
DIE SIEDLUNGSBAUTEN DES 6. JHS. U. Z. AUS MOREŞTI 
(KREIS MUREŞ) 

K. HOREDT 

In der zu verschiedenen Zeiten belegten Ansiedlung von Moreşti 1 bildete den wichtigsten Ab
schnitt die volkerwanderungszeitlich.e Siedlungsphase des 6. Jhs. Da volkerwanderungszeitliche 
Hausgrundrisse gegeniiber. Grăberfeldern im allgemeinen in geringer Zah.l freigelegt wurden und 
weniger bekannt sind, sollen hier die Siedlungsbauten des 6. Jhs. u.Z . . aus Moreşti zusammen
fassend vorgelegt und behandelt werden. 

A. GRUBENHDTTEN 

Die hăufigsten Bauten, die in dem mittleren Teil der Siedl ung, auf dern: „Podei'~. · und .jenseits 
des „Pîrîul cetăţii" bis zu der mittleren Wallinie 'a.uitreten, sind Grubenhiitten: Auf der gro13en 
GrabungsfH.iche (Abb. 1) wurden 22 (Nr. 1- 22, Abb . 2, 3, 6) , auf dem' GelăncÎe des romischen 
Brandfriedhofes (Abb. 4) sechs (Nr. 23 - 28) 2 und auţ .anderen Flăchen i!1 verschiedenen Schnitten 
weitere neun Gruben (Nr. 29- 37, Abb. 3) festgestellt. Ihre Zahl belăuft.sich zuşammen auf 37. 
Besonders auf der gro13en Grabungsflăche konnte beobacutet werden, wie sich die .. Reste der drei 
wichtigsten Siedlungsphasen, qer mittellatenezeitlichen, der volkerwanderungszeitlichen und der 
mittelalterlichen, i.iberschnejden oder nebeneinander etwa in gleicher Tiefe vorkommen, doch lie13en 
în den allermeisten Făllen der lnhalt und die Konst ruktionsweise der Hutten keinen Zweifel an 
ihrer Zeitstellung. Berucksichtigt man auf dem Gesamtplan der Grabungsflăche .nur die volker
wanderungszeitlichen Grundrisse3 , so ergeben sich 
da.raus einige Hinweise auf die Anordnung der 
Bauten innerhalb der vi:ilkerwanderungszeitli-
chen Siedlung. · 

Die Grubenhi.itten liegen in einer Tiefe 
zwischen 0,90 - 1,65 m, wobei es innerhalb dieser 
Grenzwerte keine bevorzugte Tiefe gibt, wie die 
nebenst ehende Tabelle zeigt. Sie verteilen sich 
etwa gleichmăl3ig zwischen diesen Grenzwerten, 
wobei von 1,50 m an ihre Zahl begreiflicher
weise abnimmt. 

Es waren somit keine praktischen Gesichts
punkte maBgebend, die die innerhalb dieser 
Grenzen wechselnde Tiefe der Gruben bestimm

Tiefe 

0,90-0,99 m 

1;00-1,09 m 

1,10-1 ,19 m 

1,20-1 ,29 m 

1,30-1.39 m 

' 
1,40-1,49 mm 
1,50-1,59 m 

1,60 - 1,65 m 

Tqbelle f 

Anzahl 
der Hlltten 

5 
5 
7 

5 
6 

5 
2 
2 

Hllttennummer 

4, 17, 24.- 29. 33 
2, 7, 11 , 19, 30 
I, 5, 9, 16, 20, 25, 
26 
8, 14, 15, 27, 32 
10, 12, 13 , 22, 35, 
37 
3, 21, 23, 34, 36 
18, 31 
6, 28 

ten. Ebenso besteht auch keine Beziehung zwischen ihrer Tiefe und Gr613e. 

1 Vorberichte llber die Ausgrabungen in Moreşti erschic
nen von K. Horedt, SCIV, 3, 1952, S. 328 - 348; 4. 1953 , 
S. 275 - 311; 5 . 1954, S. 199 - 231; 6, 1955, S. 643 - 685 
und Materiale, 4, 1957, S. 175 - 186 und 5, 1959, S. 83 - 89. 
Eine knappe, zusammenfassende Dbersicht bietet K. Hored t , 
Dacia, N .S., I, 19Ş7, S. 297 - 308. 

DACIA, N. S., TOME XVIII, 1974, pp. 177-188, BUCAREST 

23 - c. 1581 

2 Vgl. ihren Plan in SCIV, 6 , 1955, S. 662 Taf. 5 . 
3 Abgebildet bei K. Horedt, Actes du V II' Congres In

ternational des Sciences prehistoriques et protohistoriques, 
Prague, 1966, 2 (1970), S. 1045 Abb. I und ders.,Siedlung, 
Burg und Stadt, Berlin, 1969., S. 133, Abb. 4. 
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178 K. HOREDT 2 

Ihre Flache schwankt zwischen 4-18 m2
, was einer Seitenlange der Hiitten von etwa 2-4,25 m 

entspricht (Abb. 5). Eine Ausnahme bilden nur die beiden groJ3en Webehiitten (Nr. 13 und 27), 
deren Flache 25,00 und 34,70 m2 betragt und Raum fiir drei und vielleicht auch fiir vier Webshihle 
bot (Abb. 6 und 7). Vereinzelte Webegewichte wurden allerdings auch in neun anderen Hiitten, die 
zwischen 6,90-14,40m2 grofi sind, gefunden. 

I 
o 5 1/lm 

li 

6 

B 

A B c D E F G H K L M 

Abb. 1. Plan der grollen Grabungsflăche mit den Grube nhil tten Nr. 1-22 und den Kiesflăchen 
Nr. 1-1 1. 

Die Hiitten besitzen im allgemeinen eine ungefahr rechteckige Form, bei der die Ecken mehr 
uder weniger regelmailig abgerundet sind . Es treten aber auch ovale (Nr. 14,35) , runde (Nr. 31) oder 
unregelmaJ3i&e (Nr. 9,32) Grundrisse auf. Eine nur einmal belegte Sonderform bilden die Hiitten 
Nr. 25-26, die vermutlich zusammenhangen und bei denen die kleinere, ein schraggestellter Vor. 
raum der groBeren sein konnte 4• 

4 Nach einer freundlichen Mitteilung von A. Kiss-Pecs, 
besaDen in de r Siedlung von Kiilked-Feketeka.pu von 12 
freigelegteu Grubenhfttten zwei Grubenhăuser gleichfalls ei
nen Vorraum. Der GrundriJl eines Oberflăchenhauses aus 

Porumbenii Mici, K. Horedt-Z. Szekely-St. Molnâr, Ma
teriale, 8, 1962, S. 635, Abb. 2 kiinnte in der gleichen Weise 
gedeutet werden. Vgl. auch G. Behm-Blancke, Fruhe Bur
gen imd Stădle, Berlin, 1954, S. 102 Abb. 5 . 
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Abb. 2. Grundrisse der Grubenhutten Nr. 1- 12. 
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180 K. HOREDT 4 

Im Gegensatz zu den mittellatenzeitlichen und mittelalterlichen Hiitten besitzen etwa zwei 
Drittel der volkerwanderungszeitlichen Grubenhutten eine Holzkonstruktion, bei der die Trăger 

in den Hiitten_boden eingegraben wurden und als Pfostenlocher zu erkennen .s ind. Nach der Stellung 
der Pfosten lassen sich die Grubenhiitten folgendermaBen gliedern : .. 

Zwischen der-Zahl .und Sţellung der Stut-
Tabelle 2 zen un~ der Flăcherigri:iBe der Huţten besteht 

Anzahl 
Pfosteastel1ung der 

Hlitten 

A. Keine Pfosten 11 

B . ] e ein Pfosten auf zwei ge- 7 
genii berliegende.n Seiten 

c. ] e drei Pfosten auf zwei ge- 5 
geniiberliegenden Seiten. 

- Das gleiche Konstruktions- 7 
schema în unvo ll stăndiger 

Ausfiihrung 

D . J e drei Pfosten auf jeder 1 
.Seite 

- Das glc iche Konstruktions-
schema in unvo llstăndiger 1 
Ausfiihrung 

E. Pfosten in drei (vier?) Ecken 2 

F. Doppelte und dreifacbe 3 
Pfosten 

G. Konstruktion unbekannt 3 

Hlittennummer 

I 

1. 3 , 4, 7, 9, 
11, 17, 23 , 31, 
32, 35 

5, 8 , 14. 16, 
22, 24, 34 

15, 18, 27, 28, . 
30 
2, 10, 12, 19, ; 
25, 26, 29 

13 
' 

" 
2o:J 

6, 21. 

6, 13·, 27 

33 , 36, 37 

ein ursăchlicher Zus~mmerihang, '"'.ie die gra
phische Darstellung Abb. 8 zeigt. Hiitten ohne 
Pfosţen (A) sind. im allgemeinen die kleinsten, 
es !olgen Hutten mit je einem Pfosten auf zwei 
gegeniiberliegenden Seiten (B), de ren Flăchen

groBe dann die Hutten iibertreffen, bei denen 
auf zwei gegeniiberliegenden Seiten je drei Pfo
sten stehen ( C). Die Zahl der H~tten mit den 
Stiifaen in den Ecken ist zu gering, um daraus 

-~eitere Folgerungen . ~b'fuleiten. Die.,GroBe der 
Webehiitte Nr. 13 erfmderte auf jeder Seite 
dr'ei Pfosten (D), doch li~13 . sich die gleiche Fe
stigkeit bei der kleineren ·w ebewerkstatt Nr. 27 
auch n.och mit dem Konstruktionsschema C er
reicheri. Die einzelnen Trăger wurden bei den 
groBten Hutten auch verdoppelt oder verdrei
facht (F) .Die allein gegeniiberstehenden mittleren 
Pfosten tragen den D,achfirst, wăhrend bei der 
Pfostenanordnung E die Firststiitzen nicl1t be
stimmt werden konpen. Da es dreifache Trăger 

nur auf einer Seite gab lieBe sich auch vermuten , daB das Dach der groBen Webehiitte · Nr. 13 nur 
nach einer_ Richtung geneigt war. D~s Gleiche konnte dann auch fiir die R ut.t e Nr. 6 angenom
men werden. 

Nach der Anordnung der Firsttrăger kann auch die Ausrichtung de~ Hiitten bestimmt werden, 
die bei 19 von 21 Hiitten, bei denen die Orientierung festgestellt werden konnte, nordostlich
siidwestlich ist (Abb. 9). Da <las I;>acl{ bis nahe an deq Boden heranreichte, lag der E ingang an 
einer der beiden Schmal- bzw. Giebelseiten neben dem Tr.ăger des Firstbalkens. ·Durch diese Offnung 
drang das Tageslicht in den Innenra.um, da in den Hiittenwănden vermutlich keine fenstcr
offnungen waren . Der Eingang diirfte demnach nach Nordosten in der Richtung der Morgensonne 
gelegen haben. Es lieBe sich allerdings einwenden, daB bei einer nordwestlich-siidostlichen Ausrich
tung der Hiitten die siidi:istliche Seite tagsiiber lănger von der Sonne beschienen wurde und es zweck
măBiger gewesen wăre die Giebelwand mit dem Eingang in diese Richtung zu st ellen, d.h. um 
90 Grad nach Siiden zu wenden. Sollte aber die Beleuchtung des Hiitteninneren for die Ausrichtung 
der Hiitten nicht ausschlaggebend gewese11 sein, so konnte die Orientierung die Wind- und Wetter
seite bestimmt haben 5. Jedenfalls ist aber die Ausrichtung der Hiitten zu einheitlich, um zufăllig 
zu sein . GrabungsmăBig konnte nur in einem einzigen Fall, bei der besonders tiefen Hiitte Nr. 28, 
die Stell~ des Einstieges nachgewiesen werden, ·~ie nach Siidosten liegt. Bei der Hiitte Nr. 15 ist 
ihre Nordwand abgeschrăgt und es konnte auf dieser Seite der Eingang ~ermutet werden, doch,wurde 
er bei den Grabungen nicht nachgewiesen. I 

Die volkerwanderungszeitlichen Hutten unterscheiden sich von den mittelalterlichen durch 
die in den HiiUenbodcn eingegn;.bcn~n Pfostcn u:r:d d2.s Fehlen voP.. Heod~n, di~ nur ansnahmsweise 

5 Io Haidem , R.v. Uslar, Bonnerjahrb, 149, 1954, richtu ng · von Nord\,;esten. 
S. 142 stehen die Hăuse r und HUtten gegen die Hauptwind-
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K. HOREDT 6 

festgesţellţ wurden. So standen in der nordwestlichen Ecke der Hiitte Nr. 22 einige bera:uchte Stein
pla,tten, die einen provisorischen Herd anzeigen. In einem anderen Fall lag în einem Abstand von 
0,80 m unmittelbar neben der Hiitte Nr. 34 ein Herd. Nur einmal bei der Hutte Nr. 7 ist in einer 
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Abb. 4. Flăche des r6mischen Brandgrăberfeldes mit den Grubenhiitten Nr. 23-28. 

Ecke eine konische Vorratsgrube eingetieft. Die mittellatenezeitlichen Hiitten besitzen gegeniiber 
den volkerwanderungs,zeitlichen eine unregelmâBige Form und keine Herde. 

Die Hiitten dienten Wirtschaftszwecken und ihre Verwendung ka.nn zum Teil aus ihrem In
ventar erschlossen werden . In sechs Făllen wurde in ihnen Getreide gemahlen, wie Bruchstiicke 
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7 DIE SIEDLUNGSBAUTEN AUS MOREŞTI 183 

von Handmiihlen in ihrem Inh.alt nahelegen (Nr. 1, 2, 5, 15, 22, 25) 6
• GroBer ist die Zahl 

der Hiitten mit vereinzelten Webegewichten (Nr. 3, 4, 10, 18, 19, 21, 22, 34, 36), die aber in 
den beiden Webehutten auch in groBer Anzahl vorkommen. Bezeichnenderweise schlieBen 
sich die beiden Fundgattungen mit einer Ausnahme (Nr. 22} im Hiitteninhalt aus, so daB anzu
nehmen ist, daB die einzelnen Hiitten jeweils vorwiegend nur eine bestimmte wirtsch.aftliche Funk
tion bes;aBen 7• Vielleicht kann auch die Verwendung der Spinnwirtel in gleichem Sinn gedeutet 
werden, da sie wohl auch zweimal (Nr. 15, 22) mit Mahlsteinen und viermal (Nr. 13, 18, 22, 27) 
mit Webegewichten zusa.mmen in den Hiitten auftreten, neunmal a.ber (Nr. 6, 11, 14, 20, 23, 24, 
26, 28, 35) ohne diese Fundverbindungen belegt sind. In diesem Fall konnten die betreffenden Hiit
ten als Spinnstuben gedient haben. Fur die groBe Knochenmenge aus den Hiitten Nr. 4 und 14 
laBt sich kei~e befriedjgende Erklarung geben 8. Bei der Hutte Nr. 4 konnte es sich vielleicht wegen 
der verschiedenen Gattungen um Tieropfer h.andeln, es ware aber auch moglich, daB in den Hiitteri 
die Tiere wie in Fleischhauereien zerlegt wurden. Hinweise fur Schmiedewerkstatten wurden nicht 
gefunden . Auf der Planflăche L III lagen aber in 0,3 O m Tiefe etwa 4 kg Eisenschlacken zusammen 
mit glasig gebrannten Lehmstiicken, die einen Eisenschmelzofen anzeigen 9

• 

Mit dem notigen Vorbehalt geben die Funde auch AufschluB liber das Gesinde, das in den 
Hutten arbeitete. Es liegt nahe, daB in den Webehiitten Frauen tatig waren und <las Gleiche gilt 
auch fiir die Spinnstuben , falls solche bestanden. Auch in den Mahlstuben durften Măgde gearbeitet 
haben 10

• In den vermuteten Fleischhauereien sind allerdings Knechte anzunehmen. Das in den Wirt-

9 
32 
Jf 
4 

24 
2l 
J/ţ. 

20 . t<n~~~"'44~ 
26 
19 
IZ 
23 
li 
8 

35 
3 
I 

29 
f6 
7 

f5 
li 
2 
5 

14 
18 
6 

17 
fO 
JO 
za 
25 
21 
13 

Abb. 5 . Flăchengrolle der Grubenhiitten. 

6 F iir Drehmiihlst~ ine in v6lkerwanderungszeitlichen Sied
lungen vgl. J>. Schmidt, D ie spate Vălkerwanderungszeit in 
Mitteldeutschland, Halle, 1961, S. 146 und S. 37 Abb. 20 b, 
a, S. 38 Abb. 21 a- b. 

7 Fiir die verschiedenen Verwendungsm6glichkeiten der 
Grubenhiitten, F. Tischler, BerRGK. 35, 1954, S. 136 - 137. 

8 E in ăhnliches Knochendepot mit mindestens acht 

Pferdekadavern wurde in Lauriacum gefunden: W . A. 
J enny - H . Vetters, Siidostforschungen, 16, 1957, S. 22. 
Vgl. auch B . Schmidt, a.a.O„ S. 86 - 87. 

9 Vgl. dazu auch B . Schmidt, a.a.O„ S. 32, 31 Abb. 16. 
10 Einen Beleg dafiir, a llerdings; erst aus dem 11. Jh. 

bietet die Vita Sancti Gerardi , Kap. 12. 
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schaftshiitten geborgene spărliche Metallinventar weist gleichfalls cher auf Frauen hin. Knochen
kămme in Nr. 1, 3, 10, ebenso wie Eisenmesser in Nr. 13, 18, 19, 20, 27, 35 brauchen nicht un
bedingt ein ZubehOr der Frauentracht zu sein, die Stilusnadeln in Nr. 13, 19, 28, 36 diirften aber 
von Frauen im Haar getragen worden sein, ebenso wie die Fibcln in Nr. 17, 20, 28 eher auf der wcib
lichen Kleidung befestigt waren. Fiir die Riemenschnallen und -zungen (Nr. 1, 17, 28) lăBt 

sich eine Zuweisung an die Frauen- oder Mănnertracht nicht durchfiihren. Da Stilusnadeln in 
den gepidischen Grăberfeldern der TheiBgegend fehlen 11, in Pannonien aber Romanen zugesprochen 
werden 12, wird man in ihren Trăgerinnen in Moreşti Angehi:irige dcr romanischen Bevolkerung ver
muten diirfen. 

Die Verbreitung der Hiitten legt auch die Ausdehnung der volkerwanderungszeitlichen Sied
lung fest, da die Scherbenstreuung begreiflicherweise auch liber deren unmittelbare Grenzen hinaus
reicht. Nach der Verteilung der Grubenhiitten erstreckte sich die volkerwandcrungszeitliche Sied
lung nach Norden bis zur inneren und nach Westen bis zur mittleren Wallinie. Am dichtesten sind 
die Hiitten etwa in cler Mitte des „Podei" und werden gegen die „Hula" zu spărlicher, ohne aber 
vollig zu fehlen. Unrnittelbar hinter dem inneren Wal liegt noch die Hiitte Nr. 33. Jenseits davon 
befindet sich das Gr'ăberfeld des 6. Jhs. und sonst wurden auf der „Hula" keine volkerwanderungs
zeitlichen Hiitten mehr festgestellt. Wie Suchschnitte erkennen lassen, war auch cler „Borşofed" 
und noch stărker der „Ciurgău" bis zur mittleren Wallinie besiedelt, hinter der wieder die Hiitte 
Nr. 34 freigelegt wurde; Jenseits davon fehlen Hiitten und cler freie Ra.um zwischen der mittleren 
und ăuBeren Linie diirfte in der Volkerwanderungszeit zur Bergung cler Herden gedient haben. 

Die Zeitstellung der Bauten ergibt sich aus ihrem Fundinventar, cler Keramik und dem zur 
Siedlung geh6renden Grăberfeld. Da keine der volkerwanderungszeitlichen Hiitten sich miteinandcr 
iiberschneiden, scheinen sie aus einer einzigen, kiirzeren Bc>.uphase zu stammen und bei cler Anlage 
von neuen Hiitten wurden die ălteren noch beriicksichtigt. Auch aus den wichtigsten Gattungen der 
Keramik aus den Grubenhiitten lăOt sich kcine relativchronologische Aufeinanderfolge erschlieBen, 
da die Scherben von den zwischcn den Hiitten liegenden Flăchcn mit der Keramik aus dem Gruben
inhalt sich vermischten. Einen anschaulichen Beleg dafiir bictC't cin stempelverziertes GefăB 13 , 

von dem 1952 einzelne Bruchstiicke auf der Grabungsflăchc 25 uncl zwei Jahre spăter auf dem Plan
quadrat LM III-IV und schlie/Jlich im lnhalt der Hiitte Nr. 20 gdunden wurden. Die Keramik aus 
einer Hiitte kann demnach nicht unbedingt als ein geschlossener Fund betrachtet werden. 

Damit in Verbindung stellt sich die Frnge, in welcher Weise die Hiitten aufgegebcn wurden 
und ihre Gruten sich anfiillten. Einzelne Bauten wurden durch Brand vernichtet, wie dieses bei 
den beiden Webehiitten und weiteres bei den Hiitten Nr. 7 und 19 der Fall war, eine allgcmeine 
Zerstorung, bei der die Hăuser und Hiitten verbrannten, ist aber nicht zu erkennen. Andere Aussa
gcn dariiber, wie die Belegung aufhOrte, lassen sich nicht machen. Ein Teii cler GefăBe und Scherbcn 
diirfte in die Hiitten gelangt sein, als sie noch in Gebrauch stanclcn und auch noch wăhrcnd ihrcr 
Beniitzung konnte sich der Hiittenboden um etwa 0,20-0,30 m aufgdiillt haben. Wurdc die Hiitte 
aufgegeben und stiirzte das Dach ein, so schloB dieses den bereits vorhandenen Grubeninha\t ab, 
wobei sich aber auch noch dariiber Scherben ansammelten. Das Auftreten von je einem Pferde
schădel in den Hiitten Nr. 21 und 27, sowie eines Hundeschădels in der Hi'ttte Nr. 13 lie13e sich dadurch 
erklăren, dal3 sie am Dachfirst befestigt waren und mit dem Dachgeriist in die Hiitte fielen, was 
bei den Hutten Nr. 13 und 27 um so wahrscheinlicher ist, da: beide eingeăschert wurden. Die Art, 
wie eine Hiitte sich anfiillte, war von Fall zu Fall verschieden und auch die Grabungen gaben 
dariiber keine weiteren Aufschliisse, da auch die harte Lehmerde die Beobachtungen erschwerte 14• 

In zwei Făllen konnten die bereits weitgehend angefiillten Hiittengruben von neuem verwendet 
worden sein. Einmal bei der 1,65 m tiefen Hiitte Nr. 28, in der bei 0,90 m sich ein Niveau abzeich-

11 D. Csallany, Archăologische Denkmăler aer Gepiden im 
Mitteldonaubecken, Budapest, 1961. 

12 I. B6na, Alba Regia, 2-3, 1961-1962, S. 63-64; 
A. Kiss, ArchErt., 95, 1968, S. 93 ff. 

13 K. Horedt, Actes .. „ fa!. 44/11. 
14 Vgl die Erărterungen liber die Aufflillung der Hiitten

gruben in der etwa glcichzcitigen Sicdlung von Bfczno, 
I. Pleinerova, Germania, 43, 1965, S. 132-133. 
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9 DIE SIEDLUl\SBAUTEN AUS MOREŞTI 185 

nete, das auf eine erneute Beniitzung hinweist. Unklarer ist der Befund in den Hiitten Nr. 25 - 26, 
wo eine Fiinfknopffibel und han dgearbeitete Ware wieder ein spăteres Niveau auzeigen, das aber gra
bungsmăBig nicht zu erfassen war. 

H 

-(34 

7 

6 

/ 

6 

.. ·.; 

.:.„~.::';.•·; .. ·:: . ' o .:·: '\,-~ ~~::.:•••:·.:· 

I 
I 

- 1,35 

Abb. 6. GrundriJJ der W ebehiitte Nr. 13. 

B. KIESLAGEN 

F 

7 

â 

Zwischen den Grubenhiitten liegen auf der groBen Grabungsflăche in geringer liiefe kleinere 
und groBere unregelmăBige Flăchen, die aus einer festgetretenen Erd- und Kiesdecke bestehen, 
auf denen volkerwanderungszeitliche Scherben und Knochen verstreut sind 15• Sie stellen ein Sied
lungsniveau dar, das durch die auf ihm gefundene Kerarnik volkerwanderungszeitlich datiert wird 
und mit den Grubenhiitten gleichzeitig sein muB. 

Die wichtigsten Angaben dari1ber sind in der nachst ehenden Tabelle zusammengefal3t. 

15 Die Flăche Nr. 4 (Ll\[ 1- 2) ist bei K. H oredt abgebildet, Siedlung .. „ Taf. 2a, 4. 

24 - c. 1581 
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186 K. HOREDT 10 

Die Tiefe, in cler die Kiesflăchen auftreten, schwankt zwischen 0,20-0,30 m und erreicht 
nur în einem Fall 0,40 m. Wegen ihrer geringen Tiefe, nahe der Oberflăche lăBt sich kein regel
măBiger GrundriB erkennen, da sie durch die spătere Belegung der Siedlung und durch den Acker
bau leicht zerstort werden konnten. Ihre Zeitstellung ergibt sich einma.l a.us der auf den Flăchen 

1 

! • 2 

t!J'J 3 

~~ 4 „ 5 

\~ 6 

-~\J{::;:: 7 

„~ 8 
Oo\::J g 

~c::> fD 

I 
N 

o ltn 

Abb. 7. Grund1 ill der Webehiitte Nr. 27, I Hiittenrand; 2 Pfostcnloch; 3 W ebegewichte ; 4 K eramik; 5 Bra ndspu
ren; 6 Verkohltes H olz; 7 Asche; 8 Kohlen ; 9 Steine, IO I<nochen . 

Nr. I Lagc 

I AB 2-3 --
2 E 2 

- - -
3 IK 1- 2 --
4 LM I - 2 - -
5 B5 

6 G 4 - 5 --
7 J( 6 

--
8 A 7 ---------
9 E 7 

--
10 F B 

- --
II BC I - II 

Tabel/e 3 

Grolle 

4,40: 3 ,00 m 

7,00 : 3 ,50 m 

5 ,40 : 4,00 m 

6 ,00 : 3,50 m 

3,00: I ,60 m 

2,40 : 1,40 m 

4,20: 3 ,50 m 

3,00: 2,60 m 
---------· 

2,00 : 1,60 m 

4,40 : 3 ,60 m 

11 ,80 : 8,40 m 

Tiefe 

0 ,25 m 

0 ,20 m 

0,20 m 

0 ,40 m 

0 ,25 m 

0,30 m 

0,20 m 

0,30 m 
------

0,25 m 
-----

0,25 m 

0,25 ro 

gefundenen volkerwanderungszeitlichen Keramik 
und dann a.us ălteren oder jiingeren Siedlungs
resten anderer Perioden, die sie iiberlagern ader 
von denen sie bedeckt oder iiberschnitten werden. 
So treten sie iiber mittella.tenezeitlichen Hiitten 
oder Niveaus a.uf (Nr. 1, 2, 3), einma.l da bei auch 
liber einer Schichte der Crişkultur (Nr. 3). Die 
gleiche Flăche Nr. 3 wird auch von einer mittel
alterlichen Lage <lmchschnitten. Eine volker
wanderungszeitliche Dbei:schneidung liegt măgli
cherweise nur in einem einzigen Fall, bei Nr. 7, 
vor. Am Ostrand der Flăche Nr. 11 waren hoch
kant gestellte Steine und im mittleren Teil Sand
steinplatten niedergelegt, die in beiden Făllen 
erkennen lassen, daB sie absichtlich so ange
ordnet wurden . Pfostenlocher wurden nirgends 
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in Verbindung mit den Kiesflăchen beobachtet, da diese, selbst wenn sie vorhanden waren, nicht 
bis în die gelbe Lehmschicht hinabreichten undim schwarzen Erdreich nicht zu erkennen waren. 

Siedlungsfunde des 6. Jhs. sind in Siebenbiirgen hăufig 16
, doch ist die Zahl der grabungs

mă/3ig festgestellten Ha.usgrundrisse noch gering. Ana.logien fiir die Siedlungsbauten a.us Moreşti 
konnen von folgenden Fundorten genannt werden: Bratei 17, Cipău 18, Iernut 19, Porumbenii Mici 20, 

Sf. Gheorghe (Kreis Mureş) 21 , Soporul de Cîmpie22 . und Şeica Mică2a. mz 35 
Es wurden dabei nur die Vorkommen auf dem siebenbiirgischen 
Hochland aufgezăhlt, da es zu weit fiihren wiirde auch die umlie
genden Landschaften Rumăniens zu beriicksichtigen. Die Gruben
hiitten aus Cipău und Sf. Gheorghe bieten fiir Moreşti die năchsten 
Entsprechungen, da în ihnen auch Pfostenlocher festgestellt wurden. 
Es verdient hervorgehoben zu werden, da/3 bisher în der Thei/3gegend 
im gepidischen Siedlungsgebiet trotz der zahlreichen Grăberfelder 

bisher kaum Grubenhutten oder Oberflăchenbauten bekannt sind 24 

30 

117 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I und auch westlich der Donau nur wenige Bauten vorhanden sind, die 

den Germanen zugewiesen werden 25. 
Eingangs wurde darauf hingewiesen, da/3 volkerwanderungszeit

liche Siedlungen und ihre Bauten noch wenig bekannt sind, besonders 

20 I 

wenn man sie mit der Dichte und Zahl der Reihengrăber vergleicht 26
• 

In Siebenbiirgen sind allerdings Siedlungsplătze etwa în der gleichen 
Anzahl wie Fundorte mit Grăbern bekannt und dieses ungewohnte 
Verhăltnis konnte auch durch die Zusammensetzung seiner volker
wanderungszeitlichen Bevolkerung bedingt sein. Die germanische 
Siedlungsweise ist în diesem Zeitraum durch Oberflăchenbauten gekenn
zeichnet, die als Wohnhăuser dienten und die von einer Reihe von 
Grubenhiitten umgeben sind, die die hăufigste Hau sform darstel-
len 27 und als Wirtschaftsbauten verwendet wurden. Sie sind von 
Schweden 28 bis în den Donauraum hinein belegt und ihre Kennz;ei-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ' [ 
I/ r 
I 

iO I 
I 

c 

A 

H1/'ttenanzaltl 

chen bilden das Fehlen von Herden und die in den Hiittenboden 
eingegrabenen Pfosten, die clas Dachgeriist trugen. Sie erfiillten ver
schiedene Aufgaben, wobei besonders ihre Verwendung als Webe
stuben hăufig belegt ist 29

• Die in Moreşti gefundenen Grubenhiitten 
entsprechen vollig diesen Anlagen und deswegen kann man auch die 

Abb. 8. Verhăltnis von Flăchen
grolle und Pfostenstcllung der 

Grubenhiitten. 

16 D. Csallâny, a.a.O., S. 207, 394. G. Mildenberger, Ger
mania, 41, 1963, S. 427. 

17 Dacia, N.S., 7, 1963, S. 580 Nr. 80; 8 , 1964, S . 398 
Nr. 91 ; 10, 1966, S. 395, Nr. 86. 

18 D. Frotase, SCIV, 6, 1955, S. 659-660 Taf. 3; ders., 
Acta MN, 3 , 1966, S. 406 Abb. 7, S. 407. 

19 N. Vlassa, Acta MN, 2, 1965, S. 32. 
20 Z. Szekely, Materiale, 8, 1962, S. 28, S. 29 Abb. 7, 

S. 3 1 Abb. 11. K. H oredt- Z. Szekely-St. Moln âr, a .a. 
O., S. 633, 634 Abb. 1, S. 635 Abb. 2, S. 636 Abb. 3 . 

21 M. Rusu, SCIV, 6, 1955, S. 661-662, Taf. 4. 
22 D . Frotase, Materiale, 8 , 1962, S. 534 ; ders ., Dacia, 

N. S. 13, 1969, S. 310 Abb. 13 . 
~3 K. Horedt, SCIV, 15, 1964, S. 189. 
24 Vgl. Anm. 16. 
25 M. Fârducz, ArchErt., 76, 1949, S. 84 - 89, I. B6na, 

ActaArchHung, 23, 1971 , S. 278. Vgl. auch Anm. 4. 
26 Auf diese Erscheinung wurde wiederholt hingewiesen. 

W. Veeck, BerRGK, 15, 1923, S. 42 kannte gegeniiber 580 
Reihengrăberfeldern keine einzige Siedlung in Wiirttem
berg. In Mitteldeutschland gab es 1961 gegeniiber 196 Fund
stellen mit K6rpergrăbem nur 8-10 SiedlungspHi.tze. B. 
Schmidt, a.a.O., S. 28-29 und G. Mildenberger,Germania, 
42, 1964, S. 152 - 153. Vgl. auch H. Ziirn, Fundberichte 
aus Schwaben, 14, 1954, S. 147 und H . Ament, BerRGK. 
51-52, 1970-1971, s. 292, 320 ; 53 , 1972, s. 307. 

27 K. H. Wagner-L. Hussong - H. Mylius, Germania, 
22, 1938, S. 180 - 190 ; R. v. Uslar, a.a .O., S. 105 - 145 ; W. 
Krămer, Germania, 29, 1951 „ S. 139 - 141 ; W. A. Guyan, 
J SGU, 42, 1952, S. 174 - 197; F. Tischler, a.a.O„ G. Behm
Blancke, a.a.O., S. 100 - 103; H. Ziirn. a.a.O., S. 145 - 148; 
W. Winkelmann, Germania, 32, 1954, S. 189-213 und ders., 
in Neue Ausgrabungen in Deutschland, Berlin, 1958, S. 492-
517 ; . G. Mildenberger, Die germanischen Funde der V Olker
wanderungszeit in Sachsen, Leipzig, 1959, S. 62 - 67; B. 
Schmidt, a.a.O., S. 29-31, E. Schlicht, Neue Ausgrabungen 
und Forschungen in Niedersachsen, 4, 1969, S. 170 - 181 ; 
H. Dannheimer, Germania, 51, 1973, S. 154 - 156, 166. Fiir 
die Unterschiede der slawischen Grubenhiitten gegeniiber 
den germanischen vgl. I. Pleinerova , a.a.O., S. 121-138 
und F. Donat, ZfA, 4, 1970, S. 250-269 mit eingehendem Li
teraturverzeichnis; D. Warnke im J . H ermann, Die germa
nischen und slawischen Siedlungen und das mittelalte'Yliche 
Dor/ von Tornow, lfr. Caban, Berlin, 1973, S. 142-166. 

2s B . Stj ernquist, J ahrbRGZM, 14, 1967, S. 144 - 152. 
29 R. v. Uslar, a.a.O., S. 139 mit umfangreichen Literatur

und Queilenhinweisen, W. A. Guyan, ZSAK, 11 , 1950, 
S. 206; G. Behm-Blancke, a.a.O., S. lOO 'und Ausgrabungen 
und Funde, I , 1956, S. 167; F. Tischler, a.a.O„ S. 137; 
W. Winkelmann, Germania, 32, 1954, S. 208 - 209 und in 
Neue Ausgrabungen, S. 503; B. Schmidt, a.a.O., S. 32; 
D . Warnke, a.a.O„ S. 139. 
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in der Siedlung im Mureştal nachgewiesene Bauweise als germanisch bezcichnen. Es fehlen 
hier alle rdings Oberflăchenbauten, die sonst die Grubenhiitten ergănzen30 und deren Grundrisse 
nicht festgestellt wurden, sei es, dal3 diese zu nahe an der Oberflăche lagen und durch spătere Besied-
1 ungen oder den Ackerbau zerstort wurden oder dal3 die Trăgerpfosten nur bis in die schwarze Erde 
eingetieft waren 31• Man kann hier aber auf die unregelmă.13igen Kieslagen verweisen, die manch
mal von beachtlicher Gro.13e und bis zu 12 m lang sind. Sie konnten als· die offenen Flăchen ge
deutet werden, die zwischen den Grubenhiitten lagen und auf denen sich Scherben und Knochen 
ansammelten, die im Laufe der Zeit eingetret en wurden . Da aber gerade auch die Grubenhiitten 

6 z 

s 
Abb. 9. Ausrichtung der Grubenh1itten. 

Oberflăchenbauten und Wohnhăuser voraussetzen, 
die in Moreşti nicht nachgewiesen werden konn
ten, ist es wahtscheinlicher, da.13 die Kiesflăchen 

die unvollstăndig erhaltenen Grundrisse der Innen
flăche von Wohnhăusem darstellen. Trifft diese 
Annahme zu, so ist in Moreşti der Grabungsbefund 
eindeutig zu erklăren und die Dbereinstimmung mit 
der fiir die Germanen kennzeichnenden Siedlungs
form vollstăndig. Sie mii.13te hier dann auf die in 
diesem Zeitraum in Siebenbiirgen lebenden Gepiden 
zuriickgefiihrt werden. 

Die Oberflăchenbauten bilden zusammen mit 
den Grubenhiitten die gro.13eren Einheiten der 
GehOfte. Die Grabungsflăche von etwa 60 zu 60 m 
in Moreşti ist zu klein, um aus der Anordnung der 
Grubenhiitten den Umfang und die Zahl der 
GehOfte zu bestimmen. Nach den fiir die aller-

dings um zwei Jahrhunderte spătere Siedlung von Warendorf ermittelten Werte ist eine Hofflăche 
etwa 100 zu 100 m gro.13 und umfal3t 14-15 Nebengebăude 32• Fiir Moreşti wird man kleinere 
Zahlen veranschlagen miissen und auf Grund der festgestellten Grubenhiitten fiir die ganze Sied
lung etwa die drei- bis vierfache Zahl, also etwa 100- 150 Nebenbauten, annehmen konnen. Diese 
wiirden dann zu 10- 15 GehOften gehOrt haben, wobei aber im Verhăltnis zu Warendorf fiir je ein 
GehOft eine kleinere Zahl von Wirtschaftsbauten berechnet wurde. 

Es ist schwierig aus der Zahl der Grubenhiitten Riickschliisse auf die Einwohnerzahl der 
Siedlung zu ziehen, da sich kaum abschătzen lăl3t, in welchem Umfang und von wieviel P ersonen 
die Hiitten stăndig belegt waren. Nimmt man fiir die ganze Siedlung die drei- bis vierfache Zahl 
der festgestellten Hiitten un und rechnet man je Hiitte zwei Personen, was vermutlich zu viel ist, 
so betrăgt die Zahl der Bewohner 200 - 300 Menschen. Bei gleicher Hiittenzahl, aber nur einer Person 
je Hiitte verringert sich die Zahl der Einwohner auf die Hălfte, was der Wirklichkeit bereits năher 
kommen diirfte. A uch diese ist aber noch zu hoch, wenn man die Zahlen in Betracht zieht, die 
sich selbst bei giinsfigsten Grenzwerten aus dem mit der Siedlung gleichzeitigen Grăberfeld ergeben 33 • 

Jedenfalls war die Bewohnerzahl kleiner, als man nach einem ersten allgemeinen Eindruck anneh
men wiirde. Die Ansiedlung scheint ebenfalls die Auffassung zu stiitzen, dal3 in der Volkerwande
rungszeit mit einer unwahrscheinlich geringen Bevolkerungsdichte zu rechnen ist. Ihre Bedeutung 
besteht auch darin, da.13 sie einer der wenigen, bisher grabungsmăBig untersuchten Plătze im ganzen 
Donaubecken ist, die liber die volkerwanderungszeitliche Siediungs- und Bauweise in diesem Raum 
Aufschlu.13 gibt. 

30 K. H. vVagner-L. Hussong - H . Mylius, a.a.O„ R. v. 
Uslar, a.a .O.; W. Kramer, a.a.O.; W. Winkelmann, a.a.O. ; 
E. Schlicht, a.a.O. ; H. Dannheirncr, a.a.O„ S. 156 - 166; 
D. ·vVarnke, a.a.O . 

31 Vgl. einen ahnlichen Befund in Brebieres, H . Ament, 
BerRGK, 53, 1972, S. 308. 

32 W. Winkelmann, în Neue Attsgrabungen, S. 516. 
33 Zur Berechnung und Gr60e der Bevolkerungszahlen 

wahrend der Merowingerzeit P. Donat-H. Ulrich, ZfA. 
5, 1971, S . 234-265, vgl. auch H. Ament, a. a. U„ S. 
311 - 312. 
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