D .  Berciu aufzuzeigen 9• 

Die vielen, mehr allgemein gehaltenen oder zusammenfassenden Hinweise auf den daki
schen Silberschmuck sind zu zahlreich, um hier im einzelnen erwăhnt zu werden. Auch die vielen, 
z.Z. wichtigen und ausfiihrlichen Fundmitteilungen, die besonders in den beiden letzten J ahr
zehnten erschienen sind, werden hier nicht mehr gesondert angefiihrt. Es wird dafiir auf 
<las Fundverzeichnis im Anhang verwiesen, wo sie bei dem einschlăgigen Fundort genannt sind. 

Zu dem dakischen Silberschmuck gibt es noch eine Reihe von Untersuchungen, die 
zwar im einzelnen wertvolle Beobachtungen enthalten, wie iiber die Darstellung von Knoten
fibeln auf ri:imischen Grabsteinen, iiber die siidlichen Beziehungen bestimmter Schmucktypen 
oder iiber die Vermutete Bedeutung der Werkstătten von Olbia fiir die dakischen Silberarbei
ten 10 . Sie betonen aber einseitig nur diese Feststellungen und gelangen zu der irrigen SchluB
folgerung iiberhaupt den dakischen Charakter dieses Schmuckes zu leugnen. 

Wichtige Erkenntnisse fiir die dakischen Silberfunde vermittelten schlieBlich in letzter 
Zeit die Bearbeitung der iberischen Schatzfunde durch K .  Raddatz 11 und "die Untersuchung 
von W. Krămer iiber einige spătlatenezeitliche Schmuckformen aus Edelmetall 12 . 

Es werden in der vorliegenden Darstellung nur solche Funde beriicksichtigt, die aus 
Silber gearbeitet sind, selbst wenn die gleichen Fundtypen auch in Gold vorkommen, wie z.B. 
Ringe mit iibereinandergreifenden umwickelten Enden 13 und Li:iffelfibeln 14, oder in Bronze 
hergestellt wurden 15. In dakischen Silberfunden sind bisher nur in zweien auch Goldfunde 
belegt, aus Remetea Marea eine Li:iffelfibel 16 und aus Mediaş ein aus Goldblech geformter 
traubenfi:irmiger Gegenstand 17• Die Herkunft des verwendeten Silbers ist noch nicht genauer 
untersucht und festgelegt worden. Es wurde darauf hingewiesen, daB es sich um einge
schmolzenes Miinzsilber handeln ki:innte18 ,  der iiberwiegende Teil der Stiicke diirfte aber aus 
siebenbiirgischem Silber gearbeitet worden sein, wie sich nach bestimmten Prozentsătzen 
seines erhi:ihten Goldgehaltes nachweisen lieBe iu. 

Bei der iiberwiegenden Mehrzahl handelt es sich um Schatzfunde, die von 52 Fundorten 
bekannt sind, wobei auch von einer gri:iBeren Anzahl von Einzelfunden anzunehmen ist , 
daB sie urspriinglich zu Hortfunden gehi:irten. In  einigen Făllen (Nr. 13, 1 4, 27, 43, 56, 59, 
6 I ,  78) wurden auch die Reste der TongefăBe gefunden, die den Schmuck enthielten und 
zweimal (Kr. 10, 14) auch BronzegefăBe nachgewiesen. In Sărăcsău konnte beobachtet werden, 
daB dcr Schatz untcr dem gebrannten Lehmboden einer Hiitte lag, also im Hause selbst 
verborgen wurde 20. In I I Fă.Ben stammen die Funde aus Siedlungen. In Petreni, Tilişca und 

8 Dorin Popescu ,  Dacia, 7 - 8, 1937 - 1940, S. 183 -
202 ; 1 1 - 12,  1945 - 1947, S. 35 - 69 , N.S„ 2, 1 958, 
S. 157 - 206 ; SRIR, I, 1954, S. 89 - 104 ; ActaArch
Budapest, 9, 1958, S. 357 - 363 ; Omagiu C. Daicoviciu, 
Bukarest, 1 960, S. 447 - 453 ; InvArch. 3. 1 967 ; idem, 
5, 1968. Die neueste reich bebilderte Zusammenfassung 
desselben Verfassers erschien in BMT, 40, 1 97 1 ,  S. 1 9 - 32 ; 
mu. 4 1 ,  1 972. s. 5 - 22.  

9 D. Berciu, A ria traco-getică, Bukarest, 1 969, S. 183 -
20 1 ,  2 1 3 .  

1 0  Zu diesen Arbreitcn gehi\ren I .  Paulovics, Dacia 
krleti hatdrvonala es az iigyneve:;ett „dak" - erzilstkincsek 
kerdese, Cluj . 1944, s. 104 - 1 1 6 ;  E. Patek, AH, 2, 1 948, 
S. 84 - 9 1 ; N". Fettich, a.a.O„ S. 1 69, ff. 

11 K. Raddatz, Die Schat�funde der lberischen Halbinscl 
vom Ende des dritten bis zur Mitte des ersten jahrhunderts 
vor Chr. Geb„ Berlin, 1969 (Madrider Forschungen, 5) . 12 W. Krămer, Germania, 49, 197 1 ,  S. 1 1 1 - 1 32.  

1 3  Ygl. z.B. die Stiicke aus \'ri\ac, B. Milleker, Dolg
Timişoara, 2, 1899, S. 82 und aus Pecica, I. H. Crişan, 
ActaMN, 3, 1 966, S. 95, Abb. 3. 14 Ein Exemplar aus Remetea Mare I. Bleyer AE, 
26, 1906, S. 364. 

1b Im Historischen Museum in Cluj wird aus Rigmani, 
Kreis Mureş der Fu13teil einer Knotenfibel aufbewahrt, 
die aus Bronze gearbeitet ist , I m·. Nr. IV 1 934. 18 Siehe Anm. I I . 17 IstRom. I , Bukarcst, 1 96\J, S. 277,  Abb. 63, 32.  

18 C. Preda, SCIV, 8, 1956, S. 1 1 3 - 1 2 1 ; Ders„ SCN, 
2, 1 955, S. 239 - 25 1 .  

19 Fiir dakische Miinzen konnte bereits durch :Metall
analysen der Nachweis erbracht werden, da sie aus sieben
biirgischem Silberg eprăgt werden. Freundliche :.\Iitteilung 
Yon prof. E. Stoicovici-Cluj. 20 Oct. Floca, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de 
argint dacice, Bukarcst, 1956, S. 8. 
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Abb. 1 .  - Verbreitung dakischer Silberfunde. I, Schatzfunde ; 2, Siedelun gsfunde ; 3, Grabfunde ; 4, Einzelfunde. 
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Văleni ist die Herkunft des Schmuckes aus Grăbern gesichert, wăhrcnd in Şimleul Silvaniei 
ihr Charakter als Grabbeigaben nicht eindeutig bcobachtet wurde . Es soll darauf hingewiesen 
werden, daB einige der als Verwahr-, Einzel-, Siedlungs- oder Grabfunde bezeichneten Schmuck
stiicke manchmal auch in den kennzeichnenden zylinderformigen dakischen Gruben liegen 
konnten, deren Verwendung bisher nicht befriedigcnd erklărt wurde, clic abcr in irgendeiner 
Form doch auch mit dakischen Grabbrăuchen zusammenhăngen di.irften � 1 .  In diesem Falle 
wiirden sich z.T. auch die Unterschiede zwischen den nach der Art ihrer Verbergung mehr 
schematisch unterteilten Gruppen verwischen. Das Fundverzeichnis umfafit gegenwărtig 
52 Schatzfunde, 32 Einzelfundc, 1 1  Siedlungsfunde , 4 Grabfunde und bei 12 Fundortcn ist 
die Fundart nicht bekannt, sofern man diesc nicht auch als Einzelfunde cinstufen will . 

Die dakischen Silberfunde treten auf cincm grol3en, klar umgrcnzten Verbreitungsgcbiet 
auf, das sich weitgehend mit dem Siedlungsraum der Daker deckt (A bb. 1 ) .  Die stărkste 
Fundhăufung ist im siidlichen Teii Siebenbii rgens zwischen den Karpaten und der Tîrnava Mare 
und dem Mureş zu verzeichnen. Nach Norden rcicht das Fundgebiet bis an elen GroBen Someş 
und den Bereteu, wăhrend im Crişgebiet und im Banat die Fundstreuung spărlichcr wird . 
Das Gleiche gilt fiir die Zone siidlich der K arpaten bis zur Donau, obgleich hier in lctztcr 
Zeit einige neue Funde entdeckt wurden, deren Zahl sich in Zukunft noch vermehren konnte . 
S o  gut wie fundleer ist hingegen die Moldau, wo nur vereinzclt Funde auftreten. Bei den 
verschiedenartigen kulturellen Einfliissen, die sich im dakischen Silberschmuck auswirken, 
ist es verstăndlich, da13 einige Fundtypen unzutreffend als dakisch angesehen wurden. Dicscs 
gilt einmal fiir die vorwiegend siidlich der Donau verbreitetcn thrakischen Fibeln, die nordlich 
des Stromes bisher nicht gemeinsam mit dakischen Typen geborgen wurden. Aus ditsem 
Grunde wurde auch der Schatz von Epureni und der Einzelfund eincr thrakischen Fi t.iei 
aus Oltenien nicht in die Fundliste aufgenommen 22• Stărker verzahnen sich dakische und 
andere Fundtypen gegen Siidwesten zu. Die silbernen Knotenfibeln aus Jugoslawien ăhneln 
den dakischen, stellen aber einen in den dakischen Silberschătzen nicht belegten Typus 
dar und deswegen wurden die Fibel aus Stol und der Schatzfund aus Kovin nicht beri.ick
sichtigt, da letzterer auch sonst keine dakischen Typen enthălt . Andercs verhălt es sich mit 
den Funden aus Bare und Tekija, in denen sich dakische und romische Elemente vermcngen . 
Sie wurden im Fundverzeichnis mitgezăhlt und in die Tabelle der Fundkombinationen aufge
nommen, aber nur soweit es sich um dakische Typen handelt. Weiters ist darauf hinzu
weisen, daB der gleiche, zwischen zwei Dorfern geborgene Fund unter verschiedcner Bczeich
nung des Fundortes genannt sein kann , wie dieses fiir Bîrca und „Întorsura" vcrmutet 
wurde und auch bei Colţeşti und Vălişoara, bei Crăciunelul de Sus und Făget, sowic bei 
Dema und Sacalasău cler Fall sein konnte. 

Die dakischen Silberfunde umfassen einen klar abgegrenztcn und beschrănkten Formcn
bestand, der seine typologische Unterteilung erleichtert. Es sind <labei Fibeln, Ketten, 
Halsringe, Armringe, Finger-, Ohr- und andere Ringe, Anhănger, Gcfă13c, weiters Gegcn
stănde unbestimmter Verwendung und als eine Sondergruppe figurale Darstcllungen zu unter
scheiden. Einen wichtigen Bestandteil der Silberfunde bilden verschicdcnc Arten von Mi.inzen, 
die mit ihnen gehortet wurden. Silbergiirtel wurden nicht beri.icksichtigt, da sie in daki;;;chcn 
Schatzfunden bisher nicht belegt sind und nur als Einzelfunde vorkommen, wcnn sie auch 
wegen ihres Materials den dakischcn Silbcrfunden zugewiesen werden konnten. Sie bestehen 

21 Vgl. fiir diese M. Macrea-M. Rusu, Dacia, N. S„ 
4, 1960, S. 2(11-224 ; D. Protase, Riturile funerare la daci 
şi daco-romani, Bukarcst, 157 1 ,  S. 7 1 -74 ;  K. Horedt
C. Seraphin, Die priihislorische A nsiedlung au/ dem ll'ie-

lenberg bei Sighişoara-Schă{Jburg, Bonn, 197 1 ,  S. 1 7-20, 
K. Horedt, ActaMN, 8, 197 1 ,  S. 584. 

22 Vgl. dic Hinwcisc im Fundkatalog untcr Epuren i 
u n<l Nr. 92. 
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aus runden und viercckigen Plattengliedcrn, die abwechselnd mit Ringen verbunden sind 2a . 

Ihre Vorbilder sind im keltischen Bereich zu suchen. Wăhrend die Typen der Fibeln, Ketten 
und Anhănger nach Verbreitung, Herkunft und Zeitstellung verschieden sind, lassen bei 
dem Hals- , Arm- und Fingerschmuck die typologischen Unterscheidungen seltener weitere 
Folgerungen zu und sind mehr schematisch. Ober die Verteilung der einzelnen Typen nach 
Stiickzahl und l<undort gibt die Zusammenstellung im Anhang AufschluB, wobei einige 
Fehler unterlaufen sein konnten, da die Angaben liber die Herkunft gewisser Funde schwan
ken und die Beschreibung der nicht abgebildeten Stiicke hăufig ungenau ist. Bei der Einord
nung der einzelnen Typen wurde deswegen manchmal von einer genauen Bestimmung abge
sehen. Die Fundkombinationen bestimmter Typen sind auf der Tabelle I zusammengcstellt. 

A. FIBELN (Abb. 2 - 4) .  

A 1 a - b. Die Knotcnfibeln bilden die zahlreichste und  auch kennzeichnendste Gruppe. 
Im Gegensatz zu Ia sind bei lb die Knopfe groBer und der Biigel oben schildformig verbrci
tert. Typologisch ist demnach I a ălter als I b, doch werden beide auch zusammen getragen 
(Nr. 13, 16, 3��. 35, 56) . Die Knotenfib �ln kommen innerhalb der Karpaten vor und cine 
einzige Ausnahmc siidlich davon bildet ihr Auftreten în Întorsura. Ebenso wie bei den Schild
fibeln aus Cadea im Norden konnte dieser Fall als Anzeichen von Exogamie gedeutet werden. 
::\fit Glicderketten und Stiftanhăngern, nicht aber mit Fuchsschwanzkettcn gehen sic hăufig 
cine regelhafte Fundkombination ein und mit Spătlatenefibcln kommen sic vicrmal und m i t  
Schildfibeln einmal vor. Es liegt ihnen eine Fibelform vom Mittellateneschema mit betontcn 
Bi'tgelknopfen zu Grunde, for die als Ausgangsform auf den Regolytypus verwiesen wurde N .  

Mit diesem hăngen Formen zusammen, die im Drau-Sawegebiet anzutreffen 25 und von denen 
dann die Silberfibeln von Kovin und Stol herzuleiten sind 26• Diese hangcn zwar mit cLm 
dakischen Typ zusammen, besitzen aber einen anders geformten Biigelschild, cine viel breitcre 
Federrolle und sind auch jiinger. Die jugoslawischen und dakischen Silberfibeln mit Ful3-
lmoten sind demnach Parallelerscheinungen, ·aie auf cine iiltere Vorform znriickgchcn .  Die Her
kunft der dakischcn Knotenfibcl ist noch nicht befriedigend geklărt .  ::\fan miiBte for sie 
als Ausgangsform eine keltische :Mittellatcnefibel annehmen, die untcr nordwestbalkanischem 
EinfluB die Knotenbildung verstărkte. Ihr l\Iittellatencschema un<l clic Tatsachc, dal3 sie 
vorwiegend mit griechischen Miinzen (Thasos, Apollonia, Dyrrhachium) , aber nur cinmal 
mit romischen Denaren vergcscllschaftet ist, weiscn darauf hin, dal3 clic Knotcnfibel cine 
Leitform for die Friihgruppc der dakischen Silberfunde bildet und 110ch im 2. Jh . cntstancl,'n 
sein muB. 

23 Einc Giirtclkcttc aus Flntîncle. Krcis Dolj, ist 
abgcbildet bei D .  Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 
Craiova, 1939, S. 2 19, 206 Abb. 255, 1 - 2,  eine zwcite 
wircl im Historischcn :\luseum in Cluj mit unbestimmtem 
Fundort aufbewahrt, I nv. Nr. IO. 1 2 4 - 10. 126. Drei 
mit Punktkreisen verzierte Bruchstiickc aus Medias im 
Kunsthistorischen Museum in Wicn, von denen 'zwei 
in H 1ckcn enden, sind vermutlich ehcr als Teii eines 
Halsrings und nicht als Giirtelhacken anzusprechen. 

2� E. Patek, a.a.O.,  S. 86- 87. Zu den Knotenfibeln 
vgl. auch N. Fettich ActaArchHung, 3 1 ,  195 1 ,  S. 163 -
164 und Octav. Floca, a.a.O. ,  S .  1 -l .  

25 \'gl. z . B . ,  I .  Hunyady, DissPann, 2, 19-!2, 1 8 ,  S. 39 -
4 1 ,  49. Taf. XXIII ,  2. 5 .  

Eine ăhnliche Bronzcfibcl v o m  Mittelateneschcma mit  
langcr Fcderrollc, kurzem Biigel und Kn,tcn au[ cbm 
u mgeschlagenem FuO aus Brandgrăbcrn von ;\Iihovo, 
Slowenien, im Naturhistorischen Muscum, Wien. 

26 Vgl. fiir diese die N'achweise im Fundverzcichnis. 
Ein weitercs Exemplar dieses Typus aus Karaburma, 
Beogracl , bei J. Todoro'\'it· ,  Kclti u jugoistocnoj Evropi, 
Beograd, 1 968, Taf. XXXI ,  6. Die Yorliebc fiir die Aus
bilclung von Biigelniipfen kiinnte noch auf die Watschcr 
Fibcl zuriickgehen. Der Gedanke wurde von M. Rusu, 
J\formintul unei căpetenii celtice de la Ciumeşti, Baia l'lfa.rc, 
1970, S .2 1  geauOcrt, die daraus gczogencn chronologischen 
Folgcrungcn sin<l abcr kaum zutrcffcn<l. 
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Fundort 

1 .  Agîrbiciu 
54. Sacalasău 
39. Oradea 
50. Poşaga 
28. Gura Văii 
35. Moigrad 
16. Cojocna 
33. Mediaş 
57. Şărmăşag 
13 . Ceheţel 
7. Bistriţa 

6 1 .  Sîncrăieni 
32. Marca 
10 . Bucureşti 
15 . Coada Malului 
5. Bălăneşti 

36. Moroda 
56. Sărăcsău 
1 7. Coldău 
27. Ghelinţa 
4 1 .  Orăştioara 
52. Remetea Mare 
55. Săliştea 
14 .  Cerbăl 
63. Someşu-Cald 
1 1 .  Cadea 
66. Şaeş 
53. Rociu 
22. Derna 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• •  

• 

• 
• • 

• 
• 
• • 
• • 
• • 

• 
• 
• 

'Tabelte 1 

Typenkomllloatloneo Io daklscheo Sllbersehitzen 

• • 
• 
• • 
• • 
• • 
• • • 

• 
• 

• • 
• • 
• • 

• 
• 
• 

• 

• • • 
• • • 
• • 
• 
• • • 

• • 

• 

• • 

• 
• 
• 

• 
• • 

• 
• 

• •  
• •  

• 
• 

• 
• • 

• 
• 

• 
• • 

• • 
• 

• 
• 

• •  
• • • 

• 
• • 

• 

Dy . 
Dy.A . 

A. 

T.Dy . 

T. 
Da. 

45 v.d.Z . 

68/67 
T. 16/ 1 5  

44/43 
Dy. 72/54 

4 1 /38 
8 1 /76 

Dy. 78/76 

" 
o. 
o. 
::l .... bll ..... . „ N 

" 
o. 
o. 
E 0 

------------------ --------- 1 ---- 1---- - -- - --- --· - ·  ·--- ---

78. Vedea 
59. Senereuş 
98. Siebenblirgen 
43. Peteni 
67. Şeica Mică 
29. IIetiur 
48. Poiana, Gorj 
4. Bare 

5 1 .  Recaş 
70. Tekija 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • 
• 

• 

• 

• 
• • • 
• • • • 
• 
• • 

• 
• • • 

• 
• • 
• 
• • 
• 

• 

• 

124 / 103 
70/58 
28 v.d.Z . 

8 1  u .Z . 
87 u .Z . 

250 u .Z . 
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A 2 a-c .  Die Spătlatenefibeln bilden mit ihrem Konstruktionsschema eine klar umris
sene Gruppe. Die Unterscheidung von Fibeln mit glattem (a ) ,  mit verziertem (b)  und profilier
tem ( c )  Biigel hat mehr nur formale Bedeutung, wenn auch in dem Biigelknopf der Fibel 
aus Remetea Mare sich ein EinfluB der Knotenfibeln bemerkbar machen konnte. Sie zăhlen 

A fa A 1b A2a  A2b A2c 

A 3 a  A 3b A3c A 3 d  

A 4b A ft e  A 4 d  
Abb. 2. - Fibeltypen der dakischen Silberfunde. 

nicht einmal die Hălfte der Knotenfibeln . Ebenso wie bei diesen liegt ihr Verbreitungsgebiet 
ausschlieBlich innerhalb der Karpaten und reicht nach Osten aber im Gegensatz zu den 
Knotenfibeln bis in das FluBgebiet des o beren Olt. AuBer mit Knotenfibeln verzahnen sich 
die Spătlatenefibeln auch dreimal mit Schildfibeln. Im Gegensatz zu diesen gehen sie aber 
nicht mit Gliederketten, sondem mit Fuchsschwanzketten Kombinationen ein, so daB in 
Verbindung mit ihnen auch Kettenanhănger fehlen 27 • TrachtenmăBig scheinen sie zusammen 
mit Paaren von Knoten- oder Schildfibeln als eine dritte Fibel oder vereinzelt getragen worden 
zu sein (Tabelle III ) . Gegenuber den Knotenfibeln sind sie wegen ihre Spătlateneform nacn 

27 In dem groOen Silberfund von Săliştea (Cioara) 
rnuo aur Grund cţer stift- und si;:hraubenfiirn1igen ;\nhă11ger 

und der Schildfibeln auOer der Fuchs&ch,vanz- quch ei11� 
Glieder�etţe a,11�enommen werqe11, 
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136 K.  HOREDT 1 0  

diesen anzusetzen und zeitlich der Mittelgruppe der dakischen Silberfunde zuzuweisen. Diese 
Einordnung wird auch dadurch gestiitzt, dal3 die bereits zusammen mit romischen Denaren 
gehortet werden. 

A 3 a -d. Bei den Schildfibeln werden Stiicke mit glattem (a) und mit verzierter (b) 
Biigelplatte unterschieden, weiters solche, die einen menschlichen Kopf darstellen ((•) und 
E:chlieBlich als Sonderform, die in Phalerenform ein Brustbild wiedergeben (d) . Sie treten 
zwischen Donau und Karpaten und in Siebenbiirgen bis zu dem FluBlauf der Tîrnava Mare 
und des Mureş auf, weiter nordlich sind sie nur noch in Cadea telegt . Fiir die Varianten 
3 a-b wird, worauf auch ihr Verbreitungsgebiet hinweist, ihre Ableitung aus dem Siiden 
angenommen, woher sie dann durch thrakische Vermittlung in den dakischen Silberschmuck 
eingedrungen wăren 28• Sie kommen innerhalb der Karpaten mit Gliederketten vor, so dal3 
hier eine siidliche Form sich mit einem Merkmal der Nordgruppe vereinigt, wăhrend die 
Variante 3 c - d  von Fuchsschwanzketten beglcitet sind. Die Schildfibeln 3 a-b sind nur 
einmal zusammen mit Knotenfibeln, aber dreimal mit Spătlatenefibeln belegt und gehăren 
wie diese zeitlich der Mittelgruppe an. Die mit ihnen gehorteten l\'liinzen sind griechische und 
romische, oder nur romische Pragungen. Bei der Variante 3 c ist der Schildbiigel mit einem 
Menschenkopf verziert, der sie mit dem Typus 3 d verbindet, dessen Konstruktionsschema 
aber ver�chieden ist und auch als eine Latenefibel mit einem phalerenformigen Aufsatz 
angesprochen werden konnte 29• Die anthropomorph verzierten Fibeln verbinden sich mit 
keiner der iibrigen Fibeltypen. Fiir ihre Zugehărigkeit zur Friihgruppe sprechen aber die Ver
gesellschaftung in zwei von drei Făllen mit griechischen, bzw. mit einer als Anhănger verwen
deten dakischen Miinze, das Fehlen von Denaren und die \'erwendung eines konischen Bechers 
mit gewolbtem Boden. 

_A 4 a -d. Eng mit dcn westlichcn Schtissclfibeln h�ingen <lic in den <lakischen Silber
funden vertretenen Loffelfibeln zusarnmen 30 , die bei einheitlicher Gestaltung des Ful3es 
Varianten mit rahmenformigem (a) , mit durchbrochenem (h) und mit vollem ( <') Nadelhalter 
erkennen lassen . Eine Sondcrform (d) bildet eine Fihel, bei der auf dem Biigel cine Taube 
mit einem davorgestellten N apf angebracht ist 31. Die Loffelfibeln besitzen in den dakischen 
Silberfunden die g!eiche siidliche Verbreitung wie die Schildfibeln . Nur in Vedea komrnen sie 
einmal zusammen mit Schildfibeln vor, wurden mit Fuchsschwanzketten getragen und nur mit 
Romischen nicht aber mit griechischen Miinzen zusammen gefundcn �'.2 •  Auch diese Fundver
bindungen stiitzen die Ansicht, „daO die Schiisselfibeln in dcr Spătlatenezeit verhăltnis
maOig jung sein miiOtcn" 3 3 .  Inncrhalb der <lakischcn Silberarbeiten kennzciclmen sic die 
Spătgruppe. 

2' E. Patck, a.a.O.,  S.87. Einc tlcr Sch i l d f ibel ăhnlichc 
B'�.ttfibcl kommt in  Donja Dolina, Z. l\laric' , Glasnik ,  
Sarajevo, 1 964, Taf. XX, 1 3  in  der  Phase I I I  c ,  etwa 
im 1 . Jh.  \' . d . Z . ,  vor. Eine Zwischcnform ,  wo clic Schiltl
fibel dem �1ittellateneschema angcpaOt wurde, stcllt der 
Orlca - :\Iaglavit-Typus dar, \"I . Zirra, AR,  22, 1 97 1 ,  
S .  54.J, cler aber i n  dcn dakischcn Funtlen nicht vcrtre 
ten ist . 

29 M it den Beziehungcn der bcidcn Typcn zucinamlcr, 
der Deutung dcr anthropomorphen Darstcllungen unei 
ihrcn Verbindungcn zu Phalcren aus Surcea, Bulgarien 
unq SiidruJ31and bcschăftigen sich N. Fettich,  .\c ta..\rch -

lluclapcst ,  a.a.O. , und ll. Popescu , SHll{ ,  a .a .O . , S. 95 -
10-l .  \"gl . auch i\I.  B1rb11lc,;cu, Acta i\1 "<,  8, 1 97 1 ,  S. 97 - 99. 

30 Zusammenfasscnd b �handclt dic Schiissel- und 
Luffelfibcln \V. Krămcr, a.a .O . , S .  1 22 - 124.  

31 Ein gleic'.1es Exemplar in Bronze wurde in Po
iana, H. und E. \-ulpe, Dacia, 3 - 4 ,  1 927 - 1 932 , S.  
327, Abb. 1 07 gefunden. 

32 Eine Ausna'1 m c  l i ldet die durch augustăisc'.1 e 
Denare aus elen Jahr cn 1 6/ 1 5  gleichfalls spăt dati erte 
gold en e Loffelfibel aus d em Sc'.rntzfund von Remetea. 
'.\fare, dcr aher auch noe\ ThasosmUnzen enthielt. 

33 \V .  Krăm er, a .  a .  O„ 1 23.  
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U. I..:ETTE� ( .-\bb. 5, 9, 1 0) 

Gegeniiber den Halsringen bilden die Ketten eine besondere Kategorie des Hals- bzw. 
Brustschmuckes, doch finden sie auch als Fibelketten ader sonstwie (Nr. 33) Verwendung. 
Die friiher geăul3erte Vermutung, sie hătten auch als Giirtelketten gedient ,  findet im Fund
material keine Stiitze. 

B 1. Bei dieser Variante sind die Kettenringe in der Mitte zusammengedriickt und 
die dadurch entstandenen beiden Ringenden werden umgebogen und durch sie das năchste 
Kettenglied gefiihrt 34• Als Anhănger sind an ihnen Stifte befestigt. Ihre Verbreitung be
schrănkt sich mit Ausnahme von Vedea auf das Gebiet innerhalb der Karpaten und hier verbin
den sie sich mit Knotenfibeln und den siidlichen Schildfibeln, wăhrend die im gleichen Raum 
vertretenen Spătlatenefibeln Fuchsschwanzketten bevorzugen. Die Gliederketten bilden im 
N orden zeitlich eine Leitform der friihen und mittleren Gruppe. 

B 2. Bei den Fuchsschwanzketten sind im Gegensatz zu der vorhergehenden Form 
die Kettenglieder viei enger und komplizierter ineinandergefiigt und sehen aus als seien sie 
geflochten :>.5_ Ihr Verbreitungsgebiet liegt zwischen Donau und Tîrnava Mare und Mureş, 
doch erstreckt es sich in Obereinstimmung mit dem Vorkommen der Spătlatenefibeln entlang 
der Ostkarpaten auch weiter nach Norden. Fuchsschwanzketten treten in der Siidgruppe auf, 
wo sie zu anthropomorph verziertcn Fibeln und zu Loffelfibeln getragen werden, aber innerhal b 
der Karpaten auch zu Spătlatenefibeln, wobei sich wieder, wie bei siidlichen Schildfibeln 
und nordlichen Gliederketten, aber in umgekehrter Reihenfolge eine siidliche Kettenform 
mit einem norcllichen Fibeltypus verbindet.  Zeitlich sind sie nicht genauer fixiert. Sie kommen 
in der Friihgruppe mit anthropomorph verzicrten Fibeln, in der mittlercn mit Spătlatenefibeln 
und in der spăten mit Loffelfibeln vor. Fuchsschwanzketten waren im Pontusgebiet und im 
hellenistischen Siiden seit langem gebrăuchlich . Im Westen treten sie n6rdlich der Alpen erst 
in dcr Spătlatenezeit auf und werden dort als siidlicher Import angesprochen 36• 

B 3. Bei einem Exemplar aus Recaş besteht die Silberkette aus Ringen mit u mwickelten 
Endcn. Durch den l{ingtypus, das Material und ihre axtf6rmigen Anhănger ist sie zu den 
dakischen Silberfunden zu rechnen, obwohl sie durch die mit ihr zusammen gefundenen 
)fiinzen erst in das 3. Jh. u.Z. datiert wird. 

Die schraubenf6rmigen Anhănger F 2 treten manchmal, vor allem in Cetăţeni und 
)lediaş, so zahlreich auf, dal3 man annehmen miil3te, sie hătten zu Ketten geh6rt. Da die 
Glieder aber nirgend > rniteinander verbunden gefunden wurden, lăl3t sich ihre Verwendung 
als Kettenglieder nicht nachwcisen. 

C. H.\LSHlNGE (.\bL. 5) 

Sie werden vorwiegend nach der Form ihrcr Ringenden, bzw. ihres Verschlusses klassi
fiziert. 

C 1 a. Offene Halsringe mit verdickten Enden. 

:w I'iir die Technik <ler Kettcn vgl .  \V . KrămPr, m i t  weiteren Literaturhinweiscn. 
a. a.  O„ 1 1 4 .  36 Ebenda. 

3> Vgl. <lazu W. J(răplcr, a.a.O„ l )  4- 1 1 5 ,  1 27, 1 29 
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C 1 b. Offene Halsringe mit Tierkopfenden . 
C 1 c. Offene Halsringe mit Enden in bsenform. 
C 1 d. Offene Halsringe mit manschettenformig aufgesetzten Ringenden. 

ln:O: 
8 1  82 B 3  

~ � �  , �  
C ta C 1 b  C 1c 

� �  ~ 
C 1d C 2 b  

� 
C 3 a  

Abb. 5 .  - Typen der Ketten unei Halsringe aus dakischen Silberfunden. 

C 2 a. Halsringe mit HakenverschluB und einfach umgebogenen Enden. 
C 2 b. Halsringe mit HakenverschluB und knopfartig verdickten Enden. 
C 2 c. Halsringe mit manschettenformig aufgesetztem HakenverschluB. 
C 3 a. Halsringe mit bsenhakenverschluB .  
C 3 b. Halsringe mit manschettenformig aufge:;etztem bsenhakenverschluB. 
C 4.  Halsringe mit bandformigem Reif. 
Die nach formalen Gesichtspunkten vorgenommene Gliederung der Halsringe lă.Bt keine 

weiteren Ruckschlusse zu, da die Typen sich in den einzelnen regionalen und zeitlichen Gruppen 
miteinander vermischen, ohne daB bis j etzt eine Gesetzmă.Bigkeit zu erkennen wă.re. Die 
gleiche Feststellung gilt a uch, wenn man auBerdem noch die Technik, Form uncl den Quer. 
schnitt des Reifes beriicksichtigt. Nur in zwei Fă.llen scheint sich eine gewisse Regelhaftigkeit 
abzuzeichnen. Man chettenfi:irmig aufgesetzte Verschlul3enden kommen nur in der siidlichen 
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Gruppe vor (Nr. 4, 67) 37 und bandformige Halsringe sind nur im Siiden Siebenbi.irgens vertreten 
(Nr. 14 ,  43, 56) . Ein Zusammenhang zwischen den spatlatenezeitlichen sil bernen Halsringen 
und hallstattzeitlichen Bronzereifen la/3t sich nicht vertreten, da sie iiber ein halbes Jahr
tausend voneinander getrennt sind und bei der Herstellung von einfachen Metallreifen sich 
von selbst Kongruenzerscheinungen einstellen, die von einander unabhangig sind. \Vie die 
Analogien zu dem gleichzeitigen iberischen Silberschmuck zdgen, mu/3 man dagegen fi.ir clie 
dakischen und iberischen Halsringe einen gemeinsamen hellenistischen Einflu/3 annehmen, 
da anders die auffallige Ubereinstimrnung zwischen ihnen nicht zu erklaren ware. 

D. ARMRINGE UND - S PIRALEN (Abb. 6) 

Ăhnlich wie bei den Halsreifen wird die Einteilung der Armringe vorwiegend nach dcr 
Form der Reifenenden vorgenommen, doch la/3t sich die typologische Abgrenzung gegeniiber 
kleineren Ringen und ihre Verwendung als Handgelenksringe nicht irnrner genau festlegen. 

D 1 a .  Offene einfache stabformige Ringe mit Tierkopfenden . 

D 1 b. Massive offene Ringe mit stilisierter Tierkopfverzi�rung an den Enden. 

D 1 c. Offene Armringe mit Osenenden. 

D 1 d. Offene Armringe mit knopfartig verdickten Enden und bandformigem Reif. 

D 1 e.  Offener Armring mit trompetenformig verdickten Enden. Die Zugehărigkeit zu 
elen dakischen Silberarbeiten kănnte angezweifelt werden, da der Typus nur bei einem Sied
lungsfuncl auftritt (Nr. 6) . Er wurcle in clas Fundvf'rzeichnis aufgenommen, da er aus einer 
clakischen Burg stammt, aus Silber gearbeitet ist und seine Enden mit palmettenăhnlichen 
Eindriicken verziert sincl, wie sie von den Armspiralen bekannt sind. 

D 2 a. Einfache stabfărmige Armringe, mit iibereinandergelegten, verdickten Enden. 

D 2 b. l\fassive Armringe mit i.ibereinandergelegten Tierkopfenden. Ebenso wie bei elen 
offenen Halsringen wăre es verfehlt den Typus D 2 von den um ein halbes J ahrtausend 
�ilteren hallstattzeitlichen Armringen abzuleiten. 

D 3 a. Armringe mit iibereinanclergelegten, um elen Ring gewickelten Enden, clic es 
ermăglichen die Weite des Ringes zu verstellen 3 8 .  Sie sind allgemein in dcr antiken Wclt 
verbreitet und stehen besonders vom ersten Jahrhundert v. u. Z. bis in dic K aiserzeit hinein 
im Gebrauch 39. Sie kommen eher in cler mittleren und spăten Stufe der Nordgruppe \'Or, 
<loch siml sie zeitlich und răumlich nicht genau abgegrenzt .  

D 3 b. Der Ringtypus unterscheidet sich von dem vorhergehenden durch die Bildung 
von Spiralkopfen an den iibereinandergelegten Enden, bevor sie umwickelt werden. Dieses 
an sich unbedeutende Merkmal scheint sich bestimmter fixieren zu lassen und eher fiir die 
s păte Si.idgrupp· kennzeichnend zu sein. 

37 Dcrartige Ringenden besitzcn im Pontusgebict cine 
Lmgc Tradition u ml konncn nicht unmittelbar fiir zeitlichc 
Fixierungcn hcrangczogen werden, vgl. z .B.  den Reif 
a us Solocha vom I3eginn des -L  Jhs. mit auf dic Enden 
aufgesctztcn Tierkopfrnanschetten, N . A. Okaino, Archeo
logia S S SR, D l - 27, Moskau, 1 970, Taf. XXXV I I I ,  
)ir. 476. Bei diesem wird auch zwischen einern breiten 
glattcn Stab gcpcrlter Draht vcrwcndet , cin Vcrfahrcn , 
clas dann z .B.  auch in Colţeşti verwcndct wircl , N. Fettich, 
a .a.O„ S. 1 5 1  Abb. 19, Taf. 22, I .  

3 8  Z u letzt faOte \V .  Kramcr, a.a.O„ S.  1 1 5 - 1 1 6 dcn 
Forschungsstand iiber diese Ringform zusammen und 
wies dabci auf ihr Vorkornmen in den iberischen Silbcr
schatzen hin. 

39 Zur Zeitstellung ygJ. auch die Funde von J ezerine. 
Z .  :\[arie, Glasnik, Sarajevo, 23, 1 968, Taf. \'I,  3 1 ; X I I I , 
1 8 ; X X ,  6 ;  XXVI, 49, 53 ; X X I  17 ,  43,  44 ; X XI I I ,  25 
wo sic abcr der Phase Vb und VI Zllg"l"Wiesen wcrclcn 
und noch mit kriiftig profiliertcn Fibeln mul dcin Arm
ring Typus D 3 b gqn�insam Yorkommcn . 
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D 4 .  Die Ringenden bilden eine Schleife und der Reif besteht aus zwei Stăben oder, 
wenn noch ein dritter oder eine Mittelplatte eingefiigt wird, aus drei Reihen. Die For.m ist 
wenig gebrăuchlich . 

=- III > :::::i C: < '"" :::: ™ �  � � 
Df a Df  b Dtc 

�� �u# � \ .: 
i 

Df d D t e  D2 a 
(�=== 

� - � 
D2b 0 3 a  fJ3b 

� ©@ ;:;:� 
Dit D 5a DSb 

Abb. 6. - Typen der Armringe und -spiralen aus dakischen Silberfundcn. 

D � a . Einfache Armspiralen aus Silberdraht, die am Unterarm getragen werden und 
keine besonders geformten Enden besitzen. 

D 5 b. Armspiralen mit einfachen Tierkopfenden, die vermutlich am Unterarm getragen 
wurden. 

D 5 c .  Eines der hăufigsten und kennzeichnendsten dakischen Schmuckstiicke sind 
hohe Armspiralen, mit verbreiterten, meistens palmettenverzierten Enden, die in Tierkopfe 
auslaufen. Ihre Hohe und der betrăchtliche Durchmesser legen die Annahme nahe, daB sie 
liber den Oberarm gezogen wurden. Sie werden einzeln getragen und nur in Bruchstiicken 
lassen sich nach der Dahl und Verzierung der Spiralenden mehr als ein Exemplar nachweisen 
(Nr, 43, 53, 94) . Sie sind im gesarnten Verbreitungsgebiet der dakischeri Silberfonde wahrend 
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ihrer ganzen Zcitdauer belegt . Der Typus geht auf griechische Vorbilder zuriick und IaBt sich 
bei den Skythen 40, wahrend der Latenezeit bei den Illyriern auf der Balkanhalbinsel 41 und 
noch im I. Jh. u .Z.  bei den Sarmaten nachweisen 42• 

E.  IUNGE (Ahb. 7) 

In dieser Gruppe werden Ringc zusammengefaBt, die als Finger-und Ohrringe dienen 
konnten oder einen anderen Zweck erfiillten. 

E 1 .  Fingerringe mit offenen Enden. 
E 2 a. Ringe mit iibereinandergelegten, um den Ring gewickelten Enden . Sie werden 

verschieden verwendet und komrnen auch zusarnrnen mit Ketten und Anhangern vor. Typo
logisch entsprechen sie den Armringen D 3 a, sind aber betrachtlich kleiner. 

E 2 b. Ringe in der gleichen Ausfiihrung, die aber noch Spiralwindungen bilden, bevor 
die iibereinandergelegten Enden umwickelt werden. Abgesehen von ihrer geringen GrăBe sind 
sie wie die Armringe D 3 b gebildet .  

E 3. Massive geschlossene Fingerringe. 
E 4 a. Drahtformigc Fingerspiralen . 

E 4 b. Fingerspiralen, die an den Enden oder in der Mitte verbreitert und verziert sind. 

Der Typus E 5 diirfte vorwiegend als Ohr- bzw. Lockenring gedient haben. 

E 5 a. Offene Ringe, die an einem oder an beiden Enden verbreitert sind. 

E 5 b. Offene Ringe, die tordiert und an einem Eride verbrcitert sind und eine tier-
kopfartige Platte bilden . 

E 5 c. Offene Ringe, die an einem Ende eine Ose bilden . 

E 5 d. Ringe mit iibereinandergelegten Enden. 
Ohrringe kornmen nur in der rnittleren und spaten Siidgruppe vor. 

F. ANHĂNGER (Abb. 7, 9 ,  10) 

Sie sind vorwiegend als Zierglieder an Ketten befestigt und ermoglichen trotz ihrer 
einfachen Form einige aufschlul3reiche Feststellungen. 

F 1 a. Stiftfărmige Anhanger, bei denen das um den Stift gewundene Ende cine Schlaufe 
bildet. Sie hangen meistens an einem Ring in der Mitte von Gliederketten und kommen in 
rinem (Nr. 14, 35, 57, 78) , in drei (Nr. 16, 28, 39, 55, 63) und einmal in neun (Nr. 63) 
Exemplaren vor 43 . Die Wahl dcr Zahlen 1 ,3 und 9 diirfte absichtlich und von magischen 
Erwagungen bedingt sein. Ihre Verbindung mit Glieder-und ihr Fehlen bei Fuchsschwanzketten 
zeigt auch ihre Verbreitung und Zeitstellung an. Sie kommen zusammen mit Knoten- und 
Schildfibeln an Gliederketten in der � ordgruppe vor und sind fiir die friihe und mittlere 
Stufe kennzeichnend. 

40 Z.B. i m  um·criiffcntlichen G.1ltlfund von Băiccn i ,  
Krcis, Iaş i ,  ,·crmutlich vom Endc des 6. otler Beginn 
cles 5. J hs. c .d .Z.  Tresors de l'art ancien en Roumanie, 
Par is, 25 mai- I sept. 1970 (Ausstellungskatalog) , Nr. 1 4 1 .  

41 C .  Truhelk:i, \11/issenschaftliche �Iitteilungen aus 
IJosnien und Herzegowina, 12, 1 9 12,  S .20 - 2 1 ,  20 Ahb. 
H - 9, wo sic paarweisc auftrcten .  

42  ln Novoccrskask, L. K. Galanina - I .  P. Sasezkaia, 

Skifc, Leningra'.I , 1 970, untl im 55. Kurgan von Kalinovski ,  
\Volgogratl, L' art rus se des scythes a. nas jours, tresors des 
musees sovietiques, Okt. 1 967 - Jan. 1 969 (Ausstellungs
katalog) . Paris, 1 967, Nr. 107 .  

43 I n  Săliştea (Nr. 5 5 )  s ind auOcr tlrei lăngeren auch 
noch zwci kiirzcrc Stiftanhănger vertreten, L. �lărghitan, 
SC ! \", 2 1 ,  1 969, 3,  S. 323, ,\bb. 7. 
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F 1 b .  I n  einem Exemplar i n  Poiana, Gorj ist ein dem vorhergehenden nahestehender 
Typus in der Siidgruppe vorhanden, der aber plattenformig verbreitert ist und den Punkt
kreise zieren. 

ED o 
[ 1  [ 2 a  

I fi 
[ '-t a  [ 'tb 

Q o 
E 5 c  E 5 d  

0 
0 

F2 FJ o 

o 
[ 2 6  

o 
[ S a  

F 1o 

0 
0 0 "  

0 0 0 0 
o 0 0 <> 

0 0 G G 
0 0 0 

F3 b 

0 

g 
[ 3  

o 
[ 5b 

F 1b Ftc  

Abb. 7 .  - 'Iypen cler Ringe unei r\nhănger aus dakischen _ Silberfunden. 

F 1 c.  Gleichfalls nur von einem Fundort, aus Mediaş, sind lăngliche schmale Plăttchen 
bekannt ,  die an ihrem oberen Ende osenformig eingerollt sind. 

F 2.  Schraubenformig gedrehte Anhănger mit bsen an beiden Enden. Ein Exemplar 
hăngt in Şaeş an einem Ohrring. Sie kommen in den Schatzfunden in 1 ,  4, 6, 7, 16 und 
23 Exemplaren vor, so daf3 ihre Verwendung als Anhănger fraglich erscheint . Ihre Funktion 
ist ungeklărt. Dienten sie als Kettenglieder, so muf3ten sie mit Făden zusammengehalten wor·
den sein 44. 

44 Die Glieder wurden als Anhănger eingestuft, da 
ein Stiick in Şaeş an einem Ohrring hiag. In dem kiirzlich 
ver6ffentlichten Schatzfund aus Clipiceşt i ,  I. M itrea, 
SO\', 23, 1 972, S. 642, 643 Abb. 3 diencn solche Exem
plare abcr als Kettcnglieder. Aus Eisen kommcn sie i n  

cler gleichen Verwendu·ng i n  Kupinovo unei Sur c i n  vo r 
N. Majnaric - Pandzic, Keltsko - Latenska kultura u 
Slavonij i i Srij emu, Vinkovcki,  1970, Taf. 1 0 ,  9 unei 45, 3. 
Man wirel elen Typus F 2 demnach als B 4 ele n Kettcn 
zuweisen miissen. 
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F 3 a .  Axtformige Anhănger sind seltener und werden an H.ingen und Ketten getragen. 
Sie treten siidlich der Karpaten auf und sind dreimal in das I. Jh . u .Z .  und spăter miinz
datiert (Nr. 4, 48 , 5 1 ) .  In Siebenbiirgen kommen sie nur im Hort von Şaeş vor, der auch 
durch seine Ohrringe ein siidliches Merkmal aufweist. 

F 3 b .  ln einem ăhnlichen Vcrhăltnis wie F 1 b zu F 1 a stehen auch dreieckig-plat
tenformige Anhănger zu dem vorhergehenden Typus F 3 a. Sie sind nur in zwei Fundorten 
belegt. Das Vorkommen în Bistriţa entspricht dem Ausgreifen der Fuchsschwanzketten zusam
men mit den Spătlatcnefibeln entlang der Ostkarpaten nach N orden. Ăhnliche Formen kom
men hăufig in Bosnien und der Herzegowina vor 45• 

F 4. In ihrer Gestalt ăhneln rhombische Anhănger mit einem Querstab den Schildfibeln, 
<loch ist ihre Verwendung nicht geklărt . Sie konnten vielleicht eher als Schliel3en an Kleidern 
gedient haben, <loch spricht gegen cine solche Bestimmung ihre dunne, zerbrechliche Platten
form mit einem einzigen zarten Ohr. 

G. GrTASSE (Abb. 8) 

Die dakischen Silberfunde enthalten vorwiegend Schmuckstiicke, wie aus den bisher 
beschriebenen Typen crsichtlich ist . In betrăchtlicher Anzahl ist an sieben Fundorten (Nr. 10, 
32, 55, 6 I, 65, 78, 92) Silbergeschirr vorhanden. 

G 1 .  Einfaches doppelkonisches Gcfăl3, <las nur in cinem Exemplar aus Vedea bekannt ist . 

G 2. Glcichfalls nur an einem Fundort, in Sîncrăieni, sind halbkugelformige, mit paar
we1sen Horizontallinien verzierte Becher vertreten . 

G 3 a .  Hăufiger sind glatte Becher mit gewolbtem Boden, die im dakischen Fundgebiet 
an fiinf Fundorten in acht Exemplaren vorkommen. 

G 3 b. Becher von ăhnlicher Form wie die vorhergehenden, aber mit profiliertem und 
verziertcm Rand 46 • 

Zusammenfa13end handelt iiber die Typen G 2 und G 3 mit einer anschaulichen Verbreitungs
kartc K .  Raddatz im Ansch!u13 an die iberischen Schatzfunde, in denen sie insgesamt mit 
27 Stiicken vertrcten sind 47 • Ihnen stehen in Dazien 1 2  Exemplare gegeniiber. Sie veran
schanlichen vielleicht am iiberzeugendsten die Reichweite des hellenistischen Kultureinflusscs, 
dcr clic gemcinsame Grundlage bildet, auf der sich auch die Beziehungcn zwischen den daki
schen und iberischen Schatzfunden crklăren lassen . Die Becher werden mit eincm Spielraum 
Yon etwa einem Jahrzehnt nach oben und unten în der Hauptsache in das erste Viertel des 
1 .  J hs. v .d .Z.  datiert und dieser Ansatz entspricht auch der Daticrung, die fiir die Stlicke 
aus Dazien erschlossen werden kann. Sie gehoren hier zur Friihgruppe, da sie zweimal mit 
griechischen Miinzen zusammen gcfunden wurden . 

G 4. Kantharosăhnliche Fu13gefăl3e, die nach Form der Henkel und der Verzierung in 
wcitere Untergruppen geteilt werden konnten. Sie sind in der Nordgruppe an zwei Fundorten, 
in Sîncrăieni und Surcea belegt und ordnen sich durch das iberische Silbergefăl3 aus Santi-

45 D.  Popescu, Dacia, 1 1 - 1 2, 19-!5 - 1 947, S. 59. 
46 Einc Nachbildung in dieser Form in Ton stellt 

anscheinend ein Gefăl3 aus Geoagiu dar, I. H. Crişan, 
Ceramica geti-dacicâ, Bukarcst, 1 969, S. 3 13, und Taf. 65 , 2. 

47 K. Raddatz, a.a.O„ S. 86-89. Vgl. fcrner IC Par-
lasca .  JD.\ I ,  70, 1955 ,  S. 1 92 ff. H. Ku lhmn nn, jahrb11ch 

di•s Ră111 isch-germanischen Zentralmuscums, Mainz, 5 .  1 958, 
S .  1 I G - 1 1 7 u nd fur Rumanien D. Popescu, Dacia, N . S .  2, 
1 958, S. 184 - 187, fiir Bulgarien Izvestiia-Institut, 12,  
1 938, S. 442 - 443, fiir das Pontusgebiet V. V .  Kropotkin,  
Archeolog_iia, D l - 27, I\Ioskau, 1 970, S .  85. Nr. 718 . . 
Taf. XLV, 3. 
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steban del Puerto 48 mit dem in derselben Weise verzierten FuB in die gleichen Zusammen
hange ein wie die Typen G 2 und G 3. 

G 5. Der Verwahrfund aus Săliştea enthalt einen rohrenahnlichen Gegenstand, der wegen 

G 1  G 2  

G3t G4 

H 1  H2 

H'-t 1 1  

G 3 a  

� � 
G5 

H 3  

12 
Abb. 8.  - Gefăl3e, figurale Darstellungen und Gegenstănde unbestimmter Verwendung aus 

dakischen Silberfunden. 

der Nietlocher, die er am Rande tragt, an einer GefaBwand befestigt gewesen sein konnte. 
In diesem Fall hatte er als halboffene AusguBrohre gedient .  Er wird allerdings auch als GefaB
henkel (L .  Mărghitan) oder als Helmaufsatz (Fl . Medeleţ) gedeutet .  

4 8  K. Raddatz, a . a .O . ,  Taf. LX, l a - b. Zwei ăhnliche, 
als Skyplrni bezeichnele Trinkgefăl3e aus dem Artiuchow
schen Kurgan von cler Tamanhalbinsel, die aber einen 
niedrigeren Ful3 als in S!ncrăieni besitzen, H. Kiithmann, 

a . a .O . ,  S.  106- 1 07 und Taf. V I ,  1 - 2,  werden um 1 00 
v.d .Z.  datiert und bieten damit auch Hir dic Zeitstellung 
des Schatzfundes von Sîncrăicni einen weiteren chrono
logischen Anhaltspunkt. 
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H. FIGURALE DARSTELLUNGEN (Abb. 8) 

H 1 .  GepreJ3ter Beschlag eines Tierkopfes aus Vedea, der als Pferdekopf angesprochen 
wird. 

H 2. Menschenkopfe auf der Biigelplatte von Schildfibeln 19. 

H. 3. Silberblech mit der Darstellung von zwei Figuren aus dem Schatzfund von Săliştea. 
Seit auf die Beziehungen dieser Platte zum Gundestrupkessel hingewiesen wurde 50, ist ihre 
Bedeutung immer wieder erortert worden. Sie stellt innerhalb der dakischen Silberfunde ein 
Unikat dar. 

H 4. Phaleren mit verschiedenen Darstellungen, die în Surcea gesondert oder în Bucu
reşti, auf Fibeln befestigt vorkommen. Ihre năchsten Analogien besitzen sie în dem bulgarischen 
Fund von Galic 51 wo fiir die Brustbilder aus Bucureşti und die Reiterfigur aus Surcea Ent
sprechungen vorliegen und sogar fiir die Verzierung am Ful3stănder der Gefăl3e aus Sîncrăieni 
und Surcea sich Beziehungen feststellen lassen. Man sollte fiir die im dakischen Fundzusam
menhang vorkommenden Phaleren eher diese siidlichen thrakischen Funde în Betracht ziehen, 
als entferntere dakisch - sarmatische Beziehungen annehmen 52, obwohl zweifellos sich auch 
die siidrussischen Phaleren în die gr6l3eren Zusammenhănge dieser Gruppe einfiigen. 

Bildliche Darstellungen sind, abgesehen von schematisierten Tierkopfen, în den dakischen 
Silberfunden selten, wobei sich noch die Frage ergibt, ob die anthropomorph verzierten Fibeln 
und die Phaleren nicht anderswo gearbeitet wurden. Bei Erwăgungen, iiber die Herkunft der 
kulturellen Einfliisse, die sich în den dakischen Silberfunden auswirken, soll kurz auch die 
Frage der Werkstătten erortert werden. Die Seltenheit von Bilddenkmălern ist nicht nur eine 
Eigenheit der Silberschătze, sondern der dakischen Kultur iiberhaupt 53 , wofiir eine befriedigende 
Erklărung nicht aussteht. Eine zutreffende Deutung dieser Erscheinung konnte vielleicht ein 
Vergleich mit den Germancn bieten , wo trotz eines Jahrhunderts wăhrenden Kontaktes mit 
Rom erst im 3. Jh. u.Z. zu einem bestimmten Zeitpunkt eigene Bilder und Schrift în Anwen
dung kamen 54• Eine gleiche organische Entwicklung scheint durch die Vernichtung des 
dakischen Reiches und scine Umwandlung in cine romische Provinz gewaltsam unterbrochen 
und verhindert worden zu sein. 

J. GEGE:NSTĂNDE CXBESTll\L\ITER VERWENDl'NG (AbL. 8) 

lhre Zahl ist gering. Es handelt sich um clrei Knopfe aus Săliştea, die durch je drei 
N ieten auf einer Unterlage befestigt waren und die în der Mitte eine Offnung mit gezacktem 
Rand besitzen. Ein weiterer Gegenstand ist eine einfache Klammer aus dem Fund von 
Poiana, Gorj . 

49 Vgl . dazu u .a. D. Popescu. SRIR, a.a.O„ S. 95. 
N. Fettich, a.a.O„ S. 1 47 .  

50  E.  Petersen, AE, 13 ,  1893, S. 199 - 202. Vgl. auch 
F. Drexel, J DAI, 30, 19 15, S. 8 - 9 ; K. Horcdt, Jahrbuch 
des Romisch-germanischcn Zentralmuseums, Mainz, 14 ,  
1 967, S.  1 35 - 136. 

51 lzvestiia-Institut, 7, 19 19- 1920, S.  147- 148 ; 
N. Fettich, a.a.O„ S. 135 ff. Abb. 5 - 12. 

J O  - c. 3030 

52 J .  Ha.rmatta, ActaArch Budap�st, 2, 1952, 354 ff. ; 
N. Fettich, a.a.O„ da.gegen D. Popescu, SRIR. a.a.O„ 
S. 95 - 98 ; Ders. Dacia N .S„  2, 1958, S.  197 -206. 

53 Vgl .  V. Pârvan, a.a.O„ 620 - 624 ; l\I. Bărbukscu, 
ActaMN, 8, 197 1 ,  S. 95 - 99. 

u J. Werner, Das Aufkommen von Bild und Schrift 
în Nordeuropa, Miinchen, 1966. 
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f 78/76 

NT/197 I 12 68/61 

11211.J8 · I 39 1 70/58 196/133 I l?O I TZ/54 
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1s611so I 1;9( 44/43 

2111t91 1 · ,. 
eca 400 43 
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K. M DNZEN (Tabellc I I) 

A bgesehen von Schmuck, Gcschirr und Phaleren sind _Silbermi.lnzen ein hăufiger Bestand
teil bei etwa der Hălfte der dakischen Silberschătze. Dabei ist zu beriicksichtigen, dal3 nur 
selten die genaue Zahl der gehorteten Miinzen bekannt ist und diese zuvcrlăssig bestimmt wur
den, da in den meisten Făllen nur ein Teil des Gesamtbestandes von den Findern eingeliefert 
oder zugănglich gemacht wurde. Dieser Umstand beeintrăchtigt die Giiltigkeit der aus den 
Miinzen gczogencn Folgerungen . Einen Dberblick des vorhandenen Materials gibt der in Ta
belle I I  zusammengestellte Miinzspiegel der dakischen Silberfunde 55• Sie enthalten eine 
cinzige dakische Miinze und griechische Prăgungen aus Thasos, Apollonia und Dyrrhachium, 
Am haufigsten sind Denarc der Republik und viel scltener dann die der Kaiserzeit .  Von der 
Gesamtzahl der gehorteten Miinzen betragen die Denare 79,3 v.H. Im Miinzumlauf in Dazien 
sind die ăltesten die dakischen Miinzen, es folgen die aus Thasos, etwas j iinger sind die Pră
gungen aus Apollonia und Dyrrhachium, die in der ersten Hălfte des 1 .  Jhs. v.d.Z. dann von 
republikanischen Denaren abgelost werden 56. Diese im GroBen zutreffende Zeitfolge besitzt 
aber nur relative Giiltigkeit da Dyrrhachiummiinzen in einem Hort vertreten sind, dessen 
republikanische Denare bis 72-54 reichcn (N.  63) , Prăgungen von Thasos aber noch mit 
Denaren vorkommen, deren Schlu13miinze aus dem Jahre 16- 1 5  stammt (Nr. 7) 57. Etwa 
die Hălfte der Schatzfunde, in denen Miinzen gehortet wurden, enthalten republikanische Dena1e, 
die bis an das Endc des 1 .  Jhs v.d.Z.  reichen. 

Die dakischen Silberfunde weisen einen wenig differenzierten Formcnschatz auf und 
Untcrschicde ăul3ern sich mehr in Einzelheiten von untergeordneter Bedeutung. Bei aller 
Einheitlich keit ,  die im Vcrbreitungsgebiet und der Verwcndung bestimmter Schmucktypcn 
zum Ausdruck kommt, konnten bei der Erortenmg des Typcnbestandes einc Reihe von Fest
stellungen iiber seine răumliche Vertcilung und zeitliche Aufeinanderfolge gemacht werden, 
die im folgcnden zusammengefal3t werden soli. 

I nnerhalb des gcschlossenen V crbreitungsgebictes zeichnen sich zwei Zonen ah, cine 
Nord- und eine Siidgruppc, von dcncn die eine innerhalb des Karpatenbogens liegt U'.1d die 
andere von der Donau "Liber clic Karpaten bis in das Flu/3gebiet der Tîrnava und de :; Mureş 
reicht. Im siidlichen Teii Siebcnbiirgcns iiberschneiden sich die beiden Kreisc und dieser 
Umstand erkliirt, dal3 hier die stărkste Fundhăufung zu verzeichnen ist . Am besten veran
schaulichen cliesc Grup picrung dic Fibcln und einige, mit ihnen in regelhafter Fundkombi
nation vorkommenden Formen (Abb. 3, 4, 9, 10).  

Fiir die Nordgruppc sind Knotenfibeln des '.\Iittellatencschemas und Spătlatenefibcln 
kcnnzeichnend. Mit elen Knotenfibeln verbinden sich Gliederketten und stift- und schrauben
formige Anhănger, wăhrend clic Spătlatenefibeln mit Fuchsschwanzketten der Siidgruppe 
vorkommen, die damit die sonst festgelegten Trennungslinien der beiden Gruppen iiberschreiten 
und cntlang der Ostkarpatcn bis in elen Norden Siebenbiirgens vordringen. 

55 Die Ziffcrn in elen schwarz umrandctcn Vierccken 
dl'r Tabcllc I I  geben die Zahl cler bckannt gcwordcnen 
Miinzcn an. Tn dcm Fund von Senercuş (Nr. 59) wurden 
kcine Mtinzcn gcfun<lcn, vgl. C. Gooss, Korrespondenzblatt 
des Vercins fiir siebenbiirgischc Lan<lcskundc, 1 ,  1878, 
S. 85. III . Roska, Rrpertorium, a.a.O„ S.  27 1 ,  Nr. 196 
zăhlt irrtiimlich <lic in Moroda (Nr. 36) gcfundenen 
Miinzcn, vgl. R. Romer, AK, 6, 1866, S. 175 auch bei 
Scncreus auf .  

56 Vgl .  <lazu die zusammenfassendcn Darstcllungen 

von n. Mitre?., EDR, 10, 1 945, S. 64 ff. und von I. Wink
lcr in StCStCluj, 6, 1 955, 1 - 2, S .  28 ff. 1 - 2, S. 28 ff. 

57 Fiir die Anfangs- und Enddatcn der rcpublika.nischen 
Denare in den Miinzfun<len werden nach T. Robert 
S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, 
New York, 1952, Bd. 2, S. 429 - 461 „nionetales" ,  die von 
H. A. Grucher, Coins of the Roman Republic in thc British 
Museum, London, 19 10, und von E. A. Sy<lenham, The 
Coinage of thc Roman Republic, London, 1 952 vorge
schlarenen Zahlcn angefiihrt. 
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In der Siidgruppe sind die Leitformen Schildfibeln und die mit ihnen zusammenhăngendc, 
anthropomorph verziertc Variante, weitercs Loffelfibeln . Ihnen entsprcchen Fuchsschwanzketten 
und axtformige und rhombische Anhănger. Nur in der Siidgruppe sind weiters Armrin_se 
mit Spiralwindungen vor den umwickelten Endcn , und die Verwendung von Ohrringen belegt. 

Nordlich der Karpaten kommen besonders hăufig in Sighişoara und Şaeş Typen der 
Siidgruppe vor, wie Schild- und Loffelfibcln, axtformige und rhombische Anhiinger und Ohr
ringe. Die gleiche siidliche Orientierung iiul3ert sich in demselben Raum in cler Verbreitung 
der delischen Becher, die in Siebcnbiirgcn nur hier ':ertretcn sincl (Sighişoara, Tigmandru, 
Kreis Mureş) 58• 

Es wăre zu iiberpriifen, oh bei einer verfeinerten Analyse sich nicht auch fiir andere 
Kategorien des spătlatenezeitlichen dakischen Fundmaterials glciche odcr �ihnliche Verbrei
tungsgebiete abgrenzen lassen. Die thrakischen, siidlichen Stangentrenscn z .B.  reichen glcich
falls nur bis zu einer Linie, die in Siebenbiirgen mit dcr Siidgr!-Jppe dcr dakischen Silber
funde iibereinstimmt 59. Es wăre iibertrieben, aus der V erbreitung einigcr dakischen Schmuck
formen und der Reichweite bestimmter kulturellcr Einfliissc umfasscnde ethnische uncl hi
storische Folgerungen zu ziehen. Kultur-, Volks- und Sprachgrenzen brauchen sich nicht zu 
decken, aber man wird doch erwăgen miissen, oh fiir die vielerorterte Frage nach der Iden
tităt oder eines Unterschiedes zwischen Geten und Dakern im Rahmen einer grofleren stam
mesmafligen Einheit 00 nicht auch die Typenkarten der dakischen Silberfunde heranzuziehen 
sind. Das dakische Burgengebiet in Siidsiebenbiirgen licgt in cler Ubcrschneidungszone beider 
Gruppen, alsa auch im Bereich der Siidgruppe. 

Die Bestimmung der vorhandenen Typen und Fundkombinationen ermoglicht auch ihre 
zeitliche Aufei�anderfolge festzulegcn . DiJ.bei ist allerdings zu beriicksichtigen, da3 die Uber
schneidung von zwei Verbreitungsgebieten , von denen jedes kennzeichnende Typen fiihrt , 
die chronologischen Riickschliisse beeinflussen kann. \Vie auch bei der Abgrenzung der 
Siid- und der Nordgruppe bieten wieder die Fibeln die zuverlă3igstc Hilfe bei der zeitlichcn 
Aufgliederung des Materials. Die Knotenfibeln, die cin Mittellateneschema aufweisen, sind 
an den Beginn der Reihe zu setzen . Sie verbinden sich mit den daranffolgenden Spatlatene
fibeln und elen Abschlu3 bilden die Loffelfibeln. Diese an sich bekannte Rcihenfolge wird 
auch durch die Fundkombinationen der dakischcn Silberschătze bestătigt. Die Schildfibeln 
kommen zusammen mit Spătlatenefibeln \'or, nur je einrnal anl3crdem mit Knoten- und Loffel
fibcln, und sind demnach, wie auch dcr l\Hinzspiegcl zeigt , zwischen Spătlatene- uncl 
LMfelfibcln einzuordnen. Die Fibelfolgc und ihre Funclkombinationen mit Kcttcn, Anhangcrn 
und Silbergefă Ben bilden das Geriist fiir die zeitliche Bestimmung cler Silberfuncle, an clas 
auch cler restliche Typenbcstand angeschlosscn werden kann. 

Dic l\liinzen bieten eine weitere Stii tze fiir die Daticrung der Funde, da sie regcl
lw.fte Kombinationen mit der Fibelreihe eingehen. Dabei ist aber wenigcr clic Priigezeit der 
Miinze:n bestimmend, da auch Thasosmiinzen noch zusammen mit augustăischen Denaren 
gehortct wurdtn. Eine einseitige Datierung der Schatzfunde ausschlie31ich nach dem l\liinz
datum wiirde iiberhaupt keinen regelhaften Zusammenhang mit den Typenreihen erkennen 
fo.ssen . Fur die Fundkornbinationen scheint vielmehr die Miinzart von gr6Berer Bedeutung 
zu scin. Gesondert kommen griechische Miinzen mit eincr Ausnahme nur mit Knotenfibeln 

ăS I. C:tsan-Franga in A rhMold, 5 ,  1967, S. 18 untl 32, Abb. 14 .  K. Horetlt - C:. Scraphin, Die prăh istorische 
A nsicdlung auf dem Wictenberg bei Sigh işoara - Schiifi
burg, Bonn,  197 1 ,  S. 2 1 ,  64 Abb. 47. 

59 IC Horctlt - C. Scraphin, a.a.O. , S .  22. 

69 C.Daicoviciu, IstRom„ I ,  Bukarest, 1 960, a.a.O„ 
S. 257 - 259 ; Ders., in Dacia N.S„ 5,  1961.  S .  1 63 - 184 ;  
I .  H. Crişan in  Acta,1N, 5 ,  1 968, S.  5 - 32 ;  R. Vulpe in  
S tcomPiteşti, 5 ,  1 968, S. 33 - 55 .  
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Abb. 9 . - Ycrbreitung ciniger Schmucktypen aus dakischen Silberfunden . 
1 ,  Gliedcrkctten ; 2, Fuchsschwanzkettcn ; 3, Stiftfiirmige Anhăngcr ; 
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4, Schraubenfiirmigc Anhănger ; 5, Axtfiirmige Anhiingcr ; 6, Rhombische 
A nhănger ; 7.  Ohrringe ;. 8, Armringc mit umwickeh.cn Endcn und Spiralkiipfen. ...... 
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vor. Sic vermischen sich aber noch mit romischen Miinzen, deren Auftretcn eine neue Etappc 
anzeigt. Die Denare hăngen mit Spătlatene- und Schildfibeln zusammen und einen dritten 
Abschnitt zeigen die Loffelfibeln an, die mit romischen, aber nicht mehr mit griechischen 
M i1nzen auftreten . 

Eine Zusammenstellung der Fundkombinationen gibt die Tabelle I, aus d�r Einzelheiten 
ersichtlich sind 61. Da die Spătlatenefibeln zeitlich eine Ubergangsfon.n bild�n und sich sowohl 
mit Knoten-, als auch mit Schildfibeln verbinden las..;en, zeigen sie keine gesonderte Zeitgruppe 
an und verteilen sich auf die friihe und mittlere Stufe .  Die anthropomorph verzierten Schild
fiţ>eln besitzen keinen Fundzusammenhang mit den anderen Fibeltypen, d::>eh ordnen sich ihre 
Miinzen und ein Silberbecher in die Friihgruppe ein. 

Es ergeben sich somit drei Zeitgruppen, deren Inhalt folgendermaf3en gekennzeichnet 
werden kann : 

Fri1he Gruppe : Knotenfibeln mit Gliederkctten und stift- und schraubenformigen 
Anhăngern, anthropomorph verzierte Fibeln, Spătlatenefibeln mit Fuchsschwanzketten, 
Silberbecher, griechische Miinzen . 

. 

Mittlere Gruppe : Spatlatenefibeln ·mit Fuchsschwanzketten, Schildfibeln mit Glieder
kctten und stift- und schraubenformigen Anhăngern, griechische und r

.
omische Miinzen. 

Spate Gruppe : Loffelfibeln, Fuchsschwanzketten, romische Miinzen. 

Die Silberfunde beginnen erst nachdem die dakischen Miinzen aussetzen, da in dcn: 
Schatzfunden diese nicht mehr gehortet werden und die einzige dakische Miinze aus Coada 
Malului nur mehr als Anhănger getragen wurde. Die Silberarbeiten di1rften friihestens mit 
dem Umlauf der Thasosprăgungen in der zweiten Hălfte des 2. Jhs. v.d.Z. einsetzen. Da in 
der Fri.ihgruppe bereits Spătlatenefibeln vorkommen und die Silberbecher in das erste Viertel 
des 1 .  Jhs. datiert werden, konnte die friihe Stufe etwa von 125-75 v.d.Z. dauern. Die 
mittlere Gruppe liegt im 1 .  Jh. v.d.Z.  und di.irfte etwa weitere 50 Jahre, von 75 -25 v.d .Z . ,  
umfassen. Entsprechend den Loffelfibeln wăre dann die Siidgruppe etwa von 25 v.d .Z .  -
25 u.Z. anzusetzen 62. Als Arbeitshypothese konnte in der Hauptsache fi.ir die dakischen 
Silberarbeiten die Zeit von 1 25 v.d.Z. -25 u.Z. veranschlagt werden, wobei jede dcr drei 
Stufen etwa 50 ] ahre gedauert hătte. 

Der Hohepunkt der dakischen Silberarbeiten liegt entsprechend den hellenistischen 
Einwirkungen im I . Jh .  v.d.Z. ,  es wăre aber verfehlt ihre Verwendung im I .  Jh. u .Z. auszu
schlief3en, obwohl kennzeichnende romische Einfli.isse sich in ihnen nicht mehr bemerkbar 
machen , wie z .B .  kraftig profilierte Fibeln, von denen nur in Bare eine vertrctcn ist. Es 
zeichnet sich auch sonst eine Retardierung in der spătlatenezeitlichen dakischen Kultu r an, 
die nachdem sic einmal im ersten ] ahrhundert v .  u .  Z. ihrc Ausprăgung erfahrcn hattc, 
mit einer sehr geringen Heziptivităt fiir friihkaiserzeitliche Einwi rkungcn noch cin volks 
J ahr hunde1 t fortdauert .  Die gleiche Erscheinung is t auch im Miinzumlauf zu verzeichnen, 
da kaiserzeitliche Denare des I .  jhs. u.Z gegeniiber dem vorhergehend.en Jahrhundert beinahe 
Yollig fehlen 63. Da nun das I .  Jh. u.Z. nicht zur geldlosen N aturalwirtschafc zuriickgekehrt 
sein kann, mi.issen die ălteren Miinzen weiter im Verkehr geblieben sein. Diese Feststellung 
scheint auch fi.ir die dakischen Silberfunde zu gelten, wie als Einzelfall der Hort von Poiana, 
Gorj zeigt , der an

· 
das Ende des 1 . Jhs. u.Z. mi.inzdatiert ist, in seiner typologischen Zusammen

setzung aber klar die Verb'ndung zu den um Jahrzehnte ălteren Funden erkennen lăf3t. 

8 1  \'on den im Fundvcrzcichnis genannten 52 Si lbcr
schatzcn lieOen sich 13 H:irtc (Nr. 8, 18 ,  23, 3 1 ,  37, 38, 
58, 62, 64, 65, 89, 1 07, 109) fundkombinatorisch nicht 
vcrwertcn und wurden in  der Tabelle I nicht angcfiihrt. 

8 2 Sichc ..\11111. 3 1 .  
8 3 Vgl. J .  Winkler, Jahrbuch for Numismatik u nd 

Geldgcschichtc, 17 ,  1967, S. 1 23 - 156, bcsondcrs iiber
zeugcnd S. 1-U, Tabcllc I, u nd S. 133 - 135, Tabelle I l .  
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Die drei Zeitphasen der Silberschătze zcigen also yorwiegend die Periodc an, in der sie erzeugt 
und gehortet wurden und weniger die Dauer, wăhrend der sie in Gebrauch standen und den 
Zeitpunkt ihrer Verbergung, der spăter lieben konnte 64 •  Es ist nicht aus;eschlossen, daO 
erst wăhrend der Dakerkriege Trajans e·n Teil der Silberschătze verg1abcn wurde, die bis 
dahin als Familienschmuck vererbt wurden. Es lăgc dann kein AnlaO yo�. ihre Fortdauer 
bis an den Beginn des 2. Jhr. u .Z.  und noch auch spăter zu bezweifeln. Hinweise dafiir bieten 
die Funde aus Bare, Poiana-Gorj und Recaş. 

In gleichem Sinne, wenn anch mit dem notigen Vorbehalt wăre die Frage zu beant
worten, ob auf romischen Grabstcinen noch Fibeltypen der dakischen Silberfunde wiederge
geben sind. Von den zahlreichen weiblichen Figuren auf romischen Denkmălem in Sieben
biirgen sind nur sehr wenige mit Fibeln dargestellt . Die Fibeln auf zwei Grabsteinen, eine 
aus Cristeşti, Kreis Mureş, die andere mit unbekanntem Fundort, besitzen unter den romi
schen Formen keine Entsprechungen und erinnem am ehesten an dakische Knotenfibeln 
(Abb. 1 1 ) 65, wăhrend auf einem Grabmedaillon aus Apoldu de Jos, Kreis Sibiu 66 , eine 
Frau anscheinend Schiissel-, bzw. Loffelfibeln trăgt (Abb. 12) .  Trotz der unbeholfenen und 
schematischen Ausfiihrung durch provinzialromische Steinmetze, des Erhaltungszustandes 
der Denkmăler und der moglichen Verwendung von standardisierten Vorlagen lasssen sich 
diese Analogien nicht leugnen. Fiir den Nachweis einer Fortdauer des dakischen Silber
schmuckes bis in provinzialromische Zeit sind den Darstellungen aber jedenfalls keine entschei
dende Bedeutung beizumessen. 

Die Zusammenstellung der in den dakischen Silberfunden vertretenen Schmucktypen 
ermoglicht auch einige trachtenkundliche Beobachtungen. Die Schatzfunde enthalten aller

dings nicht immer komplette Garni
tureu und selten ist die vollstăndige 
Zusammensetzung eines Hortes bekannt, 
ein Umstand, der die Giiltigkeit der aus 
dem erhaltenen Fundbestand gezogenen 
Folgerungen beeintrăchtigt. Einmal ist 
die Frage zu crortern, ob bestimmte 
Fundkategorien ausschlieBlich fiir die 
weibliche oder mănnliche Tracht kenn
zeichnend sind, da sich annehmen lieOe, 
daO gewisse Fibeln, Halsringe oder die 
Armspiralen nur von Mănnern getragen 
wurden. Ohr- und Fingerringe diirften 
aber ausschlieOlich und Armringe vor
wiegend zum Frauenschmuck gehort 

Abb. I I .  - Darstellungen von Knotenfibeln auf rămischen Grab- haben Die F dk b
. 

t" d" steincn aus Sicbcnbiirgen. · un om Ina 1011 ieser 
Schmuckkategorien (Tabelle II) zeigt 

aber, daO sich kein den Frauen oder den Mănnern eigentiimlicher Schmuck abrnndem 
lăOt. Es scheint im Gegenteil, als ob der gcsamte Typenbestand Frauenschmuck dar5tellt. 
Geht man von dicser Voraussetzung aus, so lassen sich fiir die Schmucktracht einige Merkmale 

u Betrăchtliche Zeitunterschiede von ctwa 60 - 90 
J ahrcn ergeben sich auch z.B. zwischen den SchluOmiinzen 
des Fundes von Lauterbach und dem vcrmutlichen Zcit
punkt seiner Verbergung, W. Krămcr, a.a.O . . S. I 16 .  

05  \11/i!' I .  P;iulovics, a.a.O. ,  S .  106 ff .  un<l .-\bh. 5-1 - 57, 

60 - 62 zutreffend hervorhob, aber irrigerweise durch 
kelt!schc Einwirkungen erklărtc. 

88 A. Schober. DolgCluj , 2, 19 1 1 , S. 278, Abb. 5 ;  
G. Florescu, a.a.O., S. 1 24, Abb. 68 ; S.  Ferri, Arte romana 
�nl Dam1bio, Milano, r n:n. S. 329, _1\bb. -t30. 
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hervorheben, die bei der Beschreibung der Typen und ihrer Fundverbindungen bereits 
erwăhnt wurden und hier zusammengefaBt und nich ergănzt werden sollen. 

Die dakische Frau trug als wichtigsten Schmuck Arm- und Halsringe, Brustketten 
und Fibeln. In einigen Făllen scheint es als ob die verschiedenen Kategorien eine 

Abb. 12. - Frauengestalt mit Liiffelfibeln auf einem riimischen 
Grabmedaillon aus Apoldu de Jos, Kreis Sibiu .  

einheitliche Garnitur gebildet hătten, wie z .B.  in Sărăcsău, wo zu zwei Armringen, mit 
bandformigem Reif, die mit konzentrischen Kreisen verziert sind, auch Halsringe in der 
gleichen Ausflihrung vorkommen. Die zeitliche und răumliche Verteilung bedingt auch 
entsprechende Unterschiede der Tracht, so daB zu Knoten- und Schildfibeln Gliederketten 
mit Anhănger getragen werden und zu Spătlatene- und Loffelfibeln Fuchsschwanzketten 
ohne Anhănger. Halsringe und Brustketten schlieBen sich in der Regel aus, doch sind sie in den 
Schătzen manchmal auch gemeinsam vertreten (Nr. 14, 33, 55, 59, 66, 67) . Nur in der Siidgruppe 
scheinen Ohrringe, Armreifen mit Spiralwindungen und axtformige und rhombische Anhănger 
iiblich zu sein . Die hăufigen Armspiralen D 5 c wurden nur an einem Arm getragen, da 
sie in 22 Fundorten in einem Exemplar vertreten sind und nur dreimal (Nr. 43, 53, 94) ,  
aber immer nur als Fragmente, in zwei bis drei Stlicken belegt sind. Fur  die Beurteilung der 
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��5 .  Moigrad 
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Fibeltracht stchcn 89 Fibcln von 30 Fundorten zur Verfiigung. Da sieben Varianten sich 
in verschie<lener Zusammensetzung und Anzahl miteinander vermengen, ist es schwierig 
bestimmte Angaben iiber ihre Tragweise zu µlachen. Zweicrkombinationen kommcn elfmal 
vor (Nr. 5, 10, 15,  23, 29, 39, 43, 50, 67, in 78 zweimal) ,  wobei die anthropomorph verzierten 
Fibeln ausschlicl3lich paarweisc getragen werden. Erstaunlich hăufig werden drei, oder als 
cin Mehrfachcs davon, sechs und neun Fibeln in den Hortfunden vew,vrahrt (Nr. 7, 1 1 , 13, 
14, 16, 17, 35, 56, 57, 66) , wobei cs sich nur zweimal um die glei�he Variante handelt 
(Nr. 1 1 , 27) und sie sonst im Verhăl tnis von 2 :  1 vertreten sind also Knotenfibeln mit oder 
ohne Biigelschild, Knotenfibeln mit S patlatenefibeln, Spătlatene- mit Schildfibeln und ver
zierte und unverzierte Schildfibeln. Ans diescr Zusammensetzung lăBt sich annehmen, da!3 zu 
zwei glcichen ein.e dritte, andere Fibel getragen wurde. Schlie/3lich kommen Fibeln auch einzeln 
vor (Nr. 17 ,  36, 53, 54, 59, 6 1 ,  98) . Fi'mferkombinationen sind drcimal bclegt (Nr. 33, 52, 55) . 
Fibeln scheinen also cinzeln, paarweisc oder auch zu dritt auf der Kleidung angcordnet 
gewesen zu sein. 

Eine \.veitcre Frage, dic sich in Verbindung mit den Silberfunden stell t ,  ist die nach 
den \Verkstatten, in denen sie gearbeitet wurden. Der in sciner technischen Ausfiihrung nach 
Form und Verzierung verhăltnismă/Jig einheit l iche Schmuck stellt keine besonderen Probleme un<l 
konnte von einheimischen Silberschmieden erzeugt worden sein, wobei wie in der Volkerwande
rungszeit auch die Ifolle von Wanderhandwerkern in Betracht zu ziehen ist. Deswegen ist die Ver
mutung, daB cler gcsamte Schmuck aus pontischen Werkstătten eingeflihrt worden ware, 
abwcgig. Unabhăngig von elen dakischen Silberfunden erwăgt aber W. Krămer fiir Edel
metallschmuck aus dem spătlatenezcitlichen Barbarikum, ob es sich nicht um siidlichen 
Import aus Italien handelt 67• Folgt man dieser Anregung, so miiBte man in Zukunft genauer 
iiberpriifen, in welchem Umfang man fiir den dakischen Schmuck mit Import aus siidlichen 
oder pontischen Werkstătten rechnen muB, zumindest fiir solche Typen die eine sorgfăltigere 
Ausfiihrung als die iiblichen Schmuckstiicke erfordern. Am ehesten konnte fiir die Phaleren, 
die Menschenkopffibeln und das Silbergeschirr eine auswărtige Herkunft angenommen werden, 
wie auch <lie Verbreitungskarte der Silberbecher mit gewolbtem Boden nahelegt. Dabei ist 
allerdings \Vieder auch clie Rolle von Wanderschmieden zu beachten und clie Tatsache, daB 
im I . Jh .  v .d .Z .  unter Burebista auch Schwarzmeerkolonien zum dakischen Reich gehorten 
und griechische Handwerker in Dazien gearbeitet haben. Damit verwischen sich die Grenzen 
zwischen den Begriffen von Import und lokaler Erzeugung durch Einheimische oder Fremde 
im � inne einer Analogie die sich auch wieder in dcr Friihgcschichtc in der Frage nach cler 
, )11obilităi Y O !l Sachcn und Personen " stellt 68.  

Trotz zoualer Cntcrschicde, zcitlicher Differenzierung und der Bindung an vcrschie
denartige Einfliisse bilden die dakischen Silberfunde eine einthcitliche, ethnisch gebundene 
Gruppe. Diesc vcreinigt bestimmte kulturelle Einwirkungen in ciner gleichbleibenden Auswahl 
und stellt durch ihre konstante Wiederholung eine eigenstăndige schopferische Lcistung der 
Daker dar. Deswegen hat die Frage nach der Hcrkunft der einzelnen Einfliisse, die sich 
im Typenschatz geltend machen, nur sekundăre Bedeutung, da sich die dakischen Silberfunde 
trotz gcmeinsamer Merkmale von verwandten Erscheinungcn der Spătlatenezeit klar abson
dern lasscn und ihre Eigenstăndigkeit bewahren . Bei dcr Typenbeschreibung wurden diese 

6 1  >V. Krăm<'r. a.a.O. , S. 1 2 9 - 1 3 1 .  
68 Sie wird von J .  >Vemer, Early ;\lc<licval Studics. I .  

_-\ntikar iskt ,\rki,-, 38, S .  65, ff. durch den Titcl seincs 

Dcitrag<'s „ Z u r  Vcrhreitung fruhgeschichtlichcr l\Ietall
arbeitcn (\Verk,tatt - \Vanderhandw�rk - Hanclel - Fa
mil ien vcrbintlung) ",  noch gcnaucr umschricbcn. 
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kulturellen Verbindungen mehr im allgemeinen erortert, da giiltige Schliisse nur auf Grund 
einer eingehenden Materialbehandlung gezogen werden konnen . Man wird einmal den kelti
schen Einflul3 herausstellen miissen, der sich in den Merkmalen der Nordgruppe aul3ert und 
in ihrem Verbreitungsgebiet an altere keltische Uberlieferungen ankniipft . Weiteres, und in 
noch starkerem Mal3e, ist der hellenistische Antei! hervorzuheben, wobei es sich um eine 
weitgespannte Zone handelt und genauere geographische Abgrenzungen, wie Pontusgebiet 
oder Balkanhalbinsel, kaum moglich sind. Wie weit der Rahmen ist, in den sich die dakischen 
Silberschatze einfiigen, ist aus der Untersuchung von \V. Krămer liber silberne Fibelpaare 
der Spatlatenezeit ersichtlich, obgleich er sich darin mit mittel- und westeuropăischen Funden 
befa13t und nur am Rande auch die dakischen Silberfunde in den Kreis seiner Be trachtungen 
einbezieht 69 • 

Einen ungeahnten Einblick in die Problematik der dakischen Silberfunde schliel3lich 
bictet ihre A.hnlichkeit mit elen iberischen Silberschii.tzen (Abb. 13, 14) ,  die von K. H.acldatz 
kiirzlich bearbeitet und der Forschung erschlossen werden und nun mit den dakischen verglichen 
werden konnen 70• Ein erschijpfencler Vergleich wiirde dicsen ersten Versuch iibcrforclcrn und 
wircl erst in Zukunft moglich sein, wenn sich die Verbindungslinicn im Rahmen des helle
nistischen Kunstgewerbes klarer abzeichnen. Will man die hervorstechendsten gemeinsamen 
Kennzeichen nennen, so sind dieses einmal bei ungefăhr gleicher Zeitstellung dasselbe Material, 
aus dem die Gegenstande gearbeitet wurden. Die haufigsten Schmucktypen sind in beiden 
Kreisen Hals- und Armreifen und gemeinsam sind ihnen auch stilisierte Tierkopfe, in denen 
die Ringe enden. Fiir die Zusammensctzung der Schatzfunde ist wciteres die Beigabe von Silber
geschirr und von l\hinzen charakteristisch. Eine Zusammenstellung der iberischen Fundtypen , 
die in elen dakischen Silberarbeitcn Entsprechungen besitzen, gibt (Abb. 16) .  Fur clie Fibeln 
als Leitformen des dakischcn Schmuckes bestehen kaum Analogien, mit Ausnahmc von :\[ittel
latenefibeln mit Biigelknotcn 71. In der iberischen Tracht fehlen Brustket tcn mit Anh�ingern 
und Ketten in Fuchsschwanztechnik sind selten und treten meistcns nur bei Anhăngern 
auf 72• Die Halsreifen sind im Osten und im Westen zahlreich und weisen auch ahnliche 
Verschliisse oder Reifenendcn auf 73 •  Bei den Dakern fehlcn aber Zwischenschleifcn 74, lunu
laartig verbreiterte Ringkfaper 75 und die grol3en doppelkonischen Ringenden 76. Einige Typcn 
der Armringe sind nahe verwandt, wie stab- oder bandformige Ringe mit Tierkopfendcn, clic 
freistehen oder iibereinanderliegen 77 odcr bei denen die Enden um den Ringkijrper gewundcn 
sind 78. Auch cler Typus cler Armspirale kommt vor 79,  aber viei seltener als in dakischen 
Funden. Bei den weniger charakteristischen Finger- und Ohrringformen bcstehen Bezie
hungen 80, <loch sind clic nur in der dakischen Siidgruppe belegten Ohrringe viel seltener 
und weniger mannigfaltig. Den wohl iiberzeugendsten Beweis fiir die Auswirkungen cincs 

6J Siche Anin. 1 2 .  10 K. I{addatz, a.a.O . .  
7 1  A .a.O., Taf. LXXIX, Sa -- b .  

n A .a.O . ,  Taf. I I, 1 1 - 1 4 ,  X V I I ,  307 - 308 , XXXV I I ,  
2 ;  XLII .  3 .  

7 J  A .a.O. , Taf. X X II , 2 - 5 ; XXI I I ; XXV I ; XXV I I I ,  
4 - 5 ; LXV [ .  2 ,  4 ;  LXV I I ,  2 ;  LXVI I I , I ;  LXXXI\' ,  3 ;  
LXXXIX, 2 ;  XCI I I ,  I ;  XCV,  I ,  :J - 4 .  

74 A .a.O. ,  Taf. XX\', 8 ;  X XXV, 2 ;  XLI, 2 ;  XLIII ,  
2 - 3 ; XLIV,  1 - 2,  XLV,  1 - 2 ;  

75 A .a.O. ,  Taf. LXXX, I ;  LXXXIX, I ;  XC I ;  
XCV H .  I .  

76 A .a.O. ,  Taf. \·, l a - b ;  XXXI\",  I ;  XXX\" l l I ,  I ;  
XL, I ;  XLI I I ,  I ;  

77 A .a.O., Taf. I I I ,  3. 5 ;  V I .  9, 1 2 - 1 4 ;  X XV I I I ,  
l a - b ; X X X ,  5 ;  XXXV I .  3 - 6 ; X X XV I l l ,  3 - 4 ; 
XXXIX, I ;  XL, 2 :i - b ; X L I V, 3a - b ; XLII ,  3 - 4 ; 
XCVI .  4 .  

7 s  A .a.O. , Taf. I ,  4 - 6 ;  XX\' , 2 ;  X XXI I . -! ; L X V .  2 ;  
LXVI . I .  

79 A .a.O. ,  Taf . XXXI.  2 - 3 ; X XXV I .2 ; XXXV l l .  
3a - b ;  X L ,  l a - e ; L X .  2a ; LXXI I .  7 ;  LXX X l l I ,  2 ,  3 ;  
XCIII.  2 .  so A .a.O . ,  Taf.  II .  3 - 6  X\-. 2- H -- 2-19 ; L!II ,  5 - 28 ;  
LT\'.  
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Abb. 1 3 .  - Scbatzfunde der Iberischen Halbinsel. K. Raddatz, a.a.O„ Taf. I, I I I ,  XXII ,  XXIII .  
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.L Sa -
Abb, 1 4 .  - Schatzfunde der Iberischen Halbinsel, K. Raddatz, a.a .O. ,  Taf. XXVIII,  LX, LXVI, LXXIX. 
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Abb. 1 5. - Schatzfunde der Iberischen Halbinsel, K. Raddatz, a.a.O„ Taf. XXIV, XXVII I ,  XLVII I ,  XC. 
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gemeinsamen Kulturhorizontes von Spanien bis in das Kubangebiet geben d ie Silberbecher, 
die bei den Dakern wieder weniger hăufig als in den iberischen Schatzfunden vertreten sind 81• 

Das iberische Material ist vielgestaltiger und wurzelt unmittelbar in der Tradition cler 
hellenistischen Silberarbeiten. Dieses zeigt vor allem der Formenreichtum und die Zahl des 
Geschirrs, sowie die vollendeten floralen, zoo- und anthropomorphea Ornamente, die GefăBe 
und Schmuck bedecken (Abb. 15) 82• Der dakische Schmuck ist einheitlicher und in seinem 
For menbestand stărker standardisiert, so daB sich eine typologische Aufgliederung, wie sie 

• Schotzfund 
+ Grabfund O Fundort unbekannt 

Abb. 17 .  - Verbreitung der Halbkugel- und Rundbodenbecher im Mittelmeergebiet, K. Raddatz, 
Schatzfunde der Iberischen Halbinsel, 8, 89 Abb. 2.  

bei den dakischen Funden moglich ist ,  bei den iberischen schwerer und weniger erschopfend 
durchfi.ihren lieBe. Bei den Dakern lsind figurale Darstellungen und florale Ornamente selten 
und deuten fiir die Stucke, auf denen sie vorkommen, eher auf fremde Herkunft hin. Die 
Fibeln sind typologisch einheitlicheJ und lassen sich în vier Hauptgruppen einordnen. 

0
Hals

und Brustketten bilden einen hăufigen Bestandteil der Tracht und fehlen im Westen. 
Mehr noch als Vergleiche im Einzelnen und iibereinstimmende Merkmale oder Unter

schiede zeigen konnen, besteht aber zwischen den dakischen und iberischen Silberarbeiten 
eine - man konnte sagen - gemeinsame Atmosphăre, die jedem Betrachter der Tafeln aus 
dem Werk iiber die iberischen Schatzfunde auffăllt . Da unmittelbare Zusammenhănge oder 
eine direkte Einwirkung wegen der răumlichen Entfernung und der historischen Gegeben
heiten ausscheiden, kann die besteh�nde Ubereinstimmung nur durch den circummediterranen 
Einflu13 erklărt werden, den die hellenistischen Silberarbeiten ausiiben. Am iiberzeugendsten 
verkorpern ihn gleichsam in einem weitgespannten Bogen die dakische und iberische Gruppe, 
wobei die Verbreitung der Silberbecher von der Iberischen Halbinsel bis zum Karpatenbecken 
und dariiber hinaus bis in die N ăhe des Kaukasus die Reichweite seines Ausstrahlungs
bereiches veranschaulichen. In der Fundgruppe der hellenistischen oder von ihnen abhăngigen 
Silberarbeiten wird in einem kennzeichnenden Teilgebiet der Einflul3 sichtbar, der in einer 

8i A .a.O. ,  S. 89, Abb. 2 und Taf. I I I , 1 -2 ;  I V. 3a ; 
V. 2 ;  XXI L I ;  XXV. 1 ;  XXXI, l ;  XLV I ,  1 - 3,  6 -7. 82 A.a.O„ Taf. V I I ,  XXVI I ;  XXIX, 1 a - c ;  XXX, 
3 - 4 ;  LX, l a - b ;  LXI I I ; LXI V ;  LXX I I I ;  LXXVI 
LXXV I I I , XC - XC I I .  

1 1  - c .  soso 

Der unveroffentlichte, aber in Schausammlung des 
Brukenthalmuseums in Sibiu ausgestellte Grabfund 
aus Tlişca ( Nr.  7 1 )  enthălt u. a .  Knotenfibeln und eine 
Gl iederkette mit sti ftformigen Anhăngern. Durch diese 
Fundkombination w ird er der fruhen Gruppe zugew iesen.  
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breiten Zone rings um das Mittelmeer die spătlatenezeitliche Kultur befruchtet. In wechselnder 
Intensităt und von der jeweils verschiedenen lokalen oder ethnischen Grundlage abhăngig, 
macht er sich auJ3er in den Silberarbeiten auch in anderen Erscheinungen, wie Bautechnik, 
Gefăl3bemalung usw. geltend, die verdienen genauer untersucht zu werden. 

AuJ3er den keltischen und siidlichen Einwirkungen 'Yăre noch 7U bestimmen, in welchem 
"Cmfang mittelbar durch sie oder unabhăngig von ihnen sich in den dakischen Silberfunden 
auch eine westbalkanische, illyrische Komponente bemerkbar macht. Der gegenwărtige Fund
bestand und seine Erforschung lăBt aber dariiber noch keine sicheren Aussagen zu. 

Es wăre irrig, wenn abschliel3end der Eindruck entstiinde, daB durch den Nachweis 
von hellenistischen, keltischen und moglicherweise illyrischen Einfliissen die dakischen Silber
arbeiten gleichsam in selbststăndige Einzelteile aufgelost \Viirden. Durch die Auswahl und die 
Wiederholung einer begrenzten Anzahl von charakteristischen Schmucktypen oder Gegen
stănden entsteht als schopferischer Beitrag der Daker eine geschlossene Fundgruppe, die zur 
Kultur der europaischen Spătlatenezeit einen bemerkenswerten, eigenstăndigen Beitrag liefert 83 • 

AN HANG 

Die Bestandsaufnahme des Materials wurde im Juli 1972 abgeschlossen. Funde, die 
seither entdeckt oder verăffentlicht wurden, konnten nicht mrhr beriicksichtigt werden. 

A bkiirzungen 

Ef. Einzclfund. 
F .  N .  Fettich , Acta:\rch Budapest , 3 ,  1953, S.  127- 178. 
Gf. Grabfund. 
P. : D. Popescu, Dacia, 7-8 ,  1937- 1 940, S. 197 - 202. ; BC:\I I ,  40, 1971 , 4 1 ,  H l72. 
R. : !\f. Hoska, Rep�rtoriuma, Cluj , 1942 , S. 359. 

- Sch f :  Schatzfund. 
- Sf. : Siedlungsfund. 

1 .  FUNDORTVERZEICHNIS 

I .  Agirbiciu, Kreis, Sibiu. Schf. 
K. Horedt, Dacia, 1 1 - 12, 1945- 1947, S. 265-266. 

2. Aiud, Kreis Alba. Ef. 
P.S. 197, R.S. 19 1  Nr. 25, D. Popescu, BC\U, 4 1 ,  
1972, S.5 Abb. 52. 

3. Alba Iulia, Kreis Alba. Ef. 
R.S. 103, Nr. 23. 

4. Bare, Serbien, Jugoslaw ien. Schf. 
Tliri şi daci (Ausstellungskatalog) , Cluj -Bukarest, 
1972, S. 194 - 196, 291 -294 Nr. 282-300. 

Bl Kiirzlich veriiffentlichte I . :Mitrea, SCI\', 23, 1972, 
S. 64 1 - 646, einen dakischen Silberfund aus Clipiccşti , 
jud. \'rancea, der nicht mehr in die Fundzusammenstellung 
aufgenommen werden konnte. Er enthălt eine Knotenfibel 
(A I a), eine Kette aus sieben Ringen mit iibcreinander
gelegten .Enden (E 2 b) , die mit vier „Anhăngern" (F 2) 
miteinandcr verbundcn siitd und 1 2, urspriinglich wuhl 25 
Tetradrachmen aus Thasos. Durch den Fundzusammen-

5. Bălăneşti, Krcis Olt, Schf. 
Eug. Popescu, Stcom. Piteşti, 2, 1969, S. 109 - 1 1 6. 
D. Popescu, BMI, 4 1 ,  1970, S.5, Abb. 56. 

6. Băniţa, Kreis Hunedoara. Sf. 
:\I. l\Iacrea, O. Floca, N. Lupu, I. Berciu, C.!tă\i 
dacice din sudul Transilvaniei . Bukarest. 1966, 
S. 3 1 ,  .\bb. 12 

7. Bistriţa, Kreis Bistriţa-Xăsăud. Schf. 
P„S. 1 97 ;  R„ S. 38, Xr. 93 ; F„ S. 152 - 155 , 
S. 153, Abb. 20, S. 154 Abb. 21 ,  Taf. X X I I I .  

hang einer Knotenfibcl unei ,·on schraubenf<'irmigen 
Anhăngern mit Thasosmiinzen bestătigt auch dieser Fund 
die fiir die friihe Gruppe fcstgelegten Kennzeichen. 
\Veiteres weist er darauf hin, dall die schraubenf<'irmigen 
.\nhănger eher als Kettenglicder anzusprechen sind (vgl. 
Anm. 43 a) . Die Lage des Fundortes erweitert das \'crbrei
tungsgebiet der Knotenfibeln, stellt aber ihre Zugehiirig
keit zur Nordgruppe nicht in FragC'. 
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Beia, Kreis Braşov. 

P„ S. 1 97, R„ S. 1 49 Nr. 1 5, provinzialriimisch 

K. Horedt, a.a. O„ S. 265. 

Bîrca, Kreis Dolj. 

D.  Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 
Craiova, 1 959, S. 2 18, 206 Abb. 255. 5, Întorsura. 

8. Bobîlna, Kreis Cluj. Schf. 
P„ S. 200, R:, S. 16 Nr. 33. 

9. Braşov, Kreis Braşov, Ef. 
R„ S. 50 Nr. 20 1 .  

10. Bucureşti - Herăstrău, Kreis I lfov, Schf. 
D. Popescu, lnvArch„ R. 22 a - el .  

1 1 . Cadca, Kreis Bihor, Schf. 

F„ S. 1 6 1 - 1 62, Taf. XXXVII - XXXVIII.  

12 .  Căpîlna, Kreis Alba. Sf. 
M. l\lacrea, O Floca, N. Lupu, I. Berciu, a.a. O„ 
S. 20 Abb. 5. 

Cărpiniş, Kreis Alba. 

s. Vălişoara, Kreis Alba. 

13 .  Ccheţcl, Kreis Harghita. Schf. 
Szekely Zoltan, SC!\', 1 6, I, S. 5 1 - 58. 

1 4 .  Cerbăl, Kreis Hunedoara. Schf. 

P„ S. 1 98, R„ S. 57, Nr. 23, F„ S. 1 55 - 1 56, Taf. 

XXIV, 1 - 10, 25 - 27. 

Cioara, Kreis, Alba. 
S. Săliştea, Kreis, Alba. 

Cîmpia transilvană, Siebenbiirgische Heicle, Sii<lteil. 

F„ S. 1 52 s. Colţeşti, Kreis, Alba. 

15. Coada i\lalului, h.reis Prahova. Schf. 
D. Popescu lnvArch„ H . . 20 a - b. 

16. Cojocna, Kreis Cluj, Schf. 
P„ S. 198, R„ S. 1 3 1 ,  Nr. 225, F„ 1 60, Taf. XXXV, 

XXX\' l. 

17 .  Colclău, Kreis, Bistriţa-Năsăud, Schf. 

H„ S. 300, Nr. 45, F. S. 157, 1 60, Abb. 23, 

D. Popescu, BMI, 4 1 ,  1 972, S. 5, Abb. 57. 

18. Colţeşti, Kreis Alba. Schf. 
P. ,  S. 198, H„ S. 1 79, Nr. 203, 292. Nr. 72, F. S.  

149- 1 52 und Abb. 1 8 - 19. Taf. XXI . X XI I ; 

D. Popescu, m.11. 40, 197 1 ,  S. 29, Abb. 40 (Colţeşti ? ) .  

1 9. Costeşti, Kreis Hunedoara. Schf. 
P„ S. 1 98, O. Floca, Contribuţii la cunoaşterea 
tezaurelor ele argint dacice, (Bukarest), 1 956. 

S. 3 1 .  

20. Crăciunclul de Sus, Kreis Alba, Ef. 

P . .  S. 1 98, R. S .  208 Nr. 20. 

2 1 .  Cucuteni, Kreis Iaşi. Sf. 
P„ S, 1 96, S.  Marinescu-Bîlcu, SClV, 13,  1 962, 

I, S.  1 1 1 - 1 1 2. 

22 .  Dema, Kreis Bihor, Schf. ;;. 

C. Daicoviciu, Dacia, 7 - 8, 1937 - 1940, 

322 - 323 

23.  Dezna, Kreis, Arad, Schf. 
R„ S. 68, Nr. 37. 

24. Dîrlos, Kreis Sibiu. Ef. 

R„ S. 65, Nr. 7, F„ S. 157, Taf. XXXll, 8 - 10. 

Drăuşeni, Kreis Braşov. 
P„ S. 1 98, s. Dîrlos Kreis Sibiu. 

25. Dupuş, Kreis Sibiu, EI. 

R., S. 282, Nr. 46, F„ S. 157, Taf, XXX, 4 ;  XXXI 2. 

Epureni, Kreis Vaslui.  

P„ S. 1 99. Enthălt kcine clakischen Fundtypen. 

26. Făget, Kreis Alba. Ef. 
R., S. 207, Nr. 12 .  

Feldioara, Kreis Braşov. 

s. Ectiur, Kreis :\Iureş, K. Horedt, a.a.O„ S. 265. 

Fîntînele, Kreis Dolj. 
P„ S. 199. D. Berciu, a.a.O., S. 2 19, Abb. 255. 

1 -2.  În dakischen Silberschătzen nicht bclegtc 
Giirtel mit Ring und Plattengliedern. 

27. Ghelniţa, Kreis Covasna. Schf. 

P„ S. 199, R„ S. 96, Nr. 2 1 ,  F„ S. 156- 157, XX VI U ;  

XXIX, 2 : XXX, 1 .  

Gherla, Kreis Cluj. 

s. unbestimmter Fundort, ).Ir. 89, D. Popescu,  

BMI, 40,  1 97 1 ,  S. 29 Abb. 37,  4 1 ,  1 972, S. 5 Abb. 58. 

28. Gura Văii, Kreis Arad. Schf. 
P., S. 199, R., S. 307 Xr. 90. 

Herăstrău, Kreis I lfov. 

s. Bucureşti - Herăstrău, Kreis Ilfov. 
29. Hetiur, Kreis .Mureş. Schf. 

P„ S. 199 unter Feldioara. Kreis Braşov, R„ S. 1 05, 
Nr. 3 1 .  I. Hunyady. Die Kelten im Karpatenbecken, 
Budapest, 1 942, DissPann. 2, 18, 1 942, Taf. 
XXI I I ,  1 1 - 12 ;  E. Patek, Verbreitung un<l Her
kunft cler rămischen Fibeltypen in Pannonicn. 
Diss l'ann, 2,  1942, 19, Taf. I - 1 - 2. 
Hunedoara, Kreis. 
s. Cnbestimmter Fundort. Kr. 89. 

30. Inuri, Kreis Alba, Ef. 
R„ S. 47, N r. 177. 

31. Întorsura, Kreis Dolj. Schf. 

D. Berciu, a.a. O„ S. 2 18, 206 Abb. 255, 3, 5 ,  

D. Popescu, Dacia, 1 1 - 1 2, 1945 - 1947, 55 Abb. 1 1 ,  

S. 56 Abb. 12. 
Kovin, \Vojwodina, Jugoslawien. 

R. Ha!iajski, Rad Vojvodanskich i\luzeja, 10, 196 1 ,  

S .  7 - 23. Gehărt nicht z u  elen dakischen Silber

schătzen. 
32. Marca, Kreis Sălaj , Schf. 

P„ S. 200, R., S. 1 7 1 ,  Nr. 146. 

33. :\lediaş. Kreis Sibiu, Schf. 
P„ S. 200, R., S. 1 72, Nr. 156, Istoria l{omâniei, 
Bucureşti, 1960, I ,  S. 277, Abb. 63, Z. Szekely, 
Cercetări arheologice, l\le<liaş, 1953, S. 1 1 ,  Taf. 6- 7, 
i\lcrii Goala. Kreis Teleorman. 
S. Vedea. Krcis Teleorman. 

34. Mirşid, Kreis Sălaj . Ef. 
H., S. 206, Nr. 18. 

35. :\loigrad, Kreis Sălaj. Schf. 

S. 200 ; H„ S. 185. Nr. 252 ; F„ S. 1 62, Abb. 25 .  
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36. Moroda, Kreis Arad. Schf. 

P., S. 1 99, R„S. 1 69, Nr. 125, E. Patek. a.a.O., 
Taf. III, X. 

37. Moţăţei, Kreis Dolj. Schf. 
P.,S. 200. 

38. Nădăştia (de Jos, de Sus), Krcis Hunedoara. Schf. 
R.,S. 199, Nr. 92. 

Olpret, Kreis Cluj. 
s .  Bobîlna, Kreis Cluj . 

Oltenien. 
s. unbestimmter Fundort, Nr. 92. 

39. Oradea, Kreis Bihor. Schf. 

P„ S. 200, R., S. 198, Nr. 88, F„ S. 1 60 Taf. 
XXIV. 1 1 - 12 .  

40. Orăştie, Krcis Hunedoara. Ef. 
P„ S. 200. 

4 1 .  Orăştioara (de Jos, de Sus), Krcis Hunedoara Schf. 
R„ S. 22, Nr. 80. 

42. Pănet, Krcis Mureş, Ef. 
Szekcly Zoltan, SClV, 16, 1965, I, S. 64. 

43. Peteni, Kreis Covasna. Schf. 
Ebcnda, S. 58 - 64. 

44.  Petreni, Krcis Hunedoara Gf. 
R„ S. 223 Nr. 39. 

45. Piatra Neamţ „Bîtca Doamnei", Kreis Neamţ, Sf.
. 

M. Zamoştcanu, Materiale, 7, 1 96 1 ,  S. 342 Abb. 3 ;  

3,5. 

46. Piatra Neamţ „Dărmăneşti",  Kreis Neamţ. Sf. 
Ebenda, S. 346. S. 45. Abb. 6.4.  

Pirot, Kreis Nifava, Jugoslawien. 
s. unbestimmter Fundort Nr. 93. 

47. Poiana Kreis, Galaţi. Sf. 
P„ S_. 201,  R. und E. Vulpe, Dacia 3 - 4,  1927 -

1932, S. 344 Abb. 1 27, R. Vulpe und Mitarbcitcr, 
SCIV, 2, 195 1 ,  1 ,  S. 208 Abb. 25, 4 .  

48. Poiana, Kreis Gorj . Schaf. 
Dorin Popescu. InvArch. H.. 23. a - c. 

49. Popeşti, Kreis Ilfov Sf. 
R. Vulpe, Materiale, 3, 1957, S. 239, Abb. 20, 2 1 ,  

3 ,  ebenda, 6 ,  1960, S.  3 19, Abb. 14,  3 .  M .  Turcu, 
Bukarest. ;\lateriale de istorie şi muzeografie. 5. 

1967, S. 1 68, 175. Abb. I. 4 - 5. 

50. Poşaga de Sus, Kreis Alba, Schaf. 
P„ S. 201 ; R„ S. 89. Nr. 59 ; I. Hunyady, a.a.O. 
Taf. XXIII .  4 

5 1 .  Recaş, Kreis Timiş, Schf. 
Liviu Mărghitan. Rcv. l\luz. 4. 1967, S. 48 - 50. 

Hăchiş, Kreis Alba. S. Văleni. Kreis Cluj. 

52. l{emetea Marc, Kreis Timiş. Schaf. 

P„ S. 201 ; R„ S. 28 1 ,  Nr. 3 1 .  

5 3 .  Rociu, Kreis Argeş, Schf. 
v. Teodorescu, I. Rizea, V. Dupci, St. Com. Piteşti. 
2, 1969. s. 101 - 109. 

Rodbav, Kreis Braşov. 

R„ S. 200, Nr. 96 ; K. Horedt, AISC, 4, 194 1 -

1 944. S .  1 74 - 1 75. Taf, II.  1 - 8. kein dakischer 
Silberschmuck 

54. Sacalasău, Kreis Bihor. Schf. 
P„ S. 201 ; F„ S. 1 60 - 1 6 1 .  Abb. 24. 

55. Săliştea, Kreis Alba. Schf. 

Liviu Mărghitan. SCI V, 20, 1969, 2. S. 3 1 5 - 327. 

56. Sărăcsău. Kreis Alba. Schf. 

Octav Floca. a.a.O„ S. 7 - 18. Taf. XXVI- XXIX. 

57. Şărmăşag, Kreis Sălaj. Schf. 

R„ S. 24 1 Nr. 1 2, I.  Giodariu, Acta MN, 5,  1968, 

s. 409 - 4 18. 

58. Săsciori, Kreis AllJa. Schf. 

R„ S. 257, Nr. 55. 

59. Scnereuş, Kreis Mureş. Schf. 

P., S. 201, P„ S. 271  Nr. 196. 

60. Sighişoa.°ra, Kreis Mureş. Sf. 

K. Horedt- C. Seraphin, Die prahistorische Ansied
lung auf dem Wietenberg bei Sighişoara-SchalJ 
burg, Bonn, 197 1 ,  Abb. 63, 1 9, 64 ; 5, 6, 8, 14 - 1 6, 

22.  

61 .  Sîncrăieni, Kreis Harghita. Schf. 

D. Popescu, lnvArch . R. 17 a - k. 
Sînger, Kreis Mureş. 

P„ S. 201,  s. Coiţeşti, Kreis A lba. 

62. Slimnic, Kreis Sibiu. Schf. 
D. Popescu, InvArch„ R. 19 a - d. 

63. Someşu-Cald, Kreis Cluj. Schf. 

P., S. 202, R., S. 1 73, Nr. 1 63. 

Sdrediştea Mare, Kreis Vrsac, Jugoslawicn. 

R., S. 197 Nr. 8 1 .  Angaben unsicher. 
Stol, Kreis Babu�nica, Jugoslawien. 

I liri şi daci, a.a. O„ S. 1 9 1 ,  289 Nr. 264, keinc 

dakische Form. 

64. Stupini, Kreis Bistriţa-Năsăud. Schf. 
P„ S. 202. 

65. Surcea, Kreis Covasna, Schf. 
F„ S. 128- 144, Taf. XVI - XX. 

66.  Şaeş, Kreis Mureş, Schf. 
P„ S. 201 .  

67. Şeica Mică, Kreis Sibiu. Schf. 

O Floca, a.a. O„ S. 18-36. Taf. XXX - XXXI I.  

68. Şimand, Kreis Arad. Ef. 
Liviu l\lărghitan. ST!\', 20, 1969, 2 ,  S. 324. 

69. Şimleu! Silvaniei, Kreis Sălaj. Gf. 
Szekely Zoltan, l\lateriale, 1, 195 1 ,  S. 43 - 75. 

70.  Tekija, Serbien, Jugoslawien. Schf. 

Iliri şi daci a.a. O„ S. 193, 291 Nr. 275 - 28 1 .  

7 1 .  Tilişca, Kreis Sibiu. Gf. 
N. Lupu, Materiale, 9, 1970, S. 238. 

72. Tinosu, Kreis Prahova. Sf. 

R. und E. Vulpe. Dacia, I ,  1924, S.  2 1 1 - 2 12, 

2 12 Abb. 43, S. 2 19 Abb. 48, l i . 
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73. Tirgu Mureş. Kreis l\lureş. Ef. 
F., S. 1 57, 158 Abb. 22, 4. 

Tirnava ;\lică, Flulltal. 
s. unbestimmter Fundort Nr. 105. 

74. Tîrpeşti. Kreis Neamţ. Ef. 
S. Marinescu-Bilcu, SCIV, 13, 1962, l , S. 1 1 1 - 1 1 3. 

Trăscău-Singiorgiu, Kreis Alba. 
s. Colţeşti, Kreis Alba. 

Turda, frtiheres Komitat. 
s. Vnbestimmter Fundort. :Nr. 106. 

75. Vaidei, Kreis Hunedoara. Ef. 
P., S. 102, R. S. 296 Nr. 9. 

76. Văleni, Kreis Cluj . Ef. 
R., S. 28 Nr. 1 13. 

Vălenii de Munte, Krcis Prahova. 
s. Coada Malului , Kreis Prahova. 

77. Vălişoara, Kreis Alba. Ef. 
R., S. 1 02 Nr. 1 5, F. S. 1 57, Taf. 27. 1 ,  30, 3 .  

78. Vedea, jud Teleorman. Schf. 
D. Popescu, InvArch, R. 21 a - b. 

79. Vertes, Ungarn. Ef. 
R., S. 304 Nr. 7 1 .  

80. Vinţu de Jos, Kreis Alba, Ef. 
R., S . 23 Nr. 23. 

8 1 .  Vrfac, Banat, Jugoslawien. Ef. 
B. Milleker. Regisegleletei , 2 Timişoara, 1899, 
S. 81 -82. 

82. l.Jnbestimmter Fundort. Ef. 
J. Arneth, Monumente des k.k ;\liinz- und Antiken
Cabinettcs în Wien, \Vien, 1 850, S. 79, Taf. G. IX S. 
Nr. 97 

83.  Unbestimmter Fundort. Ef. 
l\foseum Timişoara, Slg. l .  Pongracs, I , 334. 

84. Unbestimmter Fundort. 
F . . Taf. XXXI\', 1 - 5. 

85. Unbestimmter Fundort. 
F. ,S .  1 57, Taf. XXXIII, 1 -2. 

86. Unbestimmter Fundort. Ef. 

F. ,S . 1 57, Taf. XXX, 2, XXXI, I .  

87. Unbestimmer Fundort. Ef. 
F. , S. 157, Taf. XXXII, 1 - 7 .  

88. Cnbestimmtcr Fundort. Gherla. Ef .  

P.;s. 1 99, R.S. , 255 Nr. 28, D. Popescu, B:\11 ,  
41 ,  1 972, S. 5 Abb. 58. 

89. l.;nbestimmter Fundort, Kreis Hunedoara. Schf. 
P., S. 202, P. ,  S. 1 10 Nr. 73, J. Winkler, SCN, 3, 
1960, S. 4H,  D. Popescu , BMI, 40, 197 1 ,  S. 30 
Abb. 43, 44. 

90. llnbcstimmter Fundort. Jugoslawien. 
D. Garasanin, Katalo6 metala, Beograd, 1954, 
S. 67- 68, Nr. 4890, 4898, Taf. XL, I, 3. 

9 1 .  Unbestimmter Fundort. Oltenien . 
D. Popescu, Dacia, 1 1 - 12,  1945 - 1947, S. 55 

Abb. l i , l ;  Ders. , ActaArchBudapest, 9, 1958, 
S. 360. 361 Abb. 5, 1 - 2 ;  Ders., Dacia, 1 1 - 12 ,  
1945 - 1947, S. 56, 57 Abb. 13. Thrakische, nicht 
dakische Fibel. 

92. Unbestimmter Fundort. Pirot. Kreis Nisava, Jugo
slawien, D. Garasan in, a.a.O., S. 69 Nr. 4875-4879, 
Taf. XLV. 

93. Unbestimrnter Fundort. Rurnănien. 
Ebenda, S. 64 Nr. 7085-7087, 7094, Taf. XLIV, 
5 -8, 

94. Unbestirnrnter Fundort. Rumanien. 
Ebenda, S. 67 Nr. 4880, 488 1 ,  4886, Taf. XLIV, 
9--, l l ; XLVI, 5 - 7. 

9 5. Unbestirnmter Fundort. Siebenbtirgen. 
P. , S. 192, 19 1 Abb. 1 1 , I ,  5-8, F. , S. 1 64 Abb. 27 , 
1 -4. 

96. Unbestirnmter Fundort. Siebenbiirgen. 
F. , S. 157, 146 Abb. 17 a-b. 

97. Unbestimmter Fundort. Siebenbtirgen. Ef. 
P., S. 19 1  Abb. 6. 

98. Unbestimmter Fund01t. Siebenbtirgen. Schf. 
F. S. 157, 158 Abb. 22, 5-9. 

99. Unbestimrnter Fundort. Siebenbtirgen. Ef. 
P. , S. 1 94, 192 Abb. 13, 2. 

100. Unbestimmter Fundort. Siebenbtirgen. Ef. 
P. , S. 194, 192 Abb. 12.  

101 . Unbestimmter Fundort. Siebenbtirgen. 
F. S. 1 57, 1 58 Abb 22, 1 -2. 

1 02. Unbestimmter Fundort. Siebenbtirgen ? .  Ef. 
F. , S. 1 65, Abb. 28. 

103. Unbestimmter Fundort. Siebenbiirgen ? .  
N. Fettich. ActaArchHung. 3 1 ,  195 1 .  Taf. XIV, 
2 - 3 .  

104. Unbestimmter Fundort. Tămăşel. Ef. 
R. Rafajski, a.a.O., S. 10. 

105. Unbestimmter Fundort. Tîrnava Mică, Flulltal. 
R. . S . 1 44 Nr. 342, S. 359 Nr. 2 1 .  

106. Unbestimmter Fundort. Ehemaliges Kornitat 
Turda. Ef. 
F. , S. 163 Abb. 26. 

107. Cetăţeni, Kreis Argeş, Schf. 
1 08. Malăk Poruvec, Bezirk Isperich, Bulgarien. Ef. 

V. Mikov, Izvcstiia-Institut, 2 1 ,  1 957, S. 300 
Abb. 7. 

109. Oradea, „Glashăuser", Kreis, Bihor. Schf. 
Unveroffentlicht. Freundliche Mitteilung N. Chi
dioşan und I. Ordentlich - Oradea. 

1 10. Răcătău, Kreis Bao::ău. Sf. 
V. Căpitanu - V. Ursache, Carpica, 2, 1969, 
S. 128 Abb. 34. 

1 1 1 .  Văleni, Kreis Neamţ. Gf. 
I. Ioniţă - V. Ursache, SCIV, 1 9, 1968, 1, S� 2 19, 
Abb. 7.3. 
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2. TYPENVERZEICHNIS MIT NACHWEIS DER STOCKZ:\HL UND FUNDORTl\UMMER 

Typen-Benennung ! Stiickzahl I 
t I 

Fundortnurnrner 

�--· 

A. Fibeln 

A I a 15 
A I b 3 1  
A I 6 
A 2 a 12 
A 2 b 7 
A 2 c 2 
A 3 a  8 
A 3 b 13 
A 3 c  5 
A 3 d 2 
A 4 a 4 
A 4 b 6 
A 4 c 4 
A 4 a-c  4 
A 4 d I 
A 7 
Zusarnrnen 127 

B I  
B 2 
B 3 
B 

B .  Ketten 

10  
12 
I 
3 

Zusarnrnen 26 

C I a 
C 1 b 
C I c 
C I d 
C 2 a 
c 2 b 
c 2 c 
C 3 a 
c 3 b 
c 4 
c 

C. Halsringe 

6 
l i  
6 
I 
6 
5 
I 
5 
I 
5 

1 6  
Zusarnmen 63 

13, 16, 3 1 ,  33, 36, 39, 56, 84. 
I ,  7, 13, 1 6, 33, 35, 50, 56, 57, 82, 84, 95, 

! 
20, 54, 58, 60, 7 1 ,  83. 
14, 27, 33, 45, 52, 57, 60, 6 1 ,  73. 
7, 13, 17, 33, 52, 55. 
13, 52. 
14, 55, 60, 66, 7 1 .  
1 1 , 52, 53, 55, 56, 66, 78. 
5, 1 5, 96. 
10 .  
67, 78. 
29, 49, 59, 60. 
29, 43, 98. 
12, 1 9, 72. 97. 
47. 
23, 33, 35, 56, 88, 105. 

I J I ,  14, J 6, 33, 63, 66, 78. 
5, 7, 8, 10, 15, 27, 4 1 ,  52, 55, 59, 67, 78. 
5 1 .  
23, 28, 7 1 .  

3 ,  18, 48, 53, 74. 
4, 9, 18, 32, 36. 48, 85, 89. 
12, 14, 18, 39, 62, 67. 
4. 
29, 57, 59, 62, 69. 
13, 56, 57, 89. 
67. 
13, 55, 89. 
67. 
14, 33, 43, 56. 
2 1 ,  26, 30, 37, 44, 66, 68, 7 1 ,  88, 92. 

D. Armringe und -spiralen 

D I a 
D 1 b 
D I c 
D 1 d 
D 1 e 
D 2 a  
D 2 b  

" D  3 a 
D 3 b  
D 4 
D 5 a  
D 5 b  

5 
4 
4 
2 
I 
4 
5 

42, 52, 57. 
57, 6 1 ,  99, 102. 
33, 8 1 .  
56. 
6. 
13, 47. 
54, 6 1 ,  62, 103 .  
2, 14, 17, 18, 29, 48, 55 , 57 , 59 , 62, 69, 70. 
4, 5, 52, 53, 67, 69, 70, 89, 93. 
5, 7, 14, 56. 
5, 13, 16, 44, 47, 62, 7 1 ,  98. 
10. 

104, 106. 

D 5 c 

22 
16 
5 

1 2  
2 

29 
2 ' 

5, 8, 10, 1 1 , 14, 15, 1 7, 22, 24, 25, 27, 29, 39, 40, 43, 53, 
59, 75, 77, 79, 80, 86, 87, 94, 100. 

D 4 1 ,  88. -------·------- --� --

Zusamrnen 1 13 

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



4 1  DIE DAKfSCHEN SILBERFUNDE Hi7 
----------------- ---------- ----- -

---- ---- ------ -

; Stiickzahl l 
-�-- -- · - - - -- -- · - -- · ----

Typen-Benennung 

E. Ringe 
E 1 I-l, 78. 

Fundortnummer 
-- - -- - - - - -----

E 2 a 
E 2 b 
E 3 

4 
3 1  
1 
:.! 

5, 7, 27 ,  28, 33, 35 , 46, 43, 5 1 ,  6 ) , 63, 6 ) , 7 J ,  76, 93, 
45. 

E 4 a 
E 4 b 
E 5 a 
E 5 b 
E 5 c 
E 5 d 

- - --- - ---

Zusammen 

20 
7 
9 
2 
I 
3 

80 

F. Anhănger 

17, 64. 
5, 14 , 33, 52, 55, 56. 
4 ,  34 , 49, 52, 90. 
33, 47, 48, 53, 66. 
4, 47. 
78. 
5, 78. 

F 1 a 41 14 ,  16, 28, 33, 35, 33 55, 57 , 6 ),63, 

-- - -- -

F I b I 48. 
F I c 6 33. 
F 2 66 14 ,  33 , 39, 55, 66, 69, 
F 3 a 7 4, 48, 5 1 ,  66. 
F 3 b 2 7, 33. 
F 4 12 4, 48, 60, 10 1 .  
Zusammen 135 

G l  
G 2 
G 3 a 
G 3 b  
G 4 
G 5 

G. GefăP.13 
I 
2 
8 
2 

I 
1 2  
I 

78. 
I 6 1 .  

1 0 ,  32, 61 , 92. 
6 1 .  
61 , 65 . 
55 . 

- - -- ------ - --- -- ----- -------- -

Zusammca 26 

H I  
H 2  
H 3  
H 4  

H. ]'igurale Darstellungen 
I I 78. 
5 l 5, 15, 96. 
I 55. 
4 10, 56. 

----- ---- -- - - ---- - ---- -- -------- -

Zusammcn 6 I 

107. 

(ohne H 2) __ I _ __ _ _  J _ __ _ _________ _ _ 

I. Gegenstănde unbestimmter Verwendung 
I I 3 I 55. 
I 2 I I 48. 

Zusammen 4 

Zusammenfass ung 
A. Fibeln . . . .  
B. Ketten 
C. Halsringe . . . . . . . 

D. Armringe und -spiralen 
E. Ringe . . . . . . .  . 
F. Anhănger . . . . . . . 
G. Gefălle . . . . . .  . 
H. Figurale Darstellungen . 
L Gegenstănde unbestimmter Verwendung 

127 
26 
63 

1 13 
80 

135 
26 
6 
4 

Zusammen 580 

77. 
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