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Die Rettung der ersten Grăber auf der Ortsflur „Strica.ta" des Dorfes Dumbrăviţa., Gem. Căianu 
l\fic, Kr. Bistriţa-Năsăud erfolgte in den Jahren 1970 und 1972. Dabei wurden von dem Ge
schichtslehrer Al. Retegan aus Căianu Mic, 1970 die Grăber A -B und 1972 die Grăber C - G  ge
rettet. Die Benachrichtigung des Museums fiir Geschichte Siebenbiirgens hatte die Organisierung 
systematischer Ausgrabungen zur Folge, die zur Aufdeckung des Grăberfeldes fiihrten1• Die ersten 
Grabungen fanden 1974 statt. In der Kassette A (15 x 3, 70 m, s. Abb. 2 u. 21/1) wurde 
Gr. 1 aufgedeckt und am Ostufer des benachbarten Baches Gr. 2 als Zufallsfund geborgen. D ie 
erfolgreichste Grabung wa.r die zweite (1976), als die Ausgrabung der Kassetten A' und B, sowie 
des Schnittes I mit den Grăbern 3 -15 durchgefiihrt wurde. Von der Flăche zwischen Kassette B 
und der noch nicht ausgegrabenen Kassette C, wurden einige Scherben, Knochen eines eingeăscher
ten Menschen und Kohle freigelegt, welche Gr. 16 darstellen. Das letzte Grab, Nr. 17, ebenso 
schlecht erhalten, wurde zwei Jahre spăter (1978) entdeckt, wobei die Kassette C zur Gănze aus
gehoben wurde. 

Erwăhnt sei auch die Entdeckung in den Kassetten A und A' einer ungefăhr ovalen, 
mit einer Brand - und Kohlenschichte bedeckten Flăche, die vermutlich mit dem Grabbrauch 
in Verbindung stand (;:;. Abb. 21/2), was auch aus dem Umstand hervorgeht, da.13 in der Mitte, 
unter der Steinschichte, das Rădchen eines Kultwagens gefunden wurde (im Plan von Abb. 2 
mit :x: bezeichnet) .  

Einige năheren Bemerkungen beziiglich der Stratigraphie sind notwendig ; selbst wenn es 
sich nicht um die Abfolge von archăologischen Schichten handelt, ist es wichtig zu wissen, da.13 
unter dem Humus von 20-30 cm Dicke eine etwa einen Meter tiefe Schicht mit diinnen, suk
zessiven Ablagerungen von Kies und Lehm folgt. Erst darunter befindet sich der Pflanzenhumus, 
welcher dcr Periode entspricht, in der der Friedhof beniitzt wurde. D ie damalige Oberflăche inner
halb des Grăberfeldes zeigt Pflaster an, das durch Ausbesserung einer natiirlichen Schicht von 
Sandsteinplatten verschiedener Dicke entstand. Da.riiber befanden sich nur in bestimmten Fă.lien, 
massive, liber die Grăber gelegte Fliesen, die vielleicht als Grabmale dienten. 

Beschreibung der Grăber. Grab t .  Entdeckt (Abb. 2 ;  21 /3) ln 1,5 m Tiefc (die Deckplatte). Die Form der Grube konnte 
nicht festgcstellt werdcn . Der grofite Teii des Leichenbrandes befand slch in der Urne und nur ein kleiner Teii auDerhalb, auf 
der Schulter der Urne. Die Urne war mit einer Schiisscl bedeckt, die sich ihrerseits unter zwei Reihen von Platten befand ; 
elne diinnere, unmittelbar iiber der Deckelschiissel und eine grolle aber nahe der Erdoberflăche, dic vielleicht auch ein Grab
zeichen darstellte, da sie sich deutlich iibcr dem antlken Bodenniveau erhob. 1. Die Urne. Erhalten ist bloll ein Teii ihrer 
unteren Hălfte. Sie unterscheidet slch nicht so sehr durch die Form, dic nlcht mehr mit Genauigkeit wlederhergestellt werden 
kann von den anderen Urnen, sondern durch den riitlich-braunen Ton, der grob und mit Sand, gestoDener Keramik und Stein
grus gcmagert ist. Die Verzierung besteht aus verhăltnlsmăllig regelmăllig gezogenen Gruppen von Rillen. Schwache Spuren 
von Glăttung. Bdm = 9,5 cm ; M ITr (=Museum fiir Geschlchte Slebenbiirgens), Inv. Nr. P 71301 (Abb. 3/2). 2. Die Deck
schiissel. Der Rand ist leicht verdlckt, die Schulter durch eine Schwelle abgesetzt und der Kiirper abgerundet. Zwei Knubben 

* Prof. Dr. Kurt Horedt sind wir fiir viele Anregungen 
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1 M. Roska, Erde/y regeszeti repertoriuma, I, Cluj, 1942 
kennt keine archaologischen Funde aus dem Weichbild des 
Dorfes. D as Graberfeld von D umbrăviţa wurde in der C hronlk 
der A usgrabungen erwahnt (Dacia, 1 9, 1975, 284 Nr. 72 ; 
Dacia, 21, 1977, S, 363 Nr. 49 ; D acia, 23, 1979, S. 3GO Nr. 
50), von G. Marinescu, A l .  Retegan, File de Istorie, 3, 1974, 
S. 443 Anm. 1, von T. Soroceanu, M. Blăjan, T. Cerghi, 

DACIA, N.S.,  TOME XXV, 1 981 , P. 195 - 229. BUCAREST 

Cimitirul de incinera/ie de la A ilon, File de Istorie, 4, 1 976, 
S. 67 (fortan Soroceanu, Blăjan, Cerghi, Ailon), von. I . An
driţoiu, Cimitirul de incinera/ie din epoca bronzului de la 
Deva, SCIVA, 29, :1978, 2, S. 154 (fortan Andriţoiu, Deva) 
und von N. Chidloşan, Cultura Wietenberg la vest de Munţii 
Apuseni, Zusarnmenfassung der D oktorarbeit, Cluj-Napoca, 
1979, S. 6 (fortan Chidioşan, Cultura). Im Rahmen der 
Tagungen von B ukarest (1976) und Cluj-Napoca (1978) war 
das Graberfeld bel „Stricata" Gegenstand wissenschaft
llcher l\litteilungen, 
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Im oberen Teil der GefăBwand. Gerader Boden. Dle Schiissel ist am Rand und auf der Schulterkante mit Kerben, der Oberteil 
des Korpers aber ist mit schrăgen Kanneliiren verziert. Rotlich-gelblicher, gegen den Boden grau-schwărzlicher Ton, mit 
Sand gemagert. Schwache Spuren von Glăttung. H = 12 cm ; Mdm = 20 cm ; Bdm = 6,2 cm ; MITr Inv. Nr. P 71300 ; 
(Abb. 3/1). 

Grab 2. Entdeckt am llnken Ufer des Baches (Abb. 2 ;  21/4), ln 1 ,5 m Tiefe. Dle Urne war unmittelbar mit elner 
dicken Platte· bedeckt und das Beigefăil wurde zerbrochen und mit dem Leichenbrand aus der Urne vermischt gefunden. 
Hochstwahrschelnlich war es rituell zerbrochen worden, da das wiederhergestellte Gefăil, selbst ohne Henkelchen, nicht in 
die Urne hlneingeht. J edenfalls schlieilt die Lage der Scherben des Beigefăiles zwischen den Knochenresten, ein Zerbrechen der 
Tasse durch den Druck der Erde inner-halb des groilen Behălters aus. Gleichfalls zwischen den Knochen wurden auch mehrere 
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Bruchstiicke eines Gegenstandes aus Knochen gefunden, der neben den Toten auf den Scheiterhaufen mitgelegt worden war. 
1. D ie Urne, mit vorspringendem, schrăgem Rand, gewiilbtem Kiirper, geradem Boden. ,Unverziert ; braungrauer Ton, sehr 
schwache Spuren von Pollerung, mit Sand gemagert. Dle H. schwankt zwischen 17 und 18 cm ; Mdm = 17 cm, griillter Dm = 
24 cm ; Bdrn = 10,5 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71305 (Abb. 4/4). 2. Das BeigefaţJ. Niedrige Form, mit einem hochgezogenen Hen
kel, lelcht nach aullen genelgtem Rand, mit kleinem Omphalos am Bodcn. Gegeniiber dem Henkel elne beginnende Lappung des 
Randes. Dle Verzlerung besteht aus einer Relhe von krelsfiirmigen, mit dem Ende eînes Federkiels oder eines Gefliigelknochen 
auf der Schulter des Gef!Ules ausgefiihrten Eindriicken und auf der Wiilbung aus schrăgen Kanneliiren. Schwil.rzlich-braune 
Farbe mit Sand gemagert. Spuren geglătteten Uberzugs. H = 4 cm ; Mdm = 10,5 cm ; griillter Dm = 1 1  cm ; Bdm (=Om
phalos) = 3,1 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71 306 (Abb. 4/3). 3. Mehrere Bruchsliicke, hiichstwahrschelnllch von elnem oder zwel 
Gegenstănden aus Knochen. Leider hat die Elnăscherung den Gegenstand zerstiirt, so dall er nicht wlederhergestellt werden 
kann. Es scheint, dall es slch um eine Scheibe mit zwei parallelen Reihen von Liichern an den langen Seiten des Rechteckes 
handelt. Es Ist das einzige, aus einem anderen Material als Ton gefertigte Inventarstiick. Die Breite der Fragmente varilert 
zwlschen 0,8 und 2 cm und lhre Dlcke zwischen 0,1 und 0,2 cm M ITr, Inv. Nr. P 71308 a - e  (Abb. 4/2). 

Grab 3. Entdeckt, wie die folgendcn auch imJahre 1976, ln der Kassette A' (Abb. 2). Die Tiefe konnte nlcht gemessen 
werden, da das Grab sich unter einem Weg befand, der zu einer Quelle fiihrte. Interessant ist, dall die spărllchen Knochen
rcste und die Fragmente aus denen das Beigefăll teilweise wiederhergestellt werden konnte, ln einer mehr als zur Hăllte er
haltenen Schiissel angehâuft waren, die folglich als Urne dlente. 1. Schiissel (als Urne verwendet), elne fiir die Wletenberg
kultur tyPlsche Form. Hat einen Ieicht ausladenden Rand, gewiilbten Kiirper und geraden Boden. Obzwar es sich nlcht un
mittelbar einliigt, weist eln einem Lappen sehr ăhnliches Randfragment auf, so dall dle betreffende Schiissel sehr wahrscheln
Iich zum Typ mit zwel Lappen gehiirt. Dle Schiissel ist reich verziert durch Bănder mit Zahnsternpelung : an der Aullenseite 
des Randes, an der Gefăllwand mit Măandern und Dreiecken ; schllellllch zeigt der Boden einen Kreis mit glelchem Ornament. 
Gegen den Rand gelblichbraun, gegen den Boden braun-schwărzlich gebrannt ; mit Sand gemagert ; geglătteter Uberzug. 
H = 6,5 cm ; Mdm = 23 cm ; Bdm ungefăhr = 6,5 cm. M ITr P 71311 (Abb. 4 /1). 2. Das Beigefăf3. Etwa zur HăHte wleder
hergestellt hatte dle Schiissel einen geraden, etwa nach aullen geneigten Rand, mit lelcht gewiilbter Wand und einem geraden 
Boden, wahrscheinlich auch mit elnem hochgezogenem Henkel. Die Verzlerung besteht aus elnem Band auf der Schulter des 
Gefălles, das mit einer Relhe von kreisfiirmlgen Elndrucken ausgefiillt ist. Die Schulter bedecken breite, wenlg tiefe, schrăge 
Kanneliiren. Braunt:r Ton, mit Sand und gestollener Keramlk gemagert. Schlecht erhalten. Mdm ungefăhr = 14 cm. M ITr, 
Inv. Nr. P 71312 (Abb. 5/6). 

Grab 4. Entdeckt am westllchen Ende von S I berelts 1 974, aber erst 1976 ausgegraben (Abb. 2). Die ungefăhr krels
fiirmlge Grube zelchnete sich ln etwa 1 m Tiefe ah. In der Grube befand slch nur dle Urne mit dem Lelchenbrand, dle mit 
einer griinllchen Sandsteinplatte bedeckt war. Kleinere Bruchstiicke davon waren in die Grube um dle Urne gesteckt, was 
Im Laufe der Zeit zu ihrer Zerstiirung beitrug. 1. Die Urne. Mlttleres Gefăll, mit ausladendem Rand. Der geschwungen
Hals geht in einen gewiilbten Kiirper iiber ; der Boden fehlt. Dle einzige Verzlerung des Gefălles besteht aus elner Tup 
fenlelste, an vier Stellen unterbrochen von Gruppen von je drel Knubben. Dle vier Fragmente der Tupfenleisten verblnden 
dle Randkniipfe von zwei benachbarten Gruppen. l\littelfeiner, braunschwărzlicher Ton, mit Sand gemagert. Spuren von 
geglâttetem Uberzug. Erhaltene H = 23 cm ; Mdm = 21 cm ; griillter Dm = 33,8 cm ; M ITr, Inv. Nr. P 71314 (Abb. 5/7). 

Grab &. Entdeckt Im Jahre 1976, in der Kassette A', am nordwestlichen Ende des Grăberfeldes (Abb. 2), in 1 , 1  m) 
Tiefe ; das Grab enthălt elnlgen Scherben, aus denen keine Form wiederhergestellt werden konnte. Folglich beschrelben wlr 
die fiinf tyPlschen Fragmente. 1. Fragment elnes Gefăllrandes, vermutlich von mittlerer Griille. Schrăge Kerben verzieren 
den Aullenrand. Der braunschwărzllche Ton ist mltteHeln, mit Sand gemagert und besitzt einen geglătteten Uberzug. L = 
6,5 cm. MITr, Inv. Nr. P. 71315 (Abb. 5/4). 2. Fragment von der Wand eines mit Tupfenleisten verzierten Gefălles. Aullen 
schwărzllch-brauner, innen brauner Ton ; mlttelfeln, mit Sand und Stelnchen gemagert, nlcht geglăttet. Erhaltene H = 5,3 cin 
(Abb. 5/3). 3. Fragment von der Wand einer Schiissel ; die einzige erhaltene Knubbe Ist ln der Mltte vertleft. Braun-gelbll
cher, fast grober Ton ; mit S:md, Stelnchen und gestoJlener Keramlk gemagert ; nlcht geglâttet ; erhaltene H = 7,3 cm. 
MITr, Inv. Nr. P 71317 (Abb. 5/2). 4. Runder Knopf, sehr wahrscheinllch von elner Schiissel. Braungrauer, fast grober Ton, 
mit Sand und Stelnchen gemaierl, nlcht geglăttet. Dm etwa 2 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71318 (Abb . .  5/1 ). I>. Der Unterteil el
ner Schilssel, unverziert, sowle erhalten. Zlegelrotriitllcher, gut gebrannter, fast felner Ton, mit Sand gemagert und mit geglil.t
tetem Uberzug. Bdm = 8 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71319 (Abb. 5/5). 

Grab 6. Wurde 1976 neben dem westlichen Rande der Kassette B gefunden (Abb. 2). Der Boden selner Grube errelcht 
1 ,95 m und war von drel aufelnander folgenden angeschwemmten Schlchten iiberlagert. Das Grab enthlelt drel ganze Gefii.Oe. 
Die Urne mit dern Lelchenbrand war mit elner Schilssel als Deckel bedeckt, in welcher, neben wenigen verstreuten Knochen 
elne Tasse lag. Der Boden der Deckel-Schiissel sank in dle Urne und dle Tasse kam an die Stelle, wo sich ursprUngllch der 
Boden der Deckel-Schilssel befunden halte. 1. D le Urne. Gefăll mlttlerer Griille, mit ausladendem Rand, elnem gewalbten 
fast kugelfiirmlgem Korper und geradem Boden. Auf der Schulter, elne Reihe von krelsformigen Elndrilcken, die mit elnem 
Riihrchen au5 Holz oder Knochen ausgefiihrt waren. Braun-schwărzlicher Ton mit helleren Flecken ; mlttelfeln ; gemagert mit 
Sand und Stelnchen ; schwache Spuren von gegl_âttetem C berzug. H = 25 cm ; Mdm = 22 cm ; griillter Dm = 27 cm, Bdm = 
14 cm. MITr, Inv. Nr. P 71321 (Abb. 7 /3). 2. Dle Deckel-Schllssel hat einen geraden, leicht nach lnnen genelgten Rand. 
Aullen am Rand erscheint an elnlgen Stellen elne Ritzlinle, an anderen eine Schwelle, an andP.ren schllellllch elne Art 
Kanneliire ; darunter beflnden �lch fiinf Knubben (elne fehlt). Gerader, lelcht profilierter BodGn. Mlttelfelner bis grober Ton, 
mit Sand und Stelnchen gernagert : geglil.tteter 'Oberzug. Recht starke Spuren von Sekundărbrand, der dem Gefii.Jl elne Im 
Ganzen rotlich-ziegelrote Farbe gab. H ·= 16.5 cm ; Mdm ungefăhr = 33 cm, da sein Umfang unregelrnălllg Ist ; Bdm = 1 5cm . 
l\IITr, Inv. Nr. P 71322 (Abb. 6/1). 3. Das Beigefăf3. Nledrige Form, mit elnem hochgezogenen Henkel, lelcht umgeschlage
nem Rand, wenig gewiilbtem Kiirper und einem Omphalos am Boden. Der ă ullere Rand Ist zahngestempelt ; das Mâander-Regls-

. ter wird durch zwei - mit verlângerten Stichen - angefiillte Bănder"elngerahmt. Die Tasse wurde durch den Brand auf dem 
Schelterhaufen deformiert (Abb. 20/3). Deswegen ist dle Hălfte des Gefălles auch gegen den Henkel riitllch-zlegelrot, dle 
andere aber grau ; der tl'berzug liiste sich durch das Feuer von der GefAOwand ; mittelfelner bis feiner Ton, mit Sand gema
gert. H ungefahr = 5 cm ; Mdm etwa 12 cm ; Omphalos- Dm = 3 cm ; M ITr, Inv. Nr. P 71323 (Abb. 7 /2). 4. Randbruch
stiick von elnem schwer feststellbaren GefAlltyP verzlert mit elner Tupfenlciste ; braun-graue, mlttelfeine Paste, mit Sand und 
zerstolJener Keramik gemagert ; nicht geglăttet L = 7 cm ; M ITr, Inv. Nr. P 71324!(Abb. 7/1). 
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Grab 7, Entdeckt im Jahre 1976 im nordiistllchen Teil dcr Kassette B (Abb. 2), in 1,8 m Tiefe, unter einer Stcin
platte ; es besteht aus einer einzigen Schilssel, die als Urne dlente. 1. Schilssel, mit gpradem, lelcht nach innen gezogenem Rand. 
Gerader Boden. Unmittelbar unter dem Rande lăuft cine Tupfenlei�te ; braun-schwârzllcher, fast grober, mit Sand und Stein
chen gemagerter Ton : Spuren von gelblichem geglâttetem Oberzug. H = 16,5 cm ; Mdm = 30,3 cm ; grii.flter Dm = 32 cm ; 
Bdm = 13 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71326 (Abb. 8/2). 

Grab B. Gefunden 1976, unmlttelbar neben der westlichen Wand der Kassettc B (Abb. 2), ln 1 ,9 m Tlefe. Zum Grab
lnventar gehort ein einziges Gefă.fl, ln welches der Lelchenbrand gelegt wurde, Teile davon auch direkt in die Grube. 1. D ie 
Urne. Lelcht gewiilbtes Gefă.fl, mit etwas verdicktem Rande. Zwei Bandhenkel glelch unter dem Rande. Unverzlert. Braun
gelbllcher Ton, im unteren Teii von dunklerer Farbe ; stark mit Sand gemagert ; Spuren von gcglâttetem Oberzug. H = 
2 1,5 cm ; Mdm = 15,2 cm ; grii.flter Dm = 1 9,5 cm ; Bdm = 12,2 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71327 (Abb. 8/1). 

Grab 9. 1976, in der Mitte der Kassette B,  in 1,7 m Tiefe entdeckt. Das Grabinventar besteht aus elner Schiissel, 
welche als Urne diente und verhăltnlsmallig viele Knochen enthlelt. 1, Schilssel-Urne, gerader Rand, lelcht nach innen geneigt. 
Unter dem Rande elne Tupfenleiste, die an zwel gegeniiberllegenden Stellen von lânglichen Knubben unterbrochen wird. Zie
gelrot-riitllcher Ton, mit braun-•chwârzlichen Flecken ; mit Sand und Stcin gemagert, geglatteter Oberzug. H = 1 4,8 cm ; 
Mdm = 27,5 cm ; gro.flter Dm = 28 cm ; Bdm = 12 cm ; M ITr Inv. Nr. P 71329 (Abb. 9/2). 

Grab 10 wurde 1976 in der Sildhălfte der Kassette B, in 1 ,8 m Tlefe gefunden (s. Abb. 2 ;  21/6). Nach Anzahl der 
Gefă.fle, elnes der relchsten Grăber : in elner gro.flen, gut erhaltenen Urne der Leichenbrand und eln Beigefă.fl. Ole Urne war 
von dem Fragment einer Schilssel bedeckt, dle durch den Druck der Erde noch mchr zerstort wurde, besonders da ln diesem 
Falle keine schiitzende Platte gelegt war. 1. Die Urne. Gefă.fl mit leicht vorspringendem Rand ; der Hals ist vom gewiilb
ten Kiirper leicht abgesetzt. Unverzlcrt. Schwârzlicher Ton, mittelfein, mit Sand und Steinchen gemagert. Schwărzlicher, gut 
geglâtteter Oberzug. H = 26,5 cm ; Mdm = 23 cm ; grii.flter Dm = 31 cm ; Bdm = 1 4,5 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71331 (Abb. 
10/3). 2. Deckschilssel in Bruchstilcken crhalten und nur graphlsch wiederhergestellt. Es handelt slch um einen ausladenden 
Schiisselrand, der mit breiten, schrăgen Kanneliiren verzlert ist, die von der Schulter des Gefă.fles ausgehen. Riitlich-ziegel
roter Ton, mit Sand gemagert ; Spuren von Sekundnrbrand und glânzendem Oberzug. L = 8 cm. M ITr, Inv. Nr. P 7 1332 
(Abb. 10/1). 3. Beigefăf3, dessen Obertell fehlt ; gewiilbter Kiirper, gerader Boden. Unverzlert. Zicgelrot-riitllche Paste, mit 
Sand gemagert. Geglătteter Oberzug. Erhaltene H = 12,5 cm ; grii.flter Dm = 19 cm ; Bdm = 7  cm ; M ITr, Inv. Nr. P 71 333 
(Abb. 10/2). 

Grab. 1 1 .  1 976, in der Kassette 8. in 1,75 m Tlefe entdeckt (s. Abb. 2). Die Urne entspricht der aus Abb. 8/1 und war 
mit einer Schilssel bedeckt, dle ihrerseits durch eine Sandstelnplatte geschiitzt war. 1. Urne, mit geradem, eingezogenem Rand 
und bauchigem Kiirper. Von den beiden Henkeln ist blo.fl der untere Ansatzttile erhalten. Ohne Verzierung. Braungelblicher 
mlttelfeiner Ton, Magerung durch Sand und Stelnchen. Schwache Spuren von Glâttung. H = 21 cm ; Mdm = 15 cm ; gro.flter 
Dm = 21,5 cm ; Bdm = 9 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71335 (Abb. 1 1 /1). 2. Deckschilssel, mit geradem Rand, deren Kante etwas 
nach innen abgeschrăgt ist. Der Boden Ist abgesetzt. Unverziert. Gelblich-ziegelroter Ton, mit braun-schwărzlichen Flecken, 
mit Sand und Steinchen gemagert. Spuren von Glattung und Sekundărbrand. H = 12 cm ; Mdm = 29 cm ; Bdm = 12,2 cm. 
M ITr, Inv. Nr. P 71336 (Abb. 1 1 /2). 

Grab 12. Im Jahre 1976 in Kassette B, in unmittelbarer Năhe von S I, in Tiefe von 1,7 m entdeckt. Es handelt sich 
um eine Urne vom Typ Abb. 22/13, dle von einer mit Wietenbergmotlven verzierten Schiissel bedeckt war. Im Inneren der 
Ume, zwischen dcm Leichenbrand. befanden slch auch zwei Bruchstiicke von Gefă.flen, deren Wlederherstellung nur graphisch 
versucht wurde. Das Grab war durch eine massive Platte geschiitzt, die auch ein Erkennungszelchen darstellen konnte. 
1. Urne mit eingezogenem Rand und gewiilbtem Kiirper. Von den randstăndigen Schlaufhenkeln, Ist nur elner erhalten. Un
verziert. Braun-gelblicher Ton mit dunkleren Flecken, fast grob ; Magerung durch Sand und Stelnchen ; schwache Spuren von 
Glăttung. H = 27 cm ; Mdm = 18 cm, grollter Dm = 25 cm ; Bdm = 1 3  cm. M ITr, Inv. Nr. P 71337 (Abb. 12/3). 2, Deck
,,ehilssel mit leicht ausladendem Rand ; der Boden is! leicht elngezogen. Der Rand und die Schulter sind mit elnem Zahnstlchband 
bedeckt. In derselben Zicrtcchnlk ist darunter eln Band mit zwel Reihen von Măanderhaken ausgefilhrt. Braun-schwll.rzlicher 
Ton, mlttelfein bis fein ; gut geglătteter Oberzug. H = 8 cm, Mdm = 21 cm ; Bdm = 6,5 cm, M ITr, Inv. Nr. P 71 338 (Abb. 
9/1). 3. Fragment elner Schiissel mit leicht ausladendem Rand und wenig gewiilbtem Kiirper. Die Verzlerung besteht aus Ker
ben an der Au.flenseite des Randes und aus dreieckigen Elndriicken auf der Schulter. Braun-rotllcher Ton, mit braun-schwârz
llchen Flecken ; mit Sand gemagert. Nicht gegHitteter oder vollstândlg abgefallener Oberzug. Mdm etwa 22. cm. M ITr, 
Im�. Nr. P 71 339 (Abb. 12/1). 4. Fragment elner Schale mit geradem Rand und lelcht gewiilbtem Kiirper. Einkerbungen am 
Rand und Dreieckstempelung auf der Schulter. Miiglicherwelse hatte es auch breite, schrăge Kannelilren am Kiirper, doch ist 
die Au.flenseite zu stark korrodiert und erlaubt kelne slcheren Schliisse. Braun-schwărzlicher, au.Ben wegen Sekundărbrand 
riitlicher Ton ; mittelfoin bis fein ; mit Sand gemagert. Vom Oberzug blieb nlchts erhalten. Mdm etwa 8 MITr, Inv. Nr. 
P 71340 (Abb. 12/2). 

Grab 13 wurde gleichfalls im Jahre 1976 in der Mitte der Kassette B, in 1,65 m Tiefe entdeckt. Dle kleine Urne enthielt 
wahrscheinlich die Knochen eines Kindes und war von einigen Keramikfragmenten begleitet. 1. Urne, mit ausladendem 
Rand, gewiilbtem, fast kugelige!Ţl Kiirper und mit leicht eingezogenem Boden ; am Hals, zwel symmetrisch gegenilberstehende 
Osenhenkel. Unverziert. Braunschwărzlicher, mittclfeiner Ton, mit Sand gemagcrt ; gut pollerter Oberzug. H = 12 cm, grii.flter 
Dm = 1 4,5 cm ; Bdm = 6,5 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71342 (Abb. 13/2'. 2. Randstilck einer Schilssel, mit nach Innen abgeschrăg
ter Kante. Unter dem Rande, eine mit schrâgen Kerben verzlerte Leiste. Braun-gelbllcher Brand mit sekundliren rotllch-zie
gelfarbenen Flecken ; mittclfcin bis fein, mit Sand gcmagcrt. Miiglicherwelsc hat sich der 'Oherzug durch dle Hltze abgeliist. 
Mdm etwa 36 cm �l lTr, Inv. Nr. P 71343 (Abb. 13/5). 3. Ein dem obigcn nach Form, Ton und Farbe sehr iihnliches Frag
ment. Der einzige Unterschied besteht im Fehlen der Leiste. Mdm etwa 26 cm. :\I ITr, lnv. Nr. P 71344 (Abb. 1 3/1). 4. Wahr
seheinlich Randslilck einer Schiissel, verzicrt mit einer Tupfenleistc. Braun-schwărzlicher Ton mit Fleckcn hellcrer Farbe ; grob 
mit Sand, Steinchcn und zersto.flcner Keramlk gemagcrt ; nicht geglăttet. L = 4,5 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71345 (Abb. 13/1)'. 
::>. Ein fiir die Wietenbergkultur typisches Bruclistilck einer Schilsscl mit leicht gcwiilbtem Kiirpcr. Dle Verzierung besteht aus 
zahngestempelten '.\făandern. Riitlich-ziegelfarbencn Ton, mittelfein bis fcin, mit Sanct gemagert ; schwachc Spuren von 
policrtem Oberzug. Dm ct'wa 30 cm. :\IITr, Inv. Nr. P 713·16 (Abb. 1 3/3). 6. Zwischcn dcm Lcichcnbrand und in nachstcr 
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Năhe der Urne fanden slch viele sehr kleine Bruchsliicke von denen dreizehn (M ITr, lnv. Nr. P 71347 - P 71359) mit fiir 
die Wietenbergkultur typlschen Motiven (zahngestempelte l\Iăander, schrăge Kanneliiren, kreisfiirmige Eindriicke u.s.w.) 
verziert sind ; mi!glicherweise gehi!ren auch die Bruchstilcke 2 - 5  dazu. 

Grab 14. Das letzte besser erhaltene Grab wurde 1976 in der Kassette B, in 1 ,11 m Tiefe entdeckt. Sehr gut in s itu 
erhalten, ki!nnte man feststellen, daJJ es sich um zwei iibereinanderliegende Grăber, 14 a und 14 b, handelt : das untere, 
14 b, bestand aus einer Schilssel, in der sich ein kleines umgestiilptes GefăJJ befand, das den groJJten Teii des Lelchenbrandes 
enthlelt. Dieses Grab war mit einer diinnen Platte bedeckt, auf der eine andere Urne stand, die auch Lelchenbrand und typische 
Wietenbergfragmente enthlelt (14 a). Grab 14 a. 1. Urne, mit geradem l\iund und stark gebauchtem Kiirper. Dle Verzierung 
besteht aus l!:.icht gewellten schrăgen Kannelilren. Braun-schwărzlicher Ton, schlecht gebrannt und zerbrechlich ; Spuren von 
Glăttung. H = 15 cm ; Mdm = 14,5 cm ; groJJter Dm = 22,5 cm ; Bdm = 9,5 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71360 (Abb. 14/4). 2. 
Bruchstiick eines klelnen GefăJJes, ohne Rand und Boden, mit gewiilbtem Kiirper ; die Schulter ist mit elner horlzontalen 
Reihe von runden Einstichen verzlert. Gelbllch-ziegelfiirbiger Ton, wahrscheinlich infolge elnes Sekundărbrandes, und 
nur gegen den Boden zu grau-schwărzlich ; mlttelfein bis feln ; mit Sand gemagert ; schwache Spuren von Glattung. 
GroDter Dm = 10 cm. l\IITr. Inv. Nr. P 71-361 (Abb. 1 4/3). 3. Schiisselbruchsliick. Gelblich-ziegelrot, mittelfein bis 
grob, mit Sand gemagert, sehr schwache Spuren eines Oberzugs. L = 4 cm. MITr, Inv. Nr. P. 71362 (Abb. 1 4/1). 
4. Randbruchstiick einer der Urne ăhnlichen Schiissel, oder vlelleicht der Urne selbst, aber von einem Teii anderer 
Farbe und anderen Profils. Braune, fast feine Paste, mit Sand gemagert, ungeglăttet. L = 3,5 cm ; M ITr, Inv. 
Nr. P 71363 (Abb. 14/2). Grab 14 b 1. Urne, ăhnlich denen aus Grab 7 und 9. Wegen ihrer Hiihe ki!nnte sie auch als 
Terrinc angeshen werden. Die Randkante ist verstrichen und die Tupfen der Leiste slnd griiJJer als in den anderen Făllen. 
Braun-schwărzlicher Ton, mit Tellen von hellerer Fărbung ; fast grob, mit Sand und Steinchen gemagert. Spuren von Aus
hesserung der GefăJJoberflăche mit den Hănden, schlecht geschlămmt. H = 18,5 cm ; Mdm = 27 cm ; groJJter Dm = 29,5 cm ; 
Bdm = 9,5 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71365 (Abb. 1 4/6). 2, Tasse, halbkugelfiirmig, sehr gut erhalten. Der hochgezogene Bandhen
kel ist so ausgefiihrt, daJJ der Rand eine Elnbuchtung bildet dle an MetallgefăJJe erinnert. AuJJer der Dreleckstempelung, dle 
den Rand und die AuOenseite des Henkels mit einer Doppelreihe derartiger Zierelemente schmiickt, gehen von dem Henkel 
fiinf Ritzlinien bis zum GefăOboden hlnunter. Der Ton muJJ ursprilnglich braun-schwărzlich gewesen sein, aber durch Sekun
dărbrand bckam dcr groJJte Teii der Oberflăche einen riitlich-ziegelfarbenen Anflug ; mit Sand gemagert. Spuren von gut 
geglăttctem Oberzug. H (ohne Henkel) = 7 cm, l\fdm = 12,2 cm ; Bdm = 4 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71366 (Abb. 1 4/5). 

Grab 1 5. In der Mitte der Kassette B, 1976, in 1 ,65 m Tiefe entdeckt . Noch im Altertum zerstort. Der Grabsteln wurdc 
nngefăhr 0,5 m vom Platz der Urne gefunden, von der nur einige Bruchstilcke slchergestellt werden konnten. Spuren von 
kalzinierten Knochen bezeichnen den Weg von der urspriinglichen Stelle des Grabes bis zum spăteren Platz der Platte. 1. Ober
teil einer Urne, graphisch wiederhergestellt, mit leicht ausladendem Rand und gewiilbtem Ki!rper. Die Verzierung besteht am 
Rand und auf der Schulter des GefăJJes aus schrăgen Kerben. Da nur Bruchstiicke vorhanden sind konnten wlr die Orientie
rung und Ausdehnung der kannelierten Verzierung nicht mit Genaulgkeit abzeichnen. Schwarzlicher, mlttelfeiner, mit Sand 
gemagerter Ton ; gut polierter Oberzug. Mdm ungefăhr = 24 cm. M ITr, Inv. Nr. P 71369 (Abh. 15/1). 

Grab 1 6. Das letzte 1976, zwischen den Kassetten B und C gefundene Grab. Ohzwar durch Platten geschiltzt, konntene 
bloJJ einlge kleine, untypische Bodenstiicke der Urne sichergestellt werden, sowie wenige kalzinlerte Knochen. 

Grab 17. Das elnzige 197R in der Kassette C, in 1,5 m Tiefe entdeckte Grab. Sein Inventar besrhrănkt slch auf elnlge 
untypische, grobe Scherben (Urne ?), Kohle und spărliche Reste von Leichenbrand. 

Es folgt die Beschreibung der in den Jahren 1 970 und 1972 von Al. Retegan geretteten Graber, die in unmittelbarer 
Năhe der iibrlgen am Bachufer ausgewaschen und freigelegt wurden. Um sie von den anderen, durch systematische Ausgrabun
gen entdeckten Grăbern zu unterscheiden , werden die folgenden sieben Graber mit Buchstaben (A - G) bezeichnet. 

Grab A, entdeckt am 25. Mai 1970, am linken Ufer des Baches, ln 0,9 m Tiefe, enthălt eine kleine Urne, ohne Deckel. 
I. Die Urne besltzt einc leicht abgesetzte Schnlter und einen banchlgen Kiirper. Unverzlert. Braun-schwărzllcher Ton, mlttel
fein, mit Sand gemagert ; geglătteter Oberzug. Erhaltene H = 15,2 cm, groJJter Dm = 20,3 cm ; Bdm = 9,5 cm. Schulsammlung 
GAianul Mic (Schulslg. CM), Abb. 15/2. 

Grab B, entdeckt am 25. Mai 1970, am linken Ufer des Baches. in 1 ,5 m Tiefe, hatte gleichfalls als Inventar eine rela
tiv gut erhaltene, aber spăter zerstorte Urne ohne Deckel. I. Bruchslilcke der Urne, denen aus den Gr. E und F ăhnllch. 
Die Verzierung besteht ebcnfalls aus einer Reihe von krelsfiirmigen Eindriicken und brelten, schrăgen und selchten Kannelil
rcn. Braun-rotlicher Ton, im Profil verschleden gefărbt ; mittelfein, mit Sand und kleinen weiJJen Steinchen gemagert. Schwa
che Spuren von Glăttung. Bdm = 11 cm. Schulslg. CM (Abb. 15/3). 

Grab C, entdeckt am 1. Mai 1972. am rechten Ufer des Baches, in 1 ,7 m Tlefe. Vlelleicht noch im Altertum zerstiirt, 
es b licb nur ein kleines Hăufchen von Scherben, Kohle und Knochen iibrig. 

Grab D, entdeckt am 1 .  Mai 1972, am rechten Ufer des Baches in 1,7 m Tiefe. 1. Urne, der Oberteil fehlt. Die Ver
zierung besteht aus lănglichen, horlzontal auf der Schulter des GefăJJes angebrachten Eindriicken. Braun-schwărzllcher Ton, 
mittelfein bis grob, mit Sand und Steinchen gemagert, Spuren von geglâttetem Oberzug. Erhaltene H = 26,5 cm ; grtiJJter 
Dm = 29,5 cm Bdm = 1 3,5 cm. Schulslg. CM (Abb. 16/4). 2. Deckschiissel, mit leicht ausladendem Rand. Die Aussenselte des 
R andes ist durch schrăge Zahnstempelung und die Schulter durch eine Reihe von kreisfiirmigen Eindriicken zwlschcn zwel horl
zontalen Linlen verziert. Dic GefăJJoberflăche bedeckt eln zahngestempeltes Măanderband, auf dem Măanderhacken ausgespart 
sind. Ziegelrot-riitlicher Ton, mittelfein bis fein, mit Sand ·gemagert. Geglătteter, teilweise durch Sekundărbrand abgefallener 
Oberzug. H = 10 cm ; Mdm = griiJJter Dm = 25 5 cm ; Bdm = 8,5 cm. Schulslg. CM (Abb. 16/3). 

Grab E. Entdeckt am 1.  Mal 1972, am rechten Ufer des Baches, ln 1 ,8m Tlefe. I .  Fragment vom Obertell elner Urne, 
mit vorgcwiilbtcm Rand und gewiilbtem Kiirper. Dlc Schulter ist mit einer Relhc von runden Elnstlchen vcrzlert. Braun-grauer 

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



200 TUDOR SOROCEANU, ALEXANDRU RETEGAN 6 

Ton, rnlttelfeln, mit Sand gemagert ; sehr schwache Spuren von poliertem Oberzug. Mdm = 19 cm Schulslg. CM (Abb. 
16/1). 2. Boden elner Schiissel soweit erhalten, unverziert. Braun-schwărzlicher Ton, mittelfeln, mit Sand gemagcrt, ge
glătteter Oberzug. Bdm = 10,3 cm Schulslg. CM (Abb. 16/2). 

Grab F wurde am 4.Mai 1972, am rechten Ufer des Baches, in 1 ,9 m Tiefe entdeckt. Urne mit Deckel, geschiitzt durch 
eine Steinplatte, rile wahrschelnlich auch als Grabzeichen diente. 1. Bruchsliicke vom Oberteil einer Urne, sehr ăhnlich der 
vorlgen. Nur dle Verzlerung unterscheidet skh und besteht aus einer horizontalen Linie und darunter aus einer Relhe von 
Eln�Uchen und brelten, schrăgen Kanneliiren. Braun-grauer Ton, mlttelfein, mit Sand gemagert schwache Spuren policr
ten Oberzugs. Mdm ungefăhr 25 cm. Schulslg. CM (Abb. 17/1). 2. ln Bruchsliicken erhaltene Schiissel die wahrscheinlich 
als Deckel diente. Der schlechte Erhaltungszustand gestattet nur einc tellwelse Wiederherstellung der Verzierung. Die 
AuJlenseite des Randes war mit schrâger Zahnstempelung bedeckt, darunter eine Reihe von ungefăhr viereckigen Elndriicken. 
Der Gefâllkiirper war mit mehreren Registern von zahngestempelten Măandern bedeckt. Ausladender Rand ; ausgepri1gte 
Sehulterwiilbung. Mittelfelner ziegelfărblg-gelblicher Ton. H = 18 cm ; Mdm = griillter Dm = 33 cm ; Bdm = 11 ,5 cm. 
Schulslg. CM (Abb. 17 /2). 

Grab 6. Entdeckt am 4. Mai 1972, am linken Ufer des Baches, ln 1 ,8 m Tlefe. 1. Urne, mit ausladendem Rand, ge
schwelftem Hals und stark gebauchtem Kiirper. Die Verzierung besteht aus einer Reihe von kreisfiirmigen, horizontal auf der 
Schulter des Gefălles angebrachten Eindriicken. Braun-riitlicher Ton, mlttelfein bis grob, Spuren von geglăttetem Oberzug. 
H = 25 cm ; Mdm = 27,5 cm ; griilller Dm = 33,5 cm ; Bdm = 12 cm. Schulslg. CM (Abb. 18/2). 2. In Bruchsliicken erhal
lene Schiissel mit Knubben. Nach innen gcneigter Rand. Unverzlert. AufJen ziegelfarbener, lnnen verschicden nuanclerter Ton ; 
grob, schlecht gebrannt, mit Stelnchen und Sand gemagert, ohne Oberzug. H ungefăhr = 15,5 cm ; Bdm = 9,5 cm. Schulslg. 
CM (Abb. 18/1). 

Streu(unde. I.  Schiissel mit eingezogenem Rand und abgesetzter Schulter, an der einc Reihe von schragen Einsti
chen angebraeht slnd. Gelblich-riitlicher Ton, mit sehwârzlichen Flecken ; mlttelfeln, Sandmagerung. Spuren geglatteten Ober
zugs. Mdm ungefâhr = 17,5 cm. (Abb. 19/1). 2. Wandsliick elner Schiissel ( ?), mit Splralen aus vier Ritzlinien verzlert, aullen 
ziegelrot, innen schwârzlich ; mittelfeiner Ton, Sandmagerung polierter Oberzug. L = 9 cm. Schulslg. CM (Abb. 19/2). 3. 
Wanclstack elner Schiissel, unverzlert. Braun-schwârzlicher Ton, g'ut gebrannt, mit Sand gemagert, polierter Oberzug. Schulslg. 
CM (Abb. 19/3). 

FORMEN2• Ihre Behandlung beginnt mit bauchigen Gefă.13en mittlerer Gro.13e die 
meistens als Urnen dienten. Eine der bezeichnendsten Varianten ist die des Gr. 6 (Abb. 7 /3 = 

20/13 ; s. auch Abb. 22/15 u. 23), mit einer charakteristischen Reihe von runden Eindriicken 
um die Schulter. Verhaltnisma.13ig ăhnlich sind die Urnen aus Gr. 15 (Abb. 15/1) und Gr. F (Abb. 
17 /1)3• Die folgende Variante unterscheidet sich von der gro.13en Gruppe der bauchigen Urnen durch 
den unter verschiedenen Winkeln ausladenden Rand, der nach innen oben eine Kante bildet und· 
im Grăberfeld von Dumbrăviţa recht gut vertreten ist (Abb. 22/14 ; 23). Die nach innen schrăg 
geneigte Oberseite des Randes kann schmăler (Abb. 10/3 ; 16/1 ; 18/2) oder breiter (Abb. 4/4 ; 
5/7) sein ; der Hals ist in der gro.13en Mehrzahl der Fălie nach innen geschwungen'. Da das Ausla
den im allgemeinen keine spăte Phase der Kultur anzeigt und nicht den Formen der unmittelbar 
folgenden Periode vorangeht5, erscheint es wichtig auch die Farbe des Brandes hervorzuheben : 
von dunkelbraun-rotlicher Schattierung bis schwarz, mit geglăttetem Oberzug, manchmal von 
metallischem Glanz (Abb. 10/3). Dieselben Formmerkmale weist die Urne, wahrscheinlich eines 
Kindes8, aus Gr. 13 auf (Abb. 13/2 = 20/12), deren Osenhenkel man auch sonst in der Kultur 
begegnet7• 

2 Was die Formen und die Ornamente betrlfft, beziehen 
wlr uns ln erster Relhe auf Entsprechungen aus Grăblefel
dern, also aus elner unserem Grăberfeld verwandten Fund
gattung und erst dann auf Sledlungsfunde. 

8 K. Horedt, Die Wietenbergkultur, D acia, N. S. ,  4, 1960, 
Abb. 12/A/1, 6 (forten Horedt, Wietenbergkultur ) ; N. Chi
dloşan, Beitrăge zur Kenntnis der Wietenbergkultur im 
Lichie der neuen Funde von Derşida, Dacia, N. S. ,  12, 1968, 
S. 171, Abb. 12, 2. Phase, 4. Niveau (fortan Chldlo
şan, Derşida) ;  I. H. Crişan, Necropola de incinera/ie, apar/i
nlnd culturii Wietenberg-Sighişoara, de la Bistriţa, Materiale, 
9, 1970, S. 146, Abb. 9/3 ; S. 150, Abb. 10/2/B ; 10/3/B 
(fortan Crişan, Necropola ) ;  Andriţoiu, Deva, S. 244, Abb. 
2/4 ; 2/8 (das Profil des Randes blleb nlcht erhalten) ; Gh. 
Lazarovlcl, Z. Mllea, Săpături arheologice la Bădeni. Campania 
din 1968, ActaMN, 13, 1976, S. 21, Taf. 11/10 ; S. 24, Taf. 
1 4/2 ; S. 27, Taf. 1 6 - 1 7  (fortan L azarovlcl, Mllea, Bădeni )  ; 
Soroceanu, Blăjan, Cerghl, Aiton, S. 75, Abb. 7 a/2. Ole 
Form erlaubt kelne chronologischen Feststellungen, da sie 
auch spăter vorkommt, verzlert mit breiten Kanneliiren 
(E. Zaharia, Dacia, N. S„ 9, 1 965, S. 93, Abb. 8/2). 

' Crişan, Necropola, S. 140, Abb. 6/2 = S. 143, Abb. 
8/3/B ; S. 146, Abb. 9/4 ; S. 1 52, Abb. 11/4 ; Lazarovici, 

Mllea, Bădeni, S. 16, Taf. 7/5 ; S. 21, Taf. 11/8 ; S. 22, Taf. 
12/8, 1 1, sowie auch Taf. 1 7 - 18 ; Soroceanu, Blăjan, Cerghl, 
Aîton, S. 73 Abb. 6/3. Wle dle vorige Variante, dient auch 
diese kaum zu genaueren Datlerungen, sowle dlese Ornamente 
oder der Fundzusammenhang angeben. Ole Exemplare 
aus Dumbrăviţa sind aber spătbronzezeitlichen Bestănden 
nicht fremd (vgl. z.B.C. Kacs6, Dacia, N. S„ 19, 1975, S. 
54, Abb. 6 ;  S. 63, Abb. 12/2 ; 13/3 ; T. Kemenczei, ArchErt, 
93, 1866, s. 66, A bb. 1 /1, 8, die letzte mit Kanneliiren 
verziert. 

6 Gegen Ende der Bronzezeit kann man dennoch elne 
Zunahme der Exemplare und elne sich der Horizontalen 
năhernden A hwinklung des Randes feststellen. 

e Wegen der geringen Grolle der Ume und der zlerllchen 
Knochen, dle sie enthlelt ; anthropologisch wurden sie noch 
nlcht untersucht. 

7 Ohne dall sie im Wletenbergraum allzu zahlreich wăren, 
kann hler auf das etwas grofJere und verzlerte GefăO aus 
Bistriţa verwlesen werden (Crişan, Necropola, S. 143, Abb. 
8/1) ; fiir die vier Henkelchen, diesmal unter der Randleiste, 
siehe T. Soroceanu, Descoperirile din epoca bronzului de la 
Obreja (jud. Alba), ActaMN, 10, 1973, 504 Abb. 4 (fortan 
Soroceanu, Obreja). 
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Eine andere Urnenform besitzt zwei randstandige Bandhenkel (Abb. 22/13 ; 23). Sie ist dem 
Formenbestand der Wietenbergkultur nicht fremd, wenn man auch an ihr einige Beziehungen 
zu benachbarten Kulturen8 bemerken kann. Ausnahmslos sind sie unverziert. 

Einmalig in Graberfeld ist die Urne des Gr. 14 a (Abb. 14/4 = 20/18 = 22/10 ; 23), die 
durch ihre ungefăhr doppelkonische Form, durch breitc, schrage Kanneliiren in der Mitte des Ge
fă.13es und durch die braun-schwarzliche geglattete Oberflăche bemerkenswert ist. Das sind Merk
male, die aufgrund ihrer Parallelen eine genau.e Datierung des Graberfeldes zulassen9• Der Fund
zusammenhang mit einem Gefă.13, das mit typischen kreisformigen Stempeleindriicken verziert 
ist, erlaubt es nicht, die Urne von den anderen Grabern zu trennen. 

Die Schiisseln aus dem Friedhof von Dumbrăviţa sind von besonderer Bedeutung fiir die 
Kenntnis der spaten Stufe cler Kultur. Es gibt wohlbekannte Typen10, die jeden Zweifel an der 
Zugehorigkeit der Graber zum Kulturphanomen Wietenberg ausschlie.13en und iiberwiegend die 
Verbindung mit der 3. Kulturphase herstellen11•  Weniger gewohnte Exemplare ergănzen die chro
nologischen Hinweise fiir die spate Datierung einiger Fundbestande der Wietenbergkultur. D ie 
Deckel-Schiissel der Urne aus dcm Gr. 1 unterscheidet sich ihrer Form und Verzierung nach 
nicht von den iibrigen Gefă13en dieser Kultur. Es mu.13 aber das Auftreten von zwei entgegengesetz
ten Knubben am unteren Drittel des Korpers hervorgehoben werden, ein Merkmal, das bei den 
Wietenberg-Gefă.13en sonst nicht erscheint, aber bei den Schiisseln der spaten Bronzezeit im Karpa
ten- und Donaubecken eine baufige Erscheinung darstellt12• D erartige wie im vorliegenden Fall. 
angesetzte Knubben geben einen Hinweis fiir die spate Datierung einiger Erscheinungen der W ie
tenbergkultur. Vorzugsweise in eine spate Phase gehoren auch die Schiisseln, mit geradem, manch-

8 Diese Form, verziert oder unverziert, erscheint schon 
in den friiheren E tappen der Kultur (Chidioşan, Derşida, 
S. 163, Abb. 7 /11,  2 Phase ; a.a.O. S. 1 71, Sbb. 1 2, 1. Phase 
5. Niveau ; ein Exemplar, M ITr, verzicrt mit kannelierten 
unterbrochcnen S piralhaken, die fiir die 2. Phase charakte
ristisch slnd ; Andriţoiu, Deva, S. 244, Abb. 2/10, 2. /3. Phasc ; 
T. S oroceanu, G. Lazarovici, E. A mlacher, AI.. l\Iureşan, 
Marisla, 7, 1 977, Taf. 32/1, 2, etwa 2. Phase), aber im wei
teren Verlauf, verschwin den die verzierten Exemplare 
(Crişan, Necropola, S. 1 46, A bb. 9/1/B ; S. 152, Abb. 1 1 /1 /B ; 
Şt. D ănilă, Săpăturile arheologice din 1962 de la Bistriţa, în 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de Istorie. De
cembrie 1 964, B ucureşti, 1 971, S. 160, Abb. 2/19, fortan 
D ănilă, Bistriţa ) und ln der Endphase fehlt die Verzierung 
vollig (auJJer den Stiicken· von D umbrăviţa, slche auch 
B. B'll'sa, Sargetia, 5, 1968, S. 16 oben). B eim j etzigen Stand 
der Forschung, ktinnen wir uns nicht Rechenschaft geben, 
inwieweit die Noua- mit der Wietenbergform verwandt 
ist (A. C. Florescu, Contribufii la cunoaşterea culturii Noua, 
Arhl\lold, 2 -3, 1964, S. 1 49, A bb. 2/3 ; S. 151, Abb. 3/1 ; 
4/5, hinfort Florescu, Contribuţii, mit B eschreibung, aber 
ohne genaue E ntsprechungen), oder ob es sich um eine bloOe 
Formăhnllchkeit handelt. Fiir die Wietenbergkultur (oh ne 
Unterscheldung nach P hasen), vgl. Horedt, Wietenberkgultur, 
Abb. 12/A/5 ; 12/D/3 und K. Horedt, C. S eraphln, Die prii.
historische Ansieldung au( dem Wietenberg bei Sighişoara
Schii.ssburg, B onn, 1 971, Taf. 24/1 ; 25/9, fortan Horedt, 
S eraphin, Ansiedlung. 

9 \Vegen des beschădigten Zustandes stellt sich die Frage 
ob cin oder zwei Henkel vorhanden waren, jedenfalls aber 
lhr Vorhandenseln der l\l ehrzhal der A nalogien mit oder ohne 
Kanneliiren entsprechen wiirde (E. P atek, Die Urnen(el
derkultur in Transdanubien, B udapest, 1 968, Taf.3/1 4 -30 ; 
Taf. 5 passim, fortan Patek, Urnenfelderkul/ur ) ; es gibt 
aber auch GefăOe, an denen Henkel fehlen (Patek, Acta
ArchHung, 13, 1961, S. 75, A bb. 20/9). In diesem Falie kom
mcn wie bel der D eckel-Schiissel aus Gr. 1 ln D umbrăviţa 
(Abb. 3/1), Knubben aur _der unteren Hălfte vor. Es konnte 
auch eine lokale Komponcnte vorhanden sein, die zum Ent
stehen der Form in Siehenbiirgen beitrug (Horedt, Wieten
bergkultur, Abb. 12/E/12 ; Crişan, Necropola, S. 146 Abb. 
9/2/A ; 9/5), wenn auch die Form von der „Stricata'', als 
solche nicht im Repertorium der Wi<.'tenbergkultur erscheint. 

io Obwohl sie unterelnander nlcht immer ii!Jereinstlmmenj 
wurden die S chiisseln aus Gr . .  10 (Abb. 10/1), Gr. 12 (Abb. 
'J/1 ; 12/1), Gr. 13 (Abb. 13/3), Gr. D (Abb.�1 6/3) und Gr. 

F (A bb. 17 /2), ln eine einzlge Kategorle zusammengefa1lt ; 
sie haben gute Entsprechungen Im Formenschatz der Kultur 
(Horedt, Wietenbergkultur, Abb. 12/E ; Chidioşan, Derşida, 
S. 1 71, Abb. 12, 3. Phase ; Crişan, Necropola, S. 1 43, 
Abb. 8/4/C ; S. 1 50, A bb. 10/2/A ; 10/4 ; S. 1 52, Abb. 1 1  /3 ; 
1 1/5/A) ; es gibt zahlreiche weltere Arbelten, wo Fragmente 
veroffentlicht slnd, dle ăhnllchen S chiisseln angehoren 
konnten, aber das Fehlen einer graphlschen Ergănzung der 
S cherben erschwert die A uslese der Entsprechungen. Elne 
nicht oft angetroffene, aber ebenso gut definierte Variante, 
ist die aus Cr. 3 (Abb. 4/1), die sich von Haupttyp durch das 
Vorhandenseln von zwei kleinen, nahen L appen am Rande 
unterscheldet. Von den durch Lappen und P rofil ăhnlichen 
Gefă1len erwăhnen wlr solche aus Ansledlungen (Horedt, 
Wietenbergk11ltur, A bb. 1 2/K/1 - 4 ; Horedt, Sepraphin, 
Ansiedlung, Taf. 22/1 7, 1 8 ; Chidloşan, Derşida, S. 168, 
Abb. 10/15), eines kommt aber auch in einem Elnzelgrab, 
vor (Soroceanu, Obreja, S. 511,  Taf. 7/2). 

11 Das einzige Bruchstiick, wahrscheinlich von einer 
Schiissel oder elner Terrine, das mit splralenformigen Orna
menten verziert ist und das an eine hypothetlsche friihere 
Phase der Kultur in D umbrăviţa denken lă1lt, Ist ein S treu
fund, der den Eindruck bestărkt, daO das Grăherfeld einer 
S pătphase angehort, aus welcher nur noch wenlge Wle
tenberg-111-Elemente erhalten slnd. 

u Eine genaue E ntsprechung fanden wir im Wieten
berg-Materlal nlcht, sie ăhnelt den Typen B · und E von 
Horedt, Wietenbergkultur, Abb. 12 und lhre Verzlerung und 
der Ton slnd sehr hăufig in dem von den Trăgern der Kultur 
besetzten Raum. Was dle Knubben in der unteren Hălfte des 
Gefăl.les oder unter der S chulter (von zwel aufwărts) betrifft, 
gibt es nur spăte P a_rallelen, dle manchmal sogar spăter 
sind als das Ende der Wletenbergkultur. D as Gefă1l aus 
D umbrăviţa wăre dennoch an den B eginn des Gebrauches 
derartiger Knubb'en elnzureihen ( Truşeşti - A. Florescu, 
Materiale, 3, 1957, S. 209 ff. mit. Abb. 1 1 /7 - B. Hănsel, 
Betitrii.ge zur regionalen und chronologischen Giiederung der 
ii.lteren Ha/lstattzeit an der unteren Donau, Bonn, 1 976, Taf. 
4/6, fortan Hănsel, Bei/rage li ; Susani - I . S tratan, A. 
Vulpe, P Z, 52, 1 977, Taf. 1 7/1 37, 141 ; 1 8/142 - 144 ; 10/81 ; 
Tapolca - .J. Paullk, SlovArch, 10, 1 962, 1, S. 55 A bb. 

35/5 , nach Darnay ; Vlrlop - Hănsel, Beitrăge 11, Tal. 
39/3 ; Basarabi, - VI. D umitrescu, D acia, N. S., 12, 1 968, 
S. 219, Abb. 24/8). Fiir den Platz an der GefăOwand und 
die Ausfiihrung, konnen auch die Reihe der groOen doppel
konlschen Gefăl.le erwăhnt werden, die von der S pătbron
zezelt b�s in die daklsche Epoche vorkommen. 
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�al au�h nach innen geneigtem Rand. W enn die �osung auch nicht restlos befriedigt, so wurde die Variante nach dem Vorkommen von Tupfen_leisţen oder Kerbleisten (vgl. Abb. 22/8 ; 23), von Knubben (Abb. 22/7 ;  23) oder de� _Fehlen �-eghcher Verzierung (mit Sicherheit nur in Gr. 
11, Abb. 11/2) unterte1lt. Obwohl es em1ge Vorlaufer der F orm gibtla so setzt sie sich unserer Meinu�g �eh e�st i?- �

5
er s��ten Pha8e ?urch14• I�eme�·kenswert fat . fe;ner, daJ3 _ w'.1s bis jet�t ungewohnhch erischemt - v iele der Schusseln so\\ ohl m, der „kla8s1schen" als auch m der „Rpaten" Form als U:nen verwend�t w�rden (vgl . �-bb . . 22/7, S ) . 

. Von den klemen Formen ist die h_albkugelfor�1�e Tasse mit hochgezogenem Bandhenkel am mteressant�sten ( Gr. 1� b)._ Ohne d1e_�harakteristu;che11 Reihen mit Dreieckstempeln (Abb. 14/5 = 20/2) kom;ite man sw �ucht _der W iet_enb�rgkultur zuweisen. Die spăten Entsprechungen der Form16, �a�ch �n ��etall.�7, smd w1e �\:chemt �berzeu&"end fi.ir die Einreihung des Grăberfeldes von Dumbrav1ţa in die spate Bronzezeit . Im gleichcn S1nne ist auch das flache Gefă.13 mit hochgezogenem Henkel und einem _I.appen �m Rand gegeniiber dem Henkel ( Gr. 2, Abb. 4/3 = 20/1 )  zu  deuten, dar;, wenn es  auch 1n der Wietenbergkultur nicht iiberrascht19, doch sehr an  spăte For-
13 B esonders der nach inncn gencigte Rand sowohl im 

Rahmen der Kultur (Lazarovici, M ilea, Bădeni, Taf. 1 7/A 
5 - 6  = Wletenberg 1 - 1 1 ; Andriţoiu, Deva, S. 245, Abb. 
3/6 = Wletenberg, I I / I I I , als besser datierte Komplexe), 
aber auch in den S iedlungen der benachbarten l\lureş-Kultur 
(T. S oroceanu, Die bron:e:eil/iche Siedlung 11011 Pecica, l\lss., 
Taf. 29/9), selbstverstăndlich auf versrhieden konstrulerten 
und verzierten, im Ganzen aher ăhnlichen Formen. In der 
F iizesabonyer-, bzw. Otomani-Kultur, wurden wenig ver
schiedene GefalJe mit odcr ohne Knubben (leider sind ihre 
Profile nicht veroffentlicht) entdeckt in Hernădkak und 
l\Iegyaszo (I. B ona, Die miltlere Bronzc:eit Ungarns u� ihre 
s iidiistlichen Beziehungen, B udapest, 1 9 75, Taf. 1 61/13 ; 
1 81/22, forlan B ona, JJronzezeit) und in der S lowakei (B. 
P olla, in Grăberfelder aus der ii/teren Hronzezeit in der S/owakei, 
B ratislava, 1 960, Taf. 5/2 ff.) .  

u D ie fiir die Da tierung \Yichtigsten und zugleich typolo
gisch den E xemplaren von D umbrăviţa năchsten Stiicke 
beglnnen mit B. C. F iir die S chiisseln mit Knubben crwăhnen 
wir : N. \'lassa, Săpătl.Irile arheologice de la Coldău (jud. 
Bistriţa-Năsăud), Acta-MN, 10, 1 973, S. 27, Abb. 9/7 ; 
S. 31, bb. 13/3, fortan Vlassa, Coldău ; Florescu, Contribuţii, 
Abb. 6/1 ; T. Kovacs, Tumu[us Culture Cemeteries of Ti
szafilred, Budapest, 1 975, Gr. 29/2 ; 227/2 ; J. T odorovic, 
Praistorijska Karaburma I I, B eograd, 1 977, S. 1 4  und. 
S. 16 mit abb. ; S. 52 und S. 54 mit Abb. ; T. K cmenczei, 
ActaArchH ung, 1 9, 1 967, S. 239, Abb. 6/4 ; O. Trogmayer, 
A ctaArchHung, Taf. 12/1 1 ; Patek, Urnenfelderkllltllr, Tnf. 
6/30 ; I. S tratan, Al. Vulpe, PZ 52, 1 977, Taf. 12/1 1 8 - 1 2 1  
( mit sechs Knubben, in  D umbrăviţa solche mit nur hinf) 
und Taf. 1 0 - 1 1  passim ; S. M orintz, P. R oman, SCJ\', 
20, 1 969, 3, S. 408, Abb. 1 4/2 = Hănsel, Beitrăge II, Taf. 
10/23 ; D. B erclu, E. C omşa, Materiale, 2, 1956, S. 381, 
Abb. 120/2. D a  bei den Schiisseln ohne Knubben die gra
phische Wlederherstellung) nach einem verhăltnismăOlg 
klelnen Fragment vorgenommen wurde, vermindert slch die 
Zahl der sicheren Entsprechungen : Florescu, Contribuţii, S. 
1 51, A bb. 4/1 ; E. Plesl, Luficka kultura rJ serJeroz6.p 6.dnich 
Cech6.ch, Praha, 1 961, Taf. 22/4 ; Kruschelnytzka, SlovArch, 
27/2, 1 979, S. 311,  Taf. 3/6 - 7 ; Hănsel, Beitrăge II, Taf. 
10/29. Fiir die mit ciner Tupfenleistc unter dem Rand 
verzlerten S chiisseln, gibt es nur in der Wletenbergkultnr 
gute E ntsprechungen ; D ănilă, Bistriţa, S. 1 60, Abb. 2/8 ; 
I. H. Crişan, A ctaMN, 2, 1 965, S. 16, Abb. 5/5 ; R. Vulpe, 
Săpăturile de salvare de la Slncrăieni, J 954, SCIV, 6, 1 955, 
S. 566, A bb. 5/2, fortan R. Vulpe, Sincrăieni, 1954. 

15 S oweit bisher bekannt ist, wurde in keinem Brand
grab der Wietenberg-Kultur der L eichenbrand in S chiisseln 
hinterlegt. 

18 Nicht alle Entsprcchungen, die weiter unten erwăhnl 
werden, haben flir die Tasse aus D umbrăviţa, den gleichen 
Wert. D ie lăngere A ufzăhlung soli dcn spăten, grolJtenteils 
urnenfelderzeitlichen C harakter der F orm unterstreichen. 
E ine mehr als formale Entsprechung bietet die Tassc aus 
Gr. 81 von C ruceni, die ebenso wie das GefălJ von der „ S tri
cata" als Urne diente und, wie dic Vcrfasserin anni!nmt, die 

KnoC"hen eines Kindes enthielt (O. R adu, SCIV, 24, 1 973, 3, 
S. 508 u. Taf. 2/2). Weiter siehe St. F oltiny, Apulum, 6, 
1 967, S. 67, Abb. 3/1 (D ubovac ; fiir die spăte D atierung im 
Rahmen des Griiberfeldes, vgl. B. Hănsel, Beitriige zur Chro
nologie der mitlleren Bronze:eil im Karpatenbecken, B onn, 
1 968, B eilage 12, fortan Hănsel, Beitriige I) ; Ks. \'inski
Gasparini, K11lt11ra polja sa tarama u sjevernoj HrllUstkoj, 
Zadar, 1 973, Taf. 100/7 (Krupa�e), Taf. 105/7 (Velika 
Gorica) ; A. Alexandrescu, D acia, 22, 1 978, S. 1 1 8, A bb. 4, 
5 ;  S. 1 1 9, Abb. 6 (Zimnicea) ; Hănsel, Beilriige I I, Taf. 
58/4 (RabiSa-Hohle, B ez. VidiE) ; F. Ktiszegi, A ctaArchHung, 
12, 1 960, Taf. 79/10 (Galgamăcsa) ; O. Trogmayer, A cta 
ArchHung, 15, 1 963, Taf. 9/9 ; P atek, Urnenfelderkultur, 
S. 108 m. Literatur u. Taf. 92/2,5 (L C'ngyeltoti) ; Taf. 98/3 
(Pecs-Makarhegy) ; Taf. 1 33/7 (Adony) ; Patek, A cta
ArchHung, 1 3, 1 961,  Taf. 23/1 3 (Neszmely) : E. F. P etres, 
Alba R egia, 1, 1 960, Taf. 1 3/2 : S. 31, Abb. 3 unten (Văl) ; 
Petres, ActaArchHung, 9, 1 958, Taf. 1 /1 ; B. M araz, 
EvkPecs, 23, 1 978, Taf. 7 /1,  7 (Pecs-.J akabhegy) ; M. Gedl, 
Stufengliederung 11nd Chronologie des Grăberfeldes der Lau
sitzer Kultur in l<ietrz, Krakow, 1 979, Taf. 21/4 ; 22/3 ; 6 ;  
23/2, 9, 15 ; E. Plesl, Luiick6. kullura rJ severo-z6.padn ich 
Cech6.ch, Praha, 1 961, Taf. 20/4 (Libochovany) ; Taf. 28/2 
(Ost! nad Labem) ; .T. Hrala, Kno11izsk6. kullura ve stfednfrh 
Cechach, Praha, 1 973, Taf. 10/7 (Praha, 4) ; V. P odborsky, 
Măhren in der Spătbromeze it und an der Schwel/e der Eisenzeit, 
Brno, 1970, Taf. 45/8 (Horkn nad M oravou) : Taf. 1 7/2 
(Domamyslice) ; Taf. 46/4 (Mohelnlcc). 

17 Au.Oer den typologisch entfernten Entsprechungen au& 
Mykenă (G. Karo, Schachtgrăber von Mykenai, Miinchen , 
1 930, Taf. 127 (509, 512), werden die halbkugelformigen 
Metalltassen mit hochgezogenem Henkel cbenso spăt (z.B.E. 
Dunăreanu-Vulpe, ED, 3, 1 925, S. 72, Abb. 1 5 - 16, nach 
MittBosnHerc, 1 904, 89, Abh. 67, bzw. Montelius, Civ. 
prim it. , Taf. 1 50/12 ; G.v. l\lerhart, Festschrift R GZl\1 , 2, 
1 952, Taf. 10/4 u.S. 66, Karte 2), manchmal bis ins H D da
tiert (z.B.G. Kossack, Sildbayern wăhrend der Hallstattzeil, 
Berlin, 1 959, Taf. 49/1). le Die groJJe Mehrzahl der Entsprechungen gehort in die 
zweite Hălfte der UFZ und noch spăter, woraus sich dcr 
Eindruck ergibt, dalJ das Exemplar aus der Nekropolis von 
Dumbrăviţa (neben dem von Cruceni, Dubovac) zum friihes
ten Horizont gebl!rt ln dem dlese Form Gestalt annimmt. 
Friihere, vereinzelte Stiicke (R. Pittioni, D ie Urgeschichte 
des osterreichischen Raumes, Wicn, 1 954, S. 263, Abb. 183/ 
5 = Friihbronzezelt ; Bona, Bronzezelt, Taf. 226/5 = Mittel
bronzezeit) weisen nlcht einmal geniigend Ăhnlichkeiten auf, 
um ernstlich in Betracht gezogen zu werden. 

18 Siehe Horedt, Wlelenbergkultur, Abb. 12/F- G, doch 
gibt es keine entsprechende Parallele fiir den omphaloidcn 
Boden, mit dem Zipfel des R andes dem Henkel gegeiiber und 
der besonderen Art seines Ansatzes, der aus dem \Vesten 
entliehen sein konnte (z.B.O. Trogmayer, Das bronzezeit/iche 
Grăberfeld bei T6.p�. Budapest, 1 975, '.Taf. 6/Gr. 59, 1 ; 35/ 
Gr. (410, 1). Elnige ăhnllche Fragmente, Jeider olme dle 
Slcherhelt,ldaO sie rlchtig rekonstruiert wurden, bei S oro
ceanu, Obreja, S. 506- 507. 
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men errinert20• Typisch ftir diese Kultur ist das flache Beigefă.13 aus Gr. 6 (Abb. 7 /2 = 20/3), 
verziert mit einem zahngestempelten Măander21• SchlieBlich ist der Typ der Tasse mit geradem, 
abgesetztem Rand zu erwăhnen der moglicherweise einen hochgezogenen Henkel hatte22• Die 
beiden Gefă.13e aus Dumbrăviţa wurden graphisch wiederhergestellt (Abb. 12/2 ; 19/1 ) .  Die Ver
zierung mit Kerben23 und Dreieckstempcln sichert gleichfalls die Zugehorigkeit zum Fundstoff der 
Kultur. 

Ein Sonderelement in diesem Grăberfeld ist das Rădchen (Abb 2/3 ; 20/10) eines Kultwagens, 
das vermutlich an einem fiir Zeremonien bestimmten Platz (s. Abb. 2 ; 21/2) vergraben wurde und 
so seine kultische Verwendung bekrăftigt24• 

Die fiir die Wietenbergkultur typische Verzierung kennzeichnet noch besser als die Formen 
die keramik des Grăberfeldes von „Stricata". Sind neue oder seltenere Formen verhăltnismă.13ig 
zahlreich und kănnen zur Annahme verleiten, einige Grăber auszuscheiden, so stellen jedoch dic 
Verzierungen ein Bindeglied dar, da,s erlaubt von dem Vorhandensein eines einheitlichen, 
wenn auch spăten Denkmals der Wietenbergkultur zu sprechen. 

Die einfachsten Verzierungen sind Kerben, die radial-auf der. Oberseite des Randcs ( Gr. 1, 
Abb. 3/1 ; vgl. auch Abb. 24/1 ; 25)26, an der Au.13enseite des Randes (Abb. 24/9 ; 25 )20 und auf 
der Schulter des GefăBes (Abb. 24/2 ; 25)27 angebracht sind. Zu gewohnten Zierweisen gehoren 
auch horizontale Reihen von kreisfărmigen Eindriicken, die in Dumbrăviţa in 11 Făllen erschei
nen (acht einfache - Abb. 24/3 ;  25, und drei, zwischen zwei Ritzlinien, Abb. 24/4 ; 25) ; sie stellen, 
neben den schrăgen Kanneliiren am Kărper des Gefă.13es, das verbreiteste Ziermotiv dar2�. Die 
Kanneliiren (zur Verzierung auf acht GefăBen verwendet, vgl. Abb. 24/14 ; 25) kănnen schmăler 
oder breiter sein (einige haben das Ausschen von Facetten) und kănnen auf allen Formen gefun
den werden (flache GefăBe, Schiisseln, mittelgro.13e Gefă.13e) ; sie stellen ein hăufig in der Kultur 
vertretenes Ziermotiv dar29• Es ist aber bemerkenswert, daB ebenfalls eines der hăufigsten Ziermo
tive der Kultur, der Dreieckstempel3°, in Dumbrăviţa nur in zwei Făllen vorwendet wird : auf ei
nem flachen Gefă.13 aus Gr. 12 (Abb. 12/2) und auf der halbkugelformigen Tasse aus Gr . 14 b 
(Abb. 14/.5) .  Hier werden sie durch fiinf vertikale Ritzlinien ergănzt, die von der Doppelgirlande 
mit dreieckigen Stempeleindriicken am Henkel ausgehen. 

Die Strichver2lierung (Abb. 3/2) auf der Urne aus Gr. 1 weist diese Ornamente sowohl der 
Kultur als auch ihrer Spătphase zu, wenn sie auch seltener begegnen. Es wurde auch ein Werk-

20 N. Chidioşan, SCIV, 21,  1970, 2, S. 288, Abb. 1 (5 
(Valea lui Mihai - Noua groapă cu lut) ; H. l\Iiiller-Karpc, 
Beitriige zur Chronologie der Urnenfelderzeit n /Jrdlich und 
siid/ich dcr A lpen, Berlin, 1959, Taf. 22{0/2 (<;:umae). 21 1\1. Roska, A kolozskorp6.di 11. jellegii kulturfacies keru
miai emlekei Erdelyben, Kiizlemenyek Cluj-Napoca, 1944,1 - 2, 
S. 40, Ahh. 28/2, fortan Roska, Kolozskorp6.d I I ; R. Vulpe, 
Slncrăieni 1 954, S. 566, Abb. 5/6 ; Horedt, Wietenbergkulfur, 
Abb. 12/G/10. 

22 K. Horedt, Wietenbergkultur, Abb. 12/E/17 (ohne Hen
kel) ; 12/F /6, 10, 14 (mit Henkel) ; Crişan Necropola, S. 116, 
Abb. 9(5 ; Lazarovici, Milea, Bddeni ,  S.  17, Taf. 8(5 ; S. 
22, Taf. 12/10 ; Soroceanu, Blăjan, Cerghi, A lton, S.  75 
Abb. 7 a/1 . 

23 Verschieden sind dic breiten Kerben auf der Schultcr 
des GefăLles in Abb. 1 9{1 , die Tupfen ăhnlich zu seln bcgin
nen. Es sind fremde, aber in der Wletenbergkultur nich t un
gewohnte Verzierungen. Im vorliegenden Fall schelnt es, daLl 
der vorgeschlchtllche Tiipfer nicht Tupfen imitiercn wollte, 
sondern daLl dle Verzierung das Ergebnls clncs Zufalls ist. 

24 Aus dem sehr umfangrelchen Llteraturnachweis erwah
nen wir V.C. Chllde, EAF, 2, 1 954, S. 1 - 1 7 ; I. B6na, Acta 
ArchHung, 1 1 ,  t!l60, S. 83 - 1 1 1 ; Horedt, Wietenbergkultur, 
S. 125 u. Abb. 1 2{1{6 - R ; J. Makkay, Alba Regia, 4 - 5, 
H l63 - 64, S. 1 1 - 15 ; G. Bichir, Dacia, N.S .  8, 1 964, S. 67-
86 und neuerdings I .  Ordentlich, N. Chidioşan, Crisia, 5, 1975, 
S. 27-- 44 ; K. Mesterhâzy, ArchErt. 103, 1 976, S. 223-
230 mit vielen Hinweisen auf die Modelle von Wagen und 
Riidchen aus dcr Wietenbergkultur. Weltere Beispielc aus 
dcrselben Kultur : Cioara (D. Berciu , I. Berciu, Apulum, 3, 
1946 - 1 948, S .  35 u.  34 m. Abb. 27/1 1 ,  12) ; Colddu (Roska, 
KolozskorpUd II, S. :rn, Abb. 27{4) ; Gherla (E. Orosz, ArchErt, 
21 ,  1901, S. 27, Alib. 36) : Miercurea Ciuc (R . Vulpe, Sln
crăieni 1954, S. 566, Abb. 5(1), Rădchen mit Speichen ; 
Sighişoara - Wietcnberg (Horedt, Seraphin, Ansiedlung, Tar. 

57) ; B6na, Bronzezeit. S. 254- 255. 
25 Wegen ungeniigender Veriiffentlichung des Fund

materials, konnten wir keine genauen Entsprechungen fln
den (Soroceanu, in Centenar Muzeal Orddean, Oradea, 1972 
(1974), S. 169, Taf. 2/15 ; idem, Obreja, S. 510, Tar. 6/2), 
obzwar es sicher Ist, daLl der Oberteil des Randes recht hăuflg 
verziert war (z.B. Crişan, Necropola ; Lazarovicl, l\filea, Bd
deni ; Andriţoiu, Deva). 

28 Roska, Kolozskorp6.d I I, S. 35 Abb. 20/9 ; Crişan, 
Necropola, S. 143, Abb. 8(3/B ; S. 150, Abb. 10/4 ; Soroceanu, 
in Centenar Muzeal Orădean, Oradea, 1 972 (1 974), S. 169, 
Taf. 2(8 ; idem, Obreja, Taf. 10/1 - 2 ; Lazarovicl, Milea, 
Bddeni, S. 17, Taf. 8 {4 ; S. 19, Taf. 10/2 - 3 ;  S. 21, Taf. 
1 1 /10 ; S. 22, Taf. 12/8, 11 ; S. 24, Taf. 14{2 ; S. 26, Taf. 
16{1 ; Andriţoiu , Deva, S. 249, Abb. 5/3. 

27 Vgl. Anm. 26 und Z. Szekely, SCIV, 6, 1!155, 3- 4, S. 
490, Abb. 3 links. 

2e Horedt, Wietenbergkultur, S. 121 , Abb. 8/1, 3, 8, 10, 
1 5 - 1 7 ; S.  120, Abb. 7/4, 9, 14 ; Chldloşan , Derşida, s. 
171 ,  Abb. 12, Phase II ,  Schicht 4 ;  Phase !III,  Schicht 1 ;  
Crişan, Necropola, S .  1 46, Abb. 9/2{A ; S .  150, Abb. 10/3 
A - B ; S. 157 Abb. 13/2 ; Soroceanu, Obreja, S. 511 Taf. 
10/1 1 ,  12, 22. 

29 Horcdt, Wietenbergkultur, S. 120 Abb. 7 /4, 13 ; Chidio
şan, Derşida, S. 171,  Abb. 12, ab Schicht 4 ;  Lazarovici, 
Milea, Bddeni, Taf. 17{VI/6 ff. ; Crişan, Necropola, S. 157, 
Abb. 1 3/1 - 3 ;  Andriţoiu, Deva, S.  253, Abb. 7(1 ; Soroceanu, 
Obreja, S. 514 Taf. 10/6- 7 ;  Soroceanu, Bllljan, Cerghi, 
Aiton, S. 63 mit Literaturhinweiscn. 

30 Horedt, Wietenbergkultur, S. 120, Abb. 7 ;  Chidioşan, 
Derşida, S. 171 ,  Abb. 12 ; Crişan, Necropola, S. 157, Abb. 
13/12 ; Soroceanu, Bllljan, Cerghl, A iton , S. 62 - 6:i mit den 
Anm. 29- 34, dle Llteraturnachweis und Entsprechungen aus 
der Wietenbergkultur, sowie aus den bcnachbartcn Kultu
ren (Otomani, Mureş, Tei) cnthalteu. 

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



204 TUDOR SOROCEANU, ALEXANDRU RETEGAN 10 

zeug zur Herstellung dieser Verzierung in einer Ansiedlung entdeckt, die gleichfalls der Endperiode 
der Wietenbergkultur angehort31• Sehr verbreitet sip.d Leisten mit verschiedenen Tupfen32, denen 
man in Dumbrăviţa auf zahlreichen GefăBen begegnet, sei es mit gewohnlichen Tupfenleisten 33  
oder zusammen mit Knubben M. 

Wichtig fiir die Zeitstellung des Grăberfeldes von Dumhrăviţa sind die Verzierungen mit 
Spiralen und Măandern, genauer ausgedriickt, das Verhăltnis zwischen diesen zwei Ziermotiven. 
Wăhrend fiir die ersteren nur ein einzigei:; Beispiel vorliegt, das bei den Rettungsarbeiten der Gră
ber A - G35 zufăllig gefunden wurde, sind die Măander relativ hăufig, sowohl ihrer Zahl nach36, 
als auch durch die reiche Kombination der Elemente37• So wird eine aus der Stratigraphie von 
Derşida gezogene Schlullfolgerung abermals bestătigt, dall die Spirale und der Măander nicht 
gleichzeitig erscheinen38• Dumbrăviţa und andere spăte Fundbestănde in denen die Anzahl der 
mit Spiralen verzierten Bruchstiicke oder Gefălle sehr beschrănkt oder so gut wie nicht vorhan
den ist, zusammen mit der allgemein spărlicher werdenden Ornamentik im Endstadium 39, zeigen 
daB diese zwei wichtigsten Ziermotive nicht gleichzeitig verschwinden, zumindest im Hauptgebiet 
der Wietenbergkultur. 

Die einzig wichtige SchluBfolgerung allgemeiner Art, die sich aus der Analyse der Formen 
und Ornamente von Dumbrăviţa ergibt, ist diejenige, daB es nur im Falie der Formen nene 
Elemente gibt, wăhrend die Verzierung der GefăBe des Grăberfeldes keine Muster aufweist, die sieh 
vom gewohnten Repertoire der Kultur unterscheiden. In einem Verhăltnis von etwa 26 % gibt 
es neue GefăBtypen, wăhrend nach der Anzahl der GefăBe sich ein Prozentsatz von 10 % ergibt. 
D ieser Unterschied zeigt, daB Neuerscheinungen die eigentliche Erzeugung der Keramik und die 
Zugehorigkeit des Grăberfeldes zur Wietenbergkultur nicht beeintrăchtigen. Dieses gilt besonders 
fiir die Ornamente, die die Assimilierung der neu in den Formenschatz aufgenommenen Elemente 
beweisen. Die Frage, die vorlăufig ohne klare Antwort bleibt, ist folgende : weswegen sind beson
ders in unserem Falle die Ornamente konservativer als die Formen, warum werden die letzteren 
mit Hilfe der Verzierung assimiliert und nicht umgekehrt T 

Die kleine Knochenscheibe aus Gr. 2 ist das einzige Stiick, das nicht aus Ton verfertigt 
ist. Es diente als Perlschnurhalter oder als Schutzplatte um das Gelenk der linken Hand beim 
BogenschieBen zu bedecken40• 

Da es sich um ein Grăberfeld handelt, scheint es angezeigt die Fragen, dio mit dem Grab
brauch zusammenhăngen und Bestandteile des geistigen Lebens eines Volkes sind, zusammen
zufassen. Alle Grăber, mit Ausnahme der zerstorten, an denen keine Beobachtungen gemacht wer
den konnten, sind Urnengrăber. Interessant ist der Umstand, dall als Urnen nicht nur mittelgroBe, 

ai Slehe Lazarovici, Mllea, Bădeni, S. 30, m. s. 28, Abb. 
1 ; das Ornament wlrd bis in dle letzte Phase der Kultur ver
wendet ; diese Tatsache Ist bewiesen elnerselts durch die 
Urne aus Gr. 1 und andererselts durch ein Werkzeug zur 
Herstellung dleser Verzlerung, das in der spllten Wletenberg
Sledlung aus Noşlac gefunden wurde (MITr) ; das Material 
wurde freundllcherwelse von I. Mltrofan zur Veriiffentllchung 
Qberlassen). Derartige Werkzeuge aus den spllten Bronzezeit 
slnd abgeblldet bel Hansei, Beitrâge li, Taf. 43/1 - 10. 

82 Die melsten haben dle iibliche Form, einige slnd eher 
lânglich, ăhnllch den Kerben und erwecken den Elndruck 
dall dle Lelste geflochten wâre (Gr. 13, Abb. 13/5). aa Da das Material zum griiDten Teii nur ln Bruchstiick
cn erhalten Ist, kann man nicht mit Genaulgkelt feststellen, 
welche Stiicke bloll mit einer gewiihnllchen Tupfenlelste ver
ziert waren und welche Knubben batten und in welcher Zahl. 
Elnlge Belsplele slnd ln dlesem Slnne aufschlullreich : Roska, 
Kolozskorpdd li, S. 25, Abb. 3 ;  S. 30, Abb. 12/7 (Apablda 
und Gfrbău) ; Dănlh'I, Bistrifa, S. 159, Abb. 1/6, 7, 9, 12 ; 
Crişan, Necropola, S. 142, Abb. 7 /5, 6 ; Vlassa, Coldău, S.  
29, Abb. 11/1, 4, 6- 10. 

84 Dănllll, Bistrifa, S. 159, Abb. 1/11 ; Crişan, Nectopola, 
S. 142, Abb. 7/2. Vgl. aucb Anm. 33. 

35 Es handelt sich �ehr wahrscheinlich um Splralen die 
gleichzeltlg mit 4- 5 Rltzlinien gezogen wurden, wobei Im 
Abstand von elnlgen Mllllmetern Einstiche gemacht wurden 
(Abb. 1 9/2, vgl. auch Abb. 24/10 ; 25). Es schelnt das Bruch
stack elner Schiissel od!'r eines Tellers zu sein ; der Scherben 
und das erhaltene Ornament sind aber zu kleln um sichere 
Aussagen zu konnen machen. Entsprccbungen bel Horedt, 

Wielenbergkultur, S. 1 17, Abb. 5 ;  Chldioşan, Derşida, s. 171 , 
Abb. 12 ; Crişan, Neeropola, S. 157, Abb. 13/18. 

86 Auf sechs Gefăllen, besonders Schiisseln und Tassen 
(vgl. Abb. 24/15 - 16 ; 25). 

87 Von einfachen voneinander getrennten Măanderhaken 
(Gr. D, Abb. 16/3) eine Variante fiir die wir kelne entspre
chende Analogie fanden, bis zu mehreren iibereinandergestell
ten Reglstern. Absolut alle Măander oder der Grund, von 
dem sie ausgespart sind, sind zabngestempelt und nlcht schraf
fJert, wle es ln elnlgen Făllen vorkommt. Fiir dle Problematlk 
vgl. Horedt, Wielenbergkultur, s, 118.  

38 Ole l!ltere Hypothese von K. Horedt (Materiale, 2, 
1956, S. 18- 1 9  u.S. 24, Abb. 10), wurde durch den Befund 
von Derşlda (Horedt, ActaArchCarp. 9, 1967, 7 ff. ; Chldlo
şan, Derşida, S. 155 ff. u .S .  171, Abb. 12 ; Lazarovici, Milea, 
Bădeni, S. 29 u. Taf. 17 ; Andriţoiu, Deva, S. 251 ; Chldio
şan, Cultura, S. 8 ff). bestătlgt. 

89 Chldloşan, Crlsia, 4, 1974, S. 3167 ; Soroceanu, Is
trate, StComSlblu, 19, 1975, S. 25 ; Chldloşan, Cultura, S. 
18 ; vgl. auch Anm. 55. 

to Analoglen fiir dle Deutung als Perlschnurhalter bel 
Horedt, Wietenbergkullur, S. 129- 130 (mit Entsprechun
gen bel Miloj�I� und Roska). Es muD hervorgehoben werden, 
dall auller den Erzeugnissen aus Ton, Knochengegenstănde 
dle hăufigsten Grabbelgaben ln der Wletenbergkultur sind 
(J. Teutsch, KVSL, 1, 1878, S. 94 - drel Stiicke ; Andri
ţoiu, Deva, Gr. 16, S. 246- 247). Fiir dle Lage im allge
meinen aullerhalb des Kulturgebietes, vgl. Chldioşan, Cul
tura, S. 13. 
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mehr hohe als breite Gefă13e41 dienen,sondern auch Schiisseln42, eine bisher scheinba.r unbeka.nnte. 
Tatsache in der Wietenbergkultur43• In Gr. 1:4 b ist der Leich�nbrand in einer Tasse hinterlegt 
worden, die mit der Offnung na.eh unten auf den Boden der Schiissel gelegt wa.r, ohne d.a.13 etwas 
vom Inhalt verschiittet wurde. Dieses Grab besa.13 auch ein „Stockwerk" mit Gr. 14 a, d.as durch 
eine diinne SandsteinpJatte getrennt war. Man konnte auch eine zeitliche Differenz voraussetzten, 
die aber nicht groJl sein diirfte. 

Die Urnen werden nur mit einer Schiissel oder Steinplatte oder mit beiden bedeckt. Sie 
konnen aber auch nicht gedeckt sein. Die groJleren Steinpla.tten erfiillten wahrscheinlich auch die 
Rolle von Grabmalen, die sich durchschnittlich 20 cm iiber dem Pflaster erhoben. Andere Grab
zeichen (Pfâhle u.ă.) gab es nicht. Der Leichenbrand wird in den meisten Fâllen in dem GefăJl 
aufbewahrt, das als Urne diente, er fand sich aber auch verstreut in der Deckel-Schiissel oder in 
unmittelba.rer N âhe des Grabes. Knochenreste wurden auch zwischen den Grăbern gefunden die 
vermutlich verloren wurden, wâhrend man die Knochen vom Verbrennungsplatz, der nicht ent
deckt wurde, zum Grab brachte. Das Gleiche scheint sich auch mit einer Reihe von Scherben 
zugetragen zu haben, abgesehen von denen vom Kultpla.tz, wo wahrscheinlich vor dem Eingraben 
des Leichenbrandes und der GefâJle, gewisse Riten vollzogen wurden. 

Dumbrăviţa gehort in die Spătphase der Wietenbergkultur. Diese Einordnung stiitzen die 
Schiissel mit den zwei einander gegeniiberliegenden Knubben (Gr. 1), die Urnen mit ausladendem 
Ra.nd (bes. die aus Gr. 2, 10, 13) und einer gut geglâtteten schwarzen Oberflâche von friihhall
stattzeitlichem Aussehen, die flache Tasse mit hochgezogenem Henkel und gegeniiberstehendem 
Zipfel, mit schrâgen Kanneliiren und einem Omphalosboden (Gr. 2)44, die Schiissel mit na.eh innen 
abgeschrăgtem Rand, besonders mit Knubben, das doppelkonische Gefâl3 mit braun-schwârzli
cher, geglătteter Oberflâche (Gr. 14 a) und die halbkugelformige Tasse mit hochgezogenem Band
henkel (Gr. 14 b). Die Aufzâhlung aller dieser Elemente und die dafiir angefiihrten Parallelen zeigt, 
daJl das Grăberfeld wâhrend der Endphase, der vierten Stufe der Wietenbergkultur belegt war40• 
Ihr Vorhandensein wurde auch friiher vermutet, ohne sie genauer zu kennzeichnen, was kiirzlich 
gemacht wurde46• Die Aufzâhlung dieser Formmerkmale soll auch die Verbindung der spăten 
Elemente des Grăberfeldes mit der Wietenbergkultur unterstreichen, da sie nicht von den Orna
menten getrennt werden konnen, die wâhrend mehrerer Phasen verwendet wurden. Dieses beweist, 
da13 es sich um ein Grăberfeld der Wietenbergkultur handelt und nicht um irgendeines der spăten 
Bronzezeit, das zufăllig einige Wietenbergornamente oder-formen entlieh47• 

Die Grâber von „Stricata" konilen kaum fiir die Beurteilung der schon ausgegrabenen 
Grăberfelder verwendet werden vor aliem auch wegen des zeitlichen Unterschiedes. Eher ist 
dieses mit dem aus Siedlungen stammendem Material moglich, selbst wenn es sich manchmal 
nur um Zufallsfunde handelt, die im Vergleich zu den Grabfunden unverhâltnismă.13ig zahlreicher 
sind. Ein eingehender Vergleich ist. hier nicht moglich und deshalb sollen nur die unserer Mei
nung nach im Augenblick wichtigsten Wechselbeziehungen hervorgehoben werden und zwar die
jenigen zwischen dem Grăberfeld von Dumbrăviţa und der Ansiedlung von Coldău 48• Diese ist 
zwar befestigt und in ihr verlief das Leben anders und bestand im iibrigen nur kurze Zeit. 
Die wenigen Formen und Ornamente 49 und die Moglichkeit, sie mit der Suciu-Kultur zu paral
lelisieren, weisen sie aber der spăten Phase der Kliltur zu 60 und damit in die gleiche Periode 

u Gr. 1, 2, 4, 6, 8, 10- 14 a, 15, A - G. 
49 Gr. 3, 7, 9, Im ersten Fall ln einer typischen mâan

derverzierten Schiissel. 
13 Wie sich besonders aus den Graberfeldern von Bistriţa, 

Deva, Aiton ergibt oder aus klelnen Grabgruppen oder Ein
zelgrăbern. Siehe dle Liste der Wletenbergbestattungen bel 
Horedt, Wietenbergkultur, S. 127- 128, wlederholt bel l.H. 
Crişan, Prob!MuzCiuj, 1960, S. 172 ff. ; vgl. auch Soroceanu, 
Bllijan, Cerghl, A ilon, S. 67 ; Andriţoiu, Deva, S. 254- 255. 

" Einen derartlgen Boden besltzt auch dle Tasse aus Gr.6. 
'° Wir bevorzugen den Begriff spâte oder Endphase ge

geniiber Wletenberg IV, der angemessener gewesen wâre, in 
dem er klar den W eiterbestand der Wletenbergkultur in einer 
nach-Derşida-Zeit anzelgt, aber D. Berciu, Zorile istoriei ln 
Carpa/i şi la Dunifre, Bucureşti, 1966, S. 193, beniitzt lhn, 
gestiltzt auf Materlallen, dle klar friihen Charakter haben 
(Sin timbru). 

&8 Vgl. Anm. 39 ; 55. 
17 Dle groJle Mehrzahl der Zlermotlve ist fiir dle Wie

tenbergkultur charakteristlsch und alle sind mindestens 
auch in der Ornamentik der Wietenbergkultur vertr11.t.sP · 
Unter den Formen begegnen tatsll.chllch neue Ersche19-

gen (dle halbkugelformige Tasse, die Knubben an der unte
ren Hălfte der GefăJle, die doppelkonische Urne), immer aber 
in enger Verbindung mit der traditionellen Wietenbergorna
mentik. Es ist also klar, daJl dle spăten Elemente den allge
meinen Fundbestand iiberlagern und daJl keine grundlegende 
strukturelle Verănderung vor sich geht. Der Grabbrauch Ist 
derselbe wie bei den anderen Grăberfeldern und der Wechsel 
von Bestattung zu Verbrennung welst chronologlsch und 
stalistlsch nirgends der ersteren eine Vorrangstellung zu. 

te N. Vlassa, Coldifu, 35 ff. 
0 Dazu gehllren Schiisseln mit schrll.g nach innen abge

flachtem Rand und mit Knubben (idem a.a.O., S. 27, Abb. 
9/7 ; S. 30, Abb. 12/5), dle Măanderverzierung (Idem, a.a.O., 
S, 28, Abb. 10/1, 2, 3, 9) und die Abnahme der Spiralen 
(Abb. 10/8), dle ilbrfgens Girlanden seln konnten. Das Frag
ment von Suciu-Machart (Abb. 12/1) aus Coldău deutet 
glelchfalls auf eine eher fortgeschrittene Phase der Bronze
zelt hin. In Coldău Ist, wle auch der Verfasser bemerkt, Im 
allgemelnen eln Verfall der Keramlk elnschlleJlllch des Tones 
zu verzelchnen. 

60 Vlassa, Coldifu, S. 18- 19. Fiir weltere Llteraturnach
weis uber dlese Phase, vgl. Anm. 55. 
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wie das Grăberfelcl von Dumbrăviţa. Es  ist nicht auszuschliellen, da.B in  beiden Făllen die 
gleichen Ursachen den Abbruch der Belegung zur Folge hatten 51• 

Ein anderes Argument fo.r clie spăte Ansetzung des Fundes von „Stricata" ist die Bezie
hung, die man zwischen ihm und dem Tongefă.B in dem die Bronzen von Perişor deponiert wurden 
feststellen kann 52• In seiner Zusammcnsetzung enthălt dieses Depot Elemente, die aus BzC 
fortdauern (wie z.B. die Sicheln mit Querwulst und der Dolch),  fiir seine Verbergung in BzD 
sprechen aber die Ti.illenbeile. Besonders wichtig ist der Umstand, da.B d as Tongefă.B in wel
chem clie Bronzegegenstăncle gefunden wurclen, seiner Form 53 und Zusammensetznng des 'l'ones 
naC'h bis znr volligen Gleichht.'it dem Fun<lstoff der 'Vietenbergkultur entspricht . Ein Grollteil 
der Urnen Yon Dumbrăviţa (bes die aus Gr. 2, 4, 6, 13, 15) bietet Beispiele in diesem Sinne 
und erklârt vielleicht auch die Beziehungen zwischen Grăberfeldern, Ansiedlungen und Verwahr

f unden wăhrend der siebenbi.irgischen Bronzezeit54• 
Die Endphase der Wietenbergkultur stellt die letzte Etappe einer langdauernden Entwicklung 

im innenkarpatischen Raum dar65• Da das Material au:,i systematischen Grabnngen noch zu gering-

61 Die gleichzeitige Einordnung ergibt sich auch aus ei
nem Vergleich mit dem Material von Noşlac (vgl. obcn Anm. 
31). Es sind einige charakteristische Merkmale vorhanden, 
die cs in dieselbe Endperiode der Entwicklung der Kultur 
datieren ; die Spiralverzierung ist bei der allgemeinen Vcrar
mung der GefălJornamente, fast viillig verschwunden, der 
grobe Ton wird immer mehr verwendet, selbst bei der als 
fein angcschcnen Tonware. Bei cinem Vcrsnch die Kennzei
chcn herausinarbciten die fiir die Enclphase der Wietcn
bcrgkultur charakteristisch sind, muD man allcrdings das 
gcsamte Material auf ciner brei len Grundlagc bearbeitcn. 
i\lethodisch mulltc einmal die relative Chronologic der Kcra
mik aus dcn einzclnen Grăberfeldern festgestellt und die Ele
mente bestimmt werden, die in der Schichtenfolge von Der
sida nicht mehr vertrcten sind. Weiters mullte versucht werdcn die Beziehungen zwischen dem Ende der Wietenbergkul
tur und der Noua-Kultur schărfer zu erfassen und schlielllich 
muJJte man erwăgen, ob doch irgendwelche Beziehungen 
zwischen dem Ende der Wietenbergkultur und dem Beginn 
dcr Gavaknltur bestehen, wie die beiden DreihalsgefiiDe aus 
Şaes und i\lediaş nahelegcn. (Horedt, Wietenbergkultur, S. 
129 - 130 ; S.  126.  Abb. 13). 52 Siehe unten S.  u. Abb. 33. sa Vgl. dazu neuerdings. M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozi
tele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, S. 16 ff., hin
fort Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele ; idem Die Sicheln in 
Rumănien, mit Corpus der jung-und spătbronzczcitlichen 
Horte Rumiinlens, PBF, XV III, 1, Miinchen, 1 978, S. 85 
ff., fortan Petrescu-Dlmboviţa, Sicheln. 

64 Nicht zufiillig kann die Tatsache sein, daJJ die Brand -
oder Skelettgrăber der Wietenbergkultur keine Bronzcgegen
stăndc, sondern bloD einige Knochenbelgabcn enthalten (vgl. 
oben. Anm. 40). Die in dem Kulturgebiet entdeckten etwa 
180- 190 Bestattungen stellen cine vcrhăltnismălJlg geringc, 
aber dennoch geniigend grolle Zahl dar, um das Fehlen von 
Bronzeobjekten anders als rein zufăllig zu erklăren. Es gibt 
in gcniigender Zahl gleichzeitige Bronzegegenstănde, sie slnd 
zahlreicher ln Depots und spârllcher in Siedlungen. Es kann 
vcrmutlich an eine absichtlich ungleiche Verteilung gedacht 
Wl'rden, ohne vorlăufig die Griinde dafiir zu kennen. Das 
Depot von Perişor scheint erstmallg unmittelbar dcr Wieten
bergkultur zugewiesen werden zu konnen. 

so Das Problem des Endes der Wletenbergkultur in der 
spăten Bronzezeit - mit oder ohne Abgrenzung einer Spât
phase ist oft erortert worden, so daJJ ein kurzer forschungs
geschichtlicher Oberblick nicht iiberfliissig erschelnt. K. 
Horedt stellte cinerseits in Verbindung mit der Basarablkul
tur die Frage nach dem Fortbestehen von Wietenbergiiberlie
ferungen von Hallstatt A bis C ( Wietenbergkullur, 135-
137) und anderselts nach den Beziehungen zwischen der 
Wietenberg- und Nouakultur ohne elndeutig Stellung zu 
bezlehen, ob die elne mit dem Erscheinen der anderen auf
horten oder belde bis zum Erscheinen der G avakultur fortleb
ten (ActaArchCarp, 9, 1 967, 9). 

Am konsequentesten sprach sich 1\1. Rusu fiir eine spăte 
Fazies der Kultur aus. Er tul es zwar nur nebenbei auf 

Grund von Scherben aus Oberflăchcnfunden oder wcnig 
erforschtcn Siedlungcn dic unveroffentllcht bliebcn (Studii 
13, 1 960, 3, S. 28 ; Dacia, N .S . ,  7, 1963, S.  183 ; ArhMold, 
2 - 3, 1 96•1, S .  246 ; Sargctia, 4, 1966, S. 3 1 - 32), was aber 
eine entschiedene Stellungnahmc nicht bccintrachtigt, die 
noch immer aktuell ist. 

A .C. Florescu, vermutet (Contribuţii, S. 183, 197 - 1 98 ; 
Dacia, 1 1 ,  1967. S. 59- 94) aullcr dcr Bctelligung dl's Wic
tenberg-Phănomens an der Entstehung dcr Noua-Kultur auch 
eine gewlssen Zeitgleichheit zwischen ihnen was auch dle 
V crliingerung des Bcstehens der Wietenbcrgkultur in die 
spăte Bronzezelt voraussetzt. Bei vcrschiedenen Gelegenhei
ten ln Verbindung mit der Veroffentllchung von Funden 
aus dem Szeklerland (z.B. StComSlbiu, 12 ,  1965, S. 30 ff. ; 
Dacia 15, 1971, S. 307 - 317), vertritt Z. Szekely iiberzeu
gcnd dic Koexistenz beider Kulturen und das Fortbestehen 
dcr Wietenbergkultur bis in dle spate Bronzezcit. Prlnziplell 
ist N. Chidioşan mit dcm „Fortbestand bis zur Zeit der Spăt
bronze" (Derşida, S .  175) einverstanden. Aufgrund des beson
ders umfangreichen Materials aus Derşida beginnt er ztigernd 
dic Merkmale einer spă ten ( IV) Wietenbergphase anzuerkennen 
und zu bestimmen (Cultura, S. 18), auch wenn er sie nlcht 
von Anfang an so deflniert (Crisia, 4, 1974, 1 67 ; SCIV, 2 1 ,  
1970, 290). A .  Vulpe, Dacia, 9 ,  1 965, S .  128 wcist auf die 
iiberraschcnde Obereinstimmung zwischen der Ornamentik 
der Wietenberg- und der Basarabl-Kultur hln, die cr 
durch die Fortdauer der Traditlon der Wietenberg verzlerungs
muster auf Holzgegenstănden oder Textilien (also vegăn
glichem Werkstoff) wâhrend der ălteren Hallstattzeit erklărt. 
Eugenia Zaharia nimmt die Bildung der friihcn E lsenzeit auf 
einer bodenstăndigen Grundlage von Wietenberg in Wech
selbeziehung mit der Noua-Kultur an (Dacia, 9, 1965, S. 
98). Ohne unmittelbar auf diese Frage einzugehen, nelgt B. 
Hănsel zu einer Datierung ins MD I ( Beitrăge I, S. 160 um 
spăter, bei griindlicher Kenntnis des Materials, die Exlstenz 
eines „spăten Wietenberg" anzunehmen, das zumlndest 
teilweise gleichzeitig ist mit Crucenl I und Noua ( Beitrăge 
II, S. 93 u. S. 95 Abb. 5). N. Vlassa (Colddu, S. 18- 1 9) 
und G. Marinescu (Apulum, 17, 1 979, S. 96 ff) gelangen zum 
SchluJJ, daJl zumindest ln dem Kr. Bistriţa-Năsăud, eine Spăt
phase Wietenberg in tellwelser Beziehung mit den Noua
Stămmen bestand. Die Untersuchung des Materlals aus Siid
west-Slebenbiirgen fiihrt I. Andriţoiu glelchfalls zur Mogllch
keit elne spate Wietenberg-Fazies abzugrenzen (ActaMN, 15, 
1 978, S.  75). Schlielllich versucht T. Soroceanu einerseits, 
ein Zusammenleben Wietenberg-Noua Im ganzen Gebiet 
Siebenbiirgens bis zu den Westkarpaten (Obreja, S. 496 ff.) 
aufzuzeigen und anderseits die Merkmale der Wletenberg
Endphase herauszuarbeiten (T. Soroceanu, M. Istrate, 
St ComSlbiu, 19, 1 975, S. 24 ff.). 

Als Zusammenfassung der oben angefiihrten Ansichten 
sollen elnlge SchlulJfolgerungen gezogen werden. In metho
dologischer Hinsicht wăi'e es belm jetzlgen Stand der For
schung notig, archăologische Bestânde (wle z.B. Dumbrăviţa) �ntdecken, un mit Gewissheit bestimm te Funde der �hase der Wietenbergkultur zuzuweisen. Es kann slch 
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f" '  · ist wâre es noch verfriiht und hier auch nicht der Ort, diese �ragen eingeh�nder zu erortern. 

J�1:mails diirfen sie nicht statisch betrachtet werden. Die �ersch1edenen Entw1c�ung��tufen d�r 

Wietenbergkultur unterscheiden sich ziemlich stark vonemander �_nd der �egmn hatte ":e�ig 

Gemeinsames mit dem Ende wenn nicht methodisch untersucht wurde was rm Laufe von JC er 
' . . 

Etappe gewonnen und was verloren gmg. . . . . 

Auch die geographische Verbreitung der Erscheinungen ist. n
1cht rm�er die gleiche, so d�Jl 

· v b •t b" t · h recht bedeutende Verânderungen ere1gnen. Wahrend der letzten Wie-
rm er re1 ungsge ie sic 

H ·· 1 ·· b k lt t d der Noua 
tenberg Phase bewirkt das Eindrigen einiger Stamme des uge gra er u . ur yps

. u
n . . . -

Kultur Verânderun en und wahrscheinlich auch Widersta.nd, a?er vermchtet sie _n1cht, wie b�s 

k f t · 
g 

t" 1· ugenommen wurde56 Es bandelt sICh also um Gememschaften d1e 
vor urzem as ems imm g a · . .. G · N d 
verhâltnismaJlig zuriickgezogen, nicht aber ohne Bez1ehungen zu spa.t�n rupp

.e
n wie 

. 
ou'.1' un 

S · d · ht hn · e gewi·sse militârische Stârke leben, da sie eme Befest1gung wie d1e von 
ucm un n1c o e em � · d p · b ·· b · t 

C ldă · ht k t Di"e zone von Năsăud zu der Dumbrav1ţa. un er1şor ge oren, se em 
o u err1c en onn en. 57 b" · 

d" ·· t B ·t 
· d G b" t · · de en di·e Tra··ger der Wietenbergkultur , is m ie spa e ronzezc1 

emes er e ie e zu sem, m n 
(BzD) lebten68• 

DER BRONZEFUND VON PERIŞOR (KR. BISTRIŢA-NĂSĂUD). 

Im Mona.t Juli 1976 wurde uns zur Kenntnis gebracht69, da.13 vor nieht langer Zeit im Dorfe 
Perişor, Gem. Zagra, Kr. Bistriţa.-Năsăud,60 ein Depotfund entdeckt wurde61• In zwei Etappen am 
„După Dîlme" genannten Ort aufgefunden, waren die Gegenstânde in einem Tongefâ.13 (Abb. 33) 
verwahrt, von dem ein guter Teil sichergestellt werden konnte ; sowohl der Behâlter, als auch die 
Bronzeobjekte werden im Geschichtsmuseum Bistriţa aufbewahrt62• Die Gegenstânde aus Bronze 
wiegen 12,555Kgs, wovon die kleinen, nicht abgebildeten, Bronzekuchen 2,200 Kgs ausmachen. Der 

dabei um Wietenberg I I I-Ware handeln, dle in der I I I. Phase 
erzeugt, aber auch sp!iter verwendet wurde, Ware mit Wic
tenberg II I-Elnfliissen, die erst in der Endphase hergestellt 
wurde und schlie11lich, GegenstAnde aus Ton und Metan, 
die nur fiir dle Endphase charakterlstlsch sind. Geographisch 
besiedeln dle Trăger der Endphase nicht mehr genau densel
ben Raum, auf dem friiher die B evOlkerung Typ II oder Typ 
I I I  lebte. Die tiefgreifenden VerAnderungen am Ende der 
Bronzezeit, das Auftauchen von neuen Volkerschaften oder 
neuen Elnfliissen in der Zone bewirken einen tiefgreifenden 
Wechsel Im Leben der Wietenber�-GemeJnschaften, ohnc sie 
aber grundlegend zu beriihren. Dieses ist lmmer hăufiger in 
verschledenen Gegenden Siebenbiirgens nachzuweisen (in 
Bistriţa-Năsăud, auf der zentralen Hochebene, in Hunedoara, 
im Szeklerland) ein Umstand der nicht mehr unterschătzt 
oder iibersehen werden darf. Der Formenschatz beginnt 
besser bekannt zu werden und hier bieten die Grabgefalle 
von Dumbrăviţa einen aufschlu!lreichen Beltrag. Sie zeigcn 
was vcm der Ornamentik der vorangehenden Phasen versch
wlndet oder noch verwendet wird, sowie was an Neuem auf-
trltt. 

. 

68 Das Problem ist nocht welt entfernt von elner delinlti
ven Losung, aber die archâologischen Beweise beginnen immer 
deutlicher von einem wenigstens zeltweisen Zusammenleben 
der beiden Kulturen zu sprechen. Eine sichere stratigraphi
sche Schichtenfolge zugunsten der einen oder der anderen 
Hypothese, dle a:i einem einzlgen Punkt beobachtet wird, 
beleuchtet nur eine bestimmte Lage zu einem gewissen Zeit
punkt in einem begrenzten Raum und entspricht keinesfalls · 

einer allgemeinen Situation. Daher ist es notig alle Einzel
helten zusammenzustellen, die gesondert betrachtet, abge
lehnt werden konnten, die aber zusammen mit neuen Entdeck
ungen (Dumbrăviţa, Perişor u.s.w.) zu zahlrelch sind, um 
in ihrer Gesamtheit zuriickgewiesen werden zu konnen. 

67 Slehe zusammenfassend bel AI. Vulpe, Dacia, 19,  
1975, S. 69 ff. ; G.  Marinescu, Apulum, 1 7, 1979, 91 - 101. 

68 Ebenso wle dle zeitliche und raumliche Fortdauer der 
Wletenbergkultur nicht absolut behauptet werden kann, ist 
es auch schwlerig das volllge oder fast vollige Verschwinden 
der Kulturen der „autochtonen" Bronzezeit in Siebenbiir-

gen am Ende seiner Friihzeit zu vertreten. Die Literatur 
dieser „Tendenz zur Friihdatierung" ist umfangreich und von 
theoretlschen Erwâgungcn bcherrscht, ohne direkte Kenntnis 
des Fundmaterials und seiner Fundllmstande. Das Ende der 
Wletenbergkultur bleibt offen" proklamiert der unserer 
Kenntnls nach jiingste B eitrag dieser Art (G. Hiittel, Ger
mania, 56. 1978, 2, S. 424- 433). Gerade in dieser Hinslcht 
scheint das Grâberfcld von Dumbrăviţa einen nicht unwlch
tlgen Beitrag zu geben. Selbst auf die Gcfahr, da11 es als 
„grotesk" u.s.w. bezeichnet wird, werden wir fortfahren, 
auf Grund einer miiglichst genaucn und direkten Kenntnis 
des Materials, das Fortbestehen des gro!lten Teils der Wic
tcnbergleute bis im BzD zu vertreten, ebenso auch die Ansicht, 
da!! die Erbschaft, dle sie der beginnenden Eisenzeit hlnter
lassen, nicht vernachlă!llgt werden darf. Nebcnbei sci be
merkt, da!! archăologlsche Streitfragcn nicht durch Spe
kulationcn und Verwendung einer gewissen Sprachgewandt
und - gewitzthelt geliist werden konnen. 

68 Die Nachrlcht brachte uns der Bauer Valentin Cotuţiu 
am Abend des Ietzten Arbeitstages bei den Ausgrabungen 
in Dumbrăviţa. Aus diesem Grunde konnte ich personlich 
weder die Slcherstellung des Depotfundes (die am 26. Juli 
1 976 von AI. Retegan gemacht wurde) durchfiihren, noch 
die Probegrabung, die mit gro!ler Bereitwilllgkeit von dem 
Direktor des Geschichtsmuseums Bistriţa, George Marinescu 
durchgefiihrt wurde. 

80 Es scheint ein Elnzelfund zu sein wenn wir die Tatsache 
nicht be:riickslchtlgen, dall Roska, Repertorium, S. 88, Nr. 52, 
den Punkt „ Intre grueţi" (Zwischen den Hiigeln) erwahnt. 

81 Im Friihjahr 1974, beim Graben im Garten fanden die 
B auern Toma und Vasile Brici ein Schwertfragment, dall 
sie in eln Messer umarbelteten (Abb. 30) ; Im Mal 1976 kamen 
am selben Ort und unter denselben B edingungcn die iibrlgen 
Metallgegenst!inde zum Vorschein, sowie des Tongefa11 (Abb. 
33), in welchem diese ursprlinglich hinterlegt waren. Das 
Beii von Abb. 27/3 und das Schwertfragment sind dle einzl
gen, schlechter erhaltenen Gegenstande des Depots. 

83 Fiir die Zeichnungen sind die Verfasser Judlth Wrâbel
Halăsz erkenntlich ; die R estaurierung der Gegenstânde 
wurdc von I. Ferenczi durchgefiihrt. 
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Erhaltungszusta.nd der grof3en Mehrza.hl der Gegenstande ist mehr a.ls zufriedenstellend ; die 
dunkelgrtine Pa.tina. ist einheitlich, im Text werden nur die Falle erwahnt, in welchen irgend ein Stiick 
von ed.Ier Pa.tina. bedeckt ist. 

1. Nackenkammaxt. Ein massives tadenos erhaltenes Stiick ; die Verlângerung lăuft in eine Protuberanz aus. Der Tell 
an welchem der Schaft befestlgt wird, ist durch Rlppen verstărkt. Die im Schnitt sechseckige Klinge, ist sehr Ieicht nach 
hlnten geschwungen und dle Schneide ist fast gerade. L = 22,5 cm ; Gewicht = 900 g :  Inv. Nr. 11 (Abb. 26/7). 2. Idem. 
Dem vorlgen Stiick sehr ăhnlich, mit dem Unterschied, dall die Protuberanz vom Ende der Verlăngerung flaeher und das Nacke
nende spltziger ist ; der Kamm und die Schneide sind leicht beschădigt. L = 1 ,96 cm ; Gewicht = 545 g ;  Inv. Nr. 12 (Abb. 
26/4). 3. Idem. Zum Unterschied von den vorigcn Exemplaren, ist der Kamm symmetrisch gewolbt und die Ieichte Verlegung 
der Klinge nach vorn ergibt Stufcn, die vermutlich zur bcssercn Befestigung des Schaftcs dienten. L = 17,6 cm ; Gewicht = 
355 g ;  Inv. Nr. 13 (Abh. 26/5). 4. Idem. L = 17,5 cm ; Gewicht = 375 g, Inv. Nr. 14 (Abb. 26/6). 5. Idem. Aus zwei Frag
menten wiederhergestelltes Stiick. Der Kamm weniger gewolbt. Die Schneide leicht beschădigt. L = 13,4 cm ; Gewicht = 
175 g ;  Inv. Nr. 15 (Abb. 26/1). 6. Idem. Der Nacken nicht sehr geschwungen. Im Ganzen dem Exemplar von Abb. 26/5 ăhn
lich. L = 13,7 cm ; Gewicht = 1 45 g ;  Inv. Nr. 16 (Abb. 26/2). 
7. Idem. Geschwungener Nacken, dle Schneide leicht beschădigt. Zum Unterschied von den iibrigen Stiicken, ist dle Klinge 
vierecklg. L = 13,2 cm ; Gewicht = 15 g ;  Inv. Nr. 17 (Abb. 26/3). 

B. Nackenschelbenaxt. Der Dorn ist abgestumpft und in einer neueren Zeit leicht beschădigt, da auch dle Patina 
von der Schnelde entfernt wurde. Es Ist schwer feststellbar , seit wann die Hămmerungsspuren auf der Klinge stammen. Die 
Enden der Schaftrohre sind verdickt. L = 21,4 cm ; Gewicht = 410 g ;  Inv. Nr. 9 (Abb. 26/8). 9. Idem. Der Dorn lănger 
und sehlanker als gewohnlich, die Enden der Schaftrohre verdickt. Die Schneide leicht beschădigt. L = 22,7 cm ; Gewicht = 

425 g ;  Inv. Nr. 7 (Abb. 26/9). 10. Idem. Ole Schaftrohrelst lănger als bei den obigen Exemplaren. Teilweise bedeckt mit 
edler Patina. Ole Schneide leicht beschădigt. L = 21,6 cm ; Gewicht = 415 ; Inv. Nr. 8 (Abb. 26/10). 11. Idem. Guter Erhal
tungszustand auller dem Dorn und der Schneide, die sehr leicht beschădigt sind. Die Schaftrohre ein wenlg deszentriert. 
L = 24 cm, Gewicht= 450 g ;  Inv. Nr. 5 (Abb. 27 /l). 12. Idem. Sehr geringe Schăden an der Spitze des Dorns, am Rande dcr 
Schelbe und an der Klinge gegen die Schneide. Edle Patina. L= 23,6 cm, Gewicht = 435 g ;  Inv. Nr. 3 (Abb. 27 /2). 13. 
Idem. Die Schneide und der Dorn vom Finder abgefcilt. Die Schaftriihre ein wenig beschădigt. L=22,5 cm ; Gcwicht = 440g ; 
Inv. Nr. 6 ;  (Abb. 27 /3). 14. Idem. Die Spitze des Dorns abgebrochen, die Schneide beschădigt. Die verdickten Enden der 
Schaftrohre von Kanneliiren bedcckt. L = 23,5 cm ; Gcwicht= 455g ; Inv. Nr. 4 (Abb. 27 /4). 15„ Idem. Die Klinge leicht nach 
riickwărts, gebogcn. Leichte Schăden an Dorn, Klinge und Schnelde. L=25,7 cm ; Gewicht = 585g ; Inv. Nr. 1 ;  (Abb. 27 /3). 
1 6. Idem. Die Schaftrohre leicht deszentriert. Leichte Schâden an Dorn und Schneide. L = 24,1 cm : Gewicht = 515 g ;  Inv. 
Nr. 2. (Abb. 27/6). 

17. Nackenknaulaxt. Spuren von Hâmmerung an der vorderen Verdickung der Schaftrohre und an der Klinge, die 
Schneide ,Ieicht beschădigt. L = 16,9 cm : Gewicht = 200g ; Inv. Nr. 10 (Abb. 28/1 ; 31 /3). 

18. TOJienbell mit Ose und kleinem Schnabel. Dic Ose etwas schrâg angebracht. Die Schneide leicht beschădigt. L = 

9,9 cm ; Gewicht = 220 g ;  Inv. Nr. 20 (Abb. 28/6). 19. Idem. Sechseckiger Schnitt. Ole Schnelde leicht beschădlgt. L = 9,lcm ; 
Gewicht = 125 g ;  Inv. Nr. 21 (Abb. 28/7). 20. Idem. Spuren von Hâmmerung. Gerade, leicht beschădigte Schneide. L = 9,lcm ; 
Gewicht = 225 g ;  Inv. Nr. 22 (Abb. 28/8). 21. Idem. Mit Ose und geradem, verdicktem Rand ; schlanker, facettlerter Korper ; 
dle Schneide Ielcht beschâdigt. L = 1 1,9 cm ; Gewicht = 185 g ;  Inv. Nr. 18 (Abb. 28/9). 22. Idem. Ober der Ose ein kleiner 
Vorsprung, wahrscheinlich ein Rest vom Gull. Sechseckiger Schnitt. Ole Schneide leicht beschâdigt. L = 12,9 cm ; Gewicht = 

395 g ;  Inv. Nr. 1 9  (Abb. 28/10). 23. Idem. Mit Ose und kleinem Schnabel. Recht schlechter Erhaltungszustand, was zur 
Wlederherstellung des Stiickes aus zwci Fragmenten zwang ; die Ose ist nicht durchlocht ; sowohl dieses als auch die iibri
gen Fragmente weisen Spuren von Hâmmerung auf. L etwa = 13,7 cm ; Gewicht = 115  g (=23), 50 g(=23 a) ; Inv. Nr. 
23-23 a (Abb. 28/11 ). 24. Idem. Mit Ose und verdicktem, geradem Rand. Der schlanke Korper ist facettiert. L = 13,l cm ; 
Gewicht = 300 g ;  (Abb. 28/12). 

25. Vollgrilldolch. Aus zwel Fragmenten wiederhergestellt ; die Spitze fehlt. Die Schneide beschădlgt. Durch Verbrel
tung des Griffes entsteht ein klelnes Heft, in welchem die Klinge befestigt ist ; deren Festlgkeit wird durch vier Fortsetzun
gen des Griffes (je zwei auf jeder Seite) erhoht. Die in der Mltte breitere Klinge ist von einer recht ausgeprâgten Mittelrippe 
durchzogen. Der Griff welst eine kleine runde Offnung auf. L = 2ti,7 cm ; Gewicht = 192 ,g (Abb. 28/5). 

26. Kallotenlilrmlger Tutulus mit Dorn. Der Rand lelcht beschădlgt. Dm etwa = 3,3 cm ; Gewicht = 9 g ;  Inv. Nr. 41  
(Abb. 28/2). 27. Idem. Ole Rănder noch mehr beschădigt und der Dorn mehr gekriimmt, wahrscheinlich ln Folge seines Anhân
gens an ein Material (Leder, Gewebe u.s.w.). Dm etwa = 3,5 cm ; Gewicht = 7 g ;  Inv. Nr. 42 (Abb. 28/3). 

28. Stange vierecklg im Schnitt. An einem Ende wahrscheinlich Meiilel, am anderen Ahle, jetzt mit gekriimmter Spitze. 
L = 12,5 cm ; Gewlcht = 20 g ;  Irlv. Nr. 43 (Abb. 28/4). 

29. Slchel mit Querwulst am Blattende Fast gerade ; gegen die Spitze, Spuren von Hâmmerung. L = 17,4 cm ; Ge
wlcht = 75 g ;  Inv. Nr. 28 (Abb. 29/1). 30. Idem. Gekriimmt. Ole Spltze seit dem Altertum abgebrochen. L = 17,3 cm ; Ge
wlcht = 105 g ;  Inv. Nr. 29 (Abb. 29/2). 31. Idem. Gekriimmt. Ole Spitze fehlt. Spuren von Hâmmerung. L = 16,l cm ; Ge
wlcht = 95 g ;  Inv. Nr. 24 (Abb. 29/4). 32. Idem, welche auch einen lelchten Auswuchs, ungefâhr in der Mitte der Klinge, Im 
Abstand von 1 cm. von der Schwelle hat. Spuren von Hâmmerung. L = 17 cm ; Gewicht = 80 g ;  Inv. Nr. 27 (Abb. 29/6). 

33. Knopfslchel. Ole Schnelde und der Tell vom Knopf ( ?) ab beschâdlgt. L = 15,4 cm ; Gewlcht = 70 g ;  Inv. Nr. 25 
(Abb. 29/7). 34. Idem. Ole Hâlfte gegen den Knopf hat elne nicht sehr ausgeprăgte Verstărkungsrlppe. Wegen des verhâltnis-
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maOlg schlechten Erhaltungszustandes und der Spuren von Hămmerung, kiinnen keine genaueren Beobachtungen gemacht 
werden. L = 16,1 cm ; Gcwicht = 80 g ;  Inv. Nr. 26 (Abb. 29/3). 35, Idem. Eine nicht sehr ausgepriigte stellenwelse gehiim
merte Verstărkungsrippe geht neben dem Knopf aus und kann, zum Unterschied vom vorigcn Exemplar, bis nahe zur Spltze 
verfolgt werden. L = 18,8 cm ; Gewlcht = 75 g ;  Inv. Nr. 30 (Abb. 29/8). 36, Idem. Sehr schmaler werdende Klinge beson
ders ln der Hiilfte von der Spltze ah. Diese fehlt. L = 16,3 cm ; Gewlcht = 35 g ;  Inv. Nr. 31 (Abb. 29/5). 

37. Fragment elner Hackenslchel. VerhiiltnismăOig schlecht erhalten, Spurcn von Hammerung. Erhaltene L = 12,1 cm ; 
Gewicht = 55 g ;  Inv. Nr. 32 (Abb. 29/16). 38. Idem. Dle Verstarkungsrlppe ausgeprăgter als belm vorigen Exemplar. Der 
Teii von der Spltze wurde durch Blegen agbebrochen. Erhaltene L = 17,2 cm ; Gewlcht = 125 g. Inv. Nr. 33. (Abb. 29/17). 

39. Fragment elner Slchelkllnge von nlcht genau feststellbarem Typ. L = 1 6,5 cm ; Gewicht = 85 g ;  Inv. Nr. 34 
(Abb. 29/1 1).  40. Idem. L = 9,1 cm ; Gewlcht = 30 g ;  Inv. Nr. 35 ; (Abb. 29/14). 41. Idem. L = 5,4 cm ; Gewlcht = 

20 g ;  Inv. Nr. 36 (Abb. 29/10). 42. Idem. L = 5,1 cm ; Gewicht = 25 g ;  Inv. Nr. 37 (Abb. 29/12). 43. Idem. L = 2,1 cm ; Ge
wlcht = 10 g ;  Inv. Nr. 38 (Abb. 29/15). 44. Idem. L = 3,2 cm ; Gewlcht = 15 g ;  Inv. Nr. 30 (Abb. 29/13). 

45. Fragment elner Bronzeplatte, stammt wahrscheinlich von der Klinge einer geblimmerten Slcbel. L = 6,6 cm ; 
Gewlcht = 30 g ;  Inv. Nr. 40 (Abb. 29/9 ; 32/2). 

46. Kllngenfragment elnes Schwertes oder elnes langen Dolches. Wegen der Verwandlung in ein Messer durch den 
Finder (Abfeilen einer verhiiltnismii.Jlig dicken Schichte, Anbringung von drei Liichern) kann keinerlei Urteil mehr tlber das 
Stilck abgegeben werden. Erhaltene L = 19,1 cm ; Gewicht = 90 g ;  (Abb. 30/1-2). 

47. Bronzekuchen, im Schnitt flach-konvex. L = 13,5 cm ; Gewicht = 482 ; Inv. Nr. 45 (Abb. 29/18 ; 32/4). Die 
tibrlgen Kuchen, kleine Stilcke, wiegen insgesamt 2.200 gr. 

48. TongelliO. Der Rand mit nach innen geneigter Kante, Ist sehr wenig umgeschlagen, der Kiirper gewiilbt, gerader 
Boden. Zwei Bandhenkel gehen von unter dem Rande aus. Das Gefli.JJ ist nicht verziert, wenn wlr eine sehr leichte horlzon
tale Unebenheit in Hiihe den Unterteiles der Henkel nicht berilcksichtigen. Mlttelfein, schwărzlich-braun ; mit Sand und Stein
chen gemagert. H = 31 cm ; Mdm = 26 cm ; groJlter Dm etwa = 36,5 cm ; Bdm = 1 1-12 cm (Abb. 33). 

Die Nackenkammăxte63 aus dem Depotfund von Perişor6' gehoren ausschlieJ31ich zur unver
zierten Variante, mit Vorspriingen _am Ende des Nackens, was uns Entsprechungen vor aliem 
in den Depots der Serie Uriu-Domăneşti65 und in anderen gleichartigen Entdeckungen finden 
lăJ3t66• Der Nacken kann mehr oder weniger gewolbt sein, wie auch die Vorspriinge von verschie
dener Dimension oder Form sein konnen. Gleichfalls kann die eigentliche Klinge der Axt die vor
dere Grenze des Schaftloches iibeITagen (Abb. 26/2) oder auf demselben Niveau sein (Abb. 26/4, 7) ; 
Zwischen diesen E:x:tremen gibt es mehrere Varianten. Mit .�usnahme eines einzigen Stiickes 
(Abb. 26/3, viereckiger Schnitt) sind die Schnitte aller iibrigen Axte sechseckig und gehoren zum 
Typ Şanţ-Dragomireşti67• 

Die Nackenscheibenăxte, eine wohlbekannte Fundgruppe68, sind mit neun Exemplaren ver
treten, viel ăhnlicher untereinander als diejenigen mit verlăngertem Nackenkamm89• Die Entspre
chungen finden sich in derselben Serie Uriu-Domăneşti7 °, auch wenn deren Gebrauch sich zeit
lich mehr verlăngert als derjenige der vorigen Kategorie71• 

83 Fiir Allgemeines, slehe M. Rusu, SCIV, 10, 1959, 1 .S  
2 77  ff. ; A.  Mozsolics, Bronzefunde des l{arpatenbeckens. 
Depotfundhorizonte von Hajdusamson und Kosziderpadlas 
Budapest, 1 967, S. 1 3  ff. ; fortan Mozsollcs, Bronzefunde ; 
A. Mozsollcs, Bronze - und Goldfunde des Karpalenbeckens. 
Depolfundhorizonte von Forr6 und Opalyi, Budapest, 1 973, 
S. 12 ff., fortan Mozsolics, BuG ; A. Vulpe, Die Ăxte und 
Beile in Rumănien I, PBF, IX, 2, Mtinchen, 1 970, S. 6 ff., 
fortan Vulpe, Ăxle I ; Hansei, Bellrăge I, 58 ff. ; T. Bader, 
Epoca bronzului tn nord-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 
1 978, S. 90, fortan Bader, Ep. br. 

84 Im Vergleich zu anderen Depotfunden (Bătarcl, Crăciu
neşti, Dragomireşti, Rebrişoara, Domăneşti I, Ungureni I I, 
bzw. Şanţ-Rodna Nouă, Valea lui Mihai I) Ist die Anzahl von 
sleben Nackenkammaxten verhăltnismaJlig hoch. 

86 Fr. Nistor, A. Vulpe, SCIV, 25, 1974, 1 ,  S. 7 Abb. 
1/1 ; Petrescu-Dlmboviţa, Depozitele, Taf. 39/2 ; (Crăclu
neştl) ; J. Hampei, A bronzkor emlekei Magyarhonban, I - I II, 
Budapest, 1886- 1896, Taf. 123/5, 6, fortan Hampei, Bronz
kor ; Petrescu-Dlmboviţa, Depozitele, Taf. 44/11 (Domă
neşti I) ; M. Rusu, ArhMold, 2 - 3, 1 964, S. 241, Abb. 2/5 ; 
Vulpe, Ăxte I, Taf. 1 6/256 ; Petrescu-Dlmboviţa, Depozitele, 
Taf. 61/6 (Rebrişoara II) ; Hampei, Bronzkor, III,  Taf. 248/ 
2 ; Petrescu-Dlmboviţa, Depozitele, Taf. 66/9 (Ttrgu Lăpuş) ; 
Vulpe, Ăxle I, Taf. 16/249- 252 ; Petrescu-Dlmboviţa. Depozi
lele, Taf. 275/4- 7  (Şanţ-Rodna Veche, bzw. Ungureni II). 

14 - o. 1385 

88 Z.B. Mozsolics, BuG, S. 12 ff. ; W.A.v. Brunn, Mittel
deulsche Hortfunde der jiingeren Bronzezeil, Berlin, 1968, S. 
fortan v.W.A. Brunn, Hortfunde ; K. Bernjakovlc, Bron
zezeitliche Horlfunde vom rechten Ufergebiet des oberen Theissla
les (Karpaloukraine USSR), SlovArch, 8, 1 960, 2, S.338 -
339, fortan Bernjakovic, Ufergebiet ; Hănsel, Beilrăge I, S. 
58 ff. mit Listen u. Karten. 

87 A. Vulpe, Ăxle I, S. 57- 60 (,,Alle diese Axtfunde 
gehiiren den Bereichen der spăten Otomani - der spăten 
Wietenberg- oder Suciu-Kultur an"). 

ee I. Nestor, MarbStud, 1 938, S. 178 ff. ; Mozsolics, Bron
zefunde, S. 33 ff ; idem, BuG, S. 1 4  ff. 

89 Als Gcwicht, schwanken die Nackenkammăxte zwlschen 
900 und 1 45 und die Nackenschelbenăxte zwischen 585 und 
410. Auch typologlsch Ist dle letztere Kategorie einheitlicher 
und kann in die Variante Nestor B 3 eingereiht werden. 
Auch die Eintellung von A. Vulpe hilft uns, Unterschiede 
auf Grund des viereckigen oder sechseckigen Schnlttes fest
zustellen (Vulpe, Ăxle I, Abb. 2 u.S. 79- 82, dle Varianten 
Dobroclna u. Lăpuş). 

70 Vgl. Anm. 69 und Hansei, Beilrăge I, S. 61 - 65 u. 
Beilage 1 - 3 ; Vulpe, Ăxte I, 79 ff., dle beiden mit Listen 
und Verbreitungskarten. 

71 Vgl. Anm. 69 u. 71 und Petrescu-Dlmboviţa, Depozi
tele passlm ; Id., Sicheln, passlm ; Bader, Ep. br„ 91- 92. 
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In Zusammenhang mit den Nackenscheibenaxten muf3 auch die Nackenknaufaxt erwăhnt 
werden, die, obwohl nicht so weit verbreitet wie die obenerwăhnten Typen, eine der Periode cha
rakteristische Erscheinung darstellt, ohne daJ3 besonders enge zeitliche Grenzen gezogen werden 
konnten72• 

Die sieben Tilllenbeile mit Ose gehoren allgemein zu zwei Varianten : einerseits derjenigen 
mit Verdick:ung und kleincm Schnabel, gewohnlich mit sechseckigem Schnitt73, und anderseits 
zu den Tilllenbeilen siebenbiirgischen Typs74 und vervoll1:>tandigen auch dadurch das allgemeine 
Bild eines Bronzedepotfundes der Serie Uriu-Domăneşti. 

Dasgleiche kann nicht i.iber den Dolch gesagt werden, der vorlaufig weniger Entsprechun
gen im siebenbiirgischen Milieu76 als im i.ibrige11 Mittel - und Osteuropa hat76• Das Vorhanden
sein dieses Dolchtyps im Depotfund von Perişor zeigt uns nicht nur das Vorkommen in Sieben
biirgen von Sti.icken, die in weiteren Gebietcn als gewohnt Umlauf haben, sondern auch, unsercr 
Meinung nach, das Bestehen einer Fortdauer aus fri.iheren Phasen77• 

Wenn die Tu tuli mit Dorn 78 und dic Ahlen 79 uns nur vage chronologische und typologische 
Hinweise liefern konnen, gestattet uns das Vorhandensein der drei Kategorien von Sicheln (mit 
Querwulst am Blattende80, mit Hacken81, und mit Knopf82) in einem einzigen Depotfund festzu
stellen, daJ3 der Fund von „După Dîlme" einem Horizont angehort, der das noch fri.ihe Elemente 
bewahrt (die Sicheln mit Querwulst am Blattende) in welchem aber die Griffzungensicheln8? noch 
nicht erscheinen. Die Koexistenz verschiedener Sicheltypen wird in interessanter Weise dUl'ch ci
nige Exemplare (Abb. 29/3, eventuell 29/4) veranschaulicht, die eben das Schwanken zwischen dem 
Typ mit Querwulst und dem mit Knopf auszudri.icken scheinen. 

So wie auch in vielen anderen Fallen, macht sich das Fehlen einer Studie i.iber GuJ3kuchen 
auch hinsichtlich des Fundes von Perişor bemerkbar. Der groJ3te Bronzebrocken (Abb. 29/18) 
ist flach-konvex, wahrend die Mehrzahl der i.ibrigen dUl'ch kleine abgerundete Fragmente vertre
ten ist, im Aussehen den FluJ3steinen ăhnlich84• 

Das letzte zu erwahnende Stiick ist das Klingenbruchstiick eines Schwertes oder langen 
Dolches. Der Erhaltungszustand enthebt uns jeder Ausfi.ihrung und daher wollen wir nur bem er
ken, daJ3 die Schwerter nicht eine Kategorie bilden, die, wenn auch nur fragmentarisch, aus den 
Depotfunden der Serie Uriu-Domăneşti fehlen wiirde85• 

78 Fiir Allgemeines siehe Mozsolics, BuG, S. 1 8  (Typ 
D/c) mit guten Entsprechungen : Csongrad (Taf. 37 /B/5) ; 
Gemzse (Taf. 33/12) ; Kispalăd (Taf. 39/1) ; Vulpe, Axte I, 
S. 99- 100 (besonders Prelipce Tuf .  89/A/1 ; FO unbekannt, 
Taf. 89/B) ; Hansei, Beilrăge I, S. 55, und neuerdings zu
sammenfassend C. Kacs6, ActaMN, 14, 1 977, s. 57 - 62 mit 
Typologie u. Verbreitungskarte. Tatsăchlich ersetzt der halb
kugelformige Nacken (von einer einfachen Kalotte bis zu 
mehr als einer Halbkugel) den Nacken mehrerer Axttypen 
(Ktt�nov, Larga, Drajna) und Szeptcr (Drajna, A. Alexan
drescu, InvArch, 2, 1966 ; Lozovo, V.A. Dergacev, Bron
zo11ye predmety X I II - V I II 1111. do n.e. iz dneslro11sko-pruts
ko110 mejdurec'a, Kmnev, 1975. S. 17, 15 m. Abb. J/11). 
\Vir mochten noch eine GuDform, schr wichti::; fiir ciie Hers
tellunge dieses Axttyps (Dăbtca, Dacia, 19, 1 975, �- 283 und 
freundliche Mitleilung 1\1. Rus·.1) und einc Neuerscheinung 
von Jabeniţa, aus einem kleinen, als Datierung und Inhalt 
iihnlichen Depotfund (durch Liebenswiirdigkcit you Dr. V .  
Lazăr, Tg. Mureş) erwăhnen. 

78 W. A. v. Brunn, Hortfumle S. 144 ff. ; Mozsolics, 
BuG, 37 - 41 ; C. KaLs6, I. Mitrea, SCIVA, 27, 1 976, 4, S. 
541 u. Anm. 7 mit âltcrem Literaturnachweis INc�or, Moga, 
Petrescu-Dîmbovfţa, Foltiny. 1\1. Rusu, W.A. v. Brunn, 
Novotnâ, 1\1 ozsolics). 

7' M. Rusu, Sargetia, 4, 1966, J "i - 40 (Hampei, Andrle
şescu , Nestor, Roska, Moga, Petrescu-Dimboviţa) ; Deorgacev 
Bronzovye predmety, 33 ff. (vgl. Aum. 73) ; Bader, Ep. br„ 
s. 86. 

76 Biitarcl (M. l\lacrea, C. Kacs6, StCom Satu !\lare, 2, 
1972, S. 103 u. Tar. " 1 /4), eventuell auch Rimctea (Roska, 
Rep„ S. 5G, Abb. 57 /1) und Şimleu Silvaniei II (Petrescu
Dimbovlţa, Depozitele, Taf. 20/2). 

78 R. Feustel, Bronzezeitliche Hiigelgrăberkultur im Ge
blet 11on Schwarza (Siidlhiirlngen), Weimar, 1 958, S. 5 u.  
Taf. 24/3 ; I. B 6na, Evk Miskolc 3, 1963, S. 1 9  ff. (Typ 
Huszt) ; Bader, Ep. br„ S. 95 (Typ Bătarci). 

77 Obzwar dle Parallele nicht vollkommen identfsch ist 
erschelnt In Slebenbiirgen eln Phanomen, wahrschcinlich 
ăhnllch mit dem Verschwinden der Verzierung und dcr typo
Iog!schen Umwandlung der Nackenkammăxte. 

78 Băleni (I.T. Dragomir, InvArch, 1 967, R 18 c/48 -
51,  55- 56 ; Petrescu-Dimbovlţa, Depozitele, Taf. 74/15-
18,22) ; Band (a.a.O , Taf. 1 16/27) Caransebeş (a.a.O . . Taf. 
126/10) Şpălnaca II (a.a. O„ Taf. 211/1 7) ; Uloara de Sus 
(a.a.O„ Taf 248/14, 32). 

79 Băleni (Dragomir, a.a.O„ R 18 b i:!0- 28 ; Petrescu
' )îml>ovi\a ,  Depozitele, Taf 73/26) ; Şµălnaca I I, (Petrescu

mboviţa, Depozitele, tn!. 195/16) ' Tăşad (a.a.O„ Tar. 
�13/3). 

80 l\loz�olics, Bronzefunde. S. I :  Typus B : Hănsel, Bel
lriige I, 183 (mit Listen u. Verbreitungskarten) ; Petrcscu
Dimbovi\a, Slcheln, S. 2, 10 (Variante Brea.i:a - Otomani) 
und neucrdings G. Marinescu. Marisla, 9, 1 \179, 40 Taf. 18/10. 
Wir kiinnen dcmuâchst unsere Variante  als Variante Perişor 
bezeichncn. 

81 Bernjakovic, Ufergeblel, 330- 331 ; Mozsollcs, BuG, 
S. 42 - 45 ; Pctrescu-Dlmbovi\a, Sicheln, S. 5 - 6, 57 - 72 
(m. Literatur) ; Bader, Ep. hr., S. 88. Neuerscheinungen ln 
Băbeni (C. Kacs6, ActaMN, 17. 1980 Abb. 2/2, 3. 

82 W.A. v. Brunn, Praeh Zeitschr., 36, 1 958, S. 1 rt„ 
unzugangllch, zitiert nach, W.A.v. Brunn, Hortfunde, 1 -19 ; 
A. Mozsollcs, Bronzefunde, S. 42 ; Id., BuG, S. 42 ; Pet rescu
Dimboviţa, Slcheln, S. 13 Cf„ zuletzt s. G. Marinescu i\l arisia, 
9, 1 979, S. 39 ff. (Ţigău) und T. Sorocennu, l-' / ,  :. Dr. (Vilcele I I) mit Llteratur. 

ea Z.B„ w ie im Depotfund von Uriu. 
84 Constanţa-Palas (Petrescu-Dlmbovfţa, Depoz itele, Taf. 

98/6) ; Nou Săsesc (a.a.O„ Taf. 313/21 ) ; Ocna Sibiului 
(a.a.O„ Taf. 167/10) ; Uioara de Sus (a.a.O„ Ta!. 273/1 - 6) ;  
Urlu (Roska, Rep„ Abb. 106/1 - 4).  

�5 Roska, Reperlorlum, S. 86 Abb. 106/16. 
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Eine besondere Stellung im Funde von Perişor nimmt das TongefăJl (Abb. 33) ein, in dem 
die Bronzegegenstănde verborgen waren88• Es bietet, unseres Wissens nach, den ersten schltissigen 
B eweis hinsichtlich der Beziehung zwischen den siebenbiirgischen Depotfunden der Bronzezeit 
und der Keramik der Trăger der Wietenbergkultur87, so daJl eine seit lăngerer Zeit aufgestellte 
Hypothese Bestătigung findet88• Dieser Umstand ist um so wichtiger als ein so spătes Ende der 
Wietenbergkultur bestritten wurde und noch bestritten wird89, eine Stellungnahme die, unserer 
Meinung nach, im Lichte dieser neueren Funde iiberpriift werden muJ3. Insofern aber in einem 
Wietenberggefa.13 mit guten Analogien als Form und Paste sowohl im Gesamtbild der Kultur90, 
als aucb im Grăberfeld von Dumbrăviţa ( siehe oben), sich unter anderer Bronze auch Tiillenbeile 
vorfinden, ist es schwer anzunebmen, daJl eine Datierung ins spăte Bronzezeitalter, wenigstens 
einiger der Wietenbergkultur-Denkmăler, bezweifelt werden kann91• 

Die Datierung des Depotfundes von Perişor wirft keine besonderen Probleme auf. Wenn eine 
Reibe von Stticken ăltere Anhăufungen von Gegenstănden oder von technologisch-typologischer 
0-berlieferung darstellen, so beweist das Vorkommen, besonders der Tiillenbeile, aber auch der 
unverzierten Nackenkammăxte, der Nackenscheibenăxte vom Typ B�, Variante Dobrocina-Lăpuş 
die Eingrabung des Depots im B D, im einer der Serie Uriu-Domăneşti entsprechenden Periode, 
wie wir hervorhoben, eine Zeitstellung, welche auch durch die Gesamtăhnlichkeit mit anderen 
Bronzedepotfunden bekrâftigt wird92• Was den Charakter des Fundes betrifft, (Cenotaph, Votiv
depot u. s. w.), scheint es uns verfriiht, weitgehendere Ausfiihrungen zu macben, obwohl das Fehlen 
von Bronzegegenstănden in den Wietenberg- Grăberfeldern, vielleicht eben in einem dieser Sinne 
erklărt werden mii.J3te, sobald die Beziebung zwischen den Metallgegenstănden und den Trăgern 
der Kultnr (genaner denen die einen gewi.13en Typ von Keramik herstellen) nachgewiesen ist. 

* 
Die Veroffentlichung der beiden Funde wird nicht nur durch die geographische Nachbars-

chaft ( in 3 km Luftlinie), sondern auch durch die zwischen ihnen feststellbare Zeitgleichheit gerecht
fertigt. N och mehr, die Grabbeigaben von Dumbrăviţa und der Depotfund von Perişor konnen 
derselben spaten Wietenberg-Phase zugerechnet werdcn, da beide Entdeckungen, unserer Meinung 
nach, ein beinahe gleichzeitiges Phănomen darstellen. Als geschlo.13ene Komplexe haben sie eine 
grt>J3ere Bedeutung als die iibrigen zeitgleichen Denkmăler und verhelfen uns durch ihre friiheren 
Elemente im BD-Rahmen, einerseits wie der trbergang von der mittleren zur spaten Bronzezeit -
vorlăufig in einer relativ besechrănkten Zone und hochstwahrscheinlich im Rahmen derselben Wie
tenberggemeinschaften vor sich ging - besser zu verstehen und anderseits zu unterscheiden, wel
ches die von ihnen in der letzten Entwicklungsphase (BD) verwendeten Keramik und Bronzegegens
tănde waren. 

" Obwohl es sich nur um einer Zaufallsfund handelt, 
kann dJe Verbindung zwischen dem TongefaO und den Bron
zegegenstănden nlcht bezwelfelt werden, sowohl wegen des 
Zeugnlsses der Flnder (vgl. Anm, 61), als auch derjenlgen 
dle dle Probegrabung durchgefilhrt haben (Vgl. Anm. 59) 
und dle uns berlchteten, daO kelne andere archăologische 
Spur ln der Fundgegend ermittelt wurde. AuOerdem hat 
slch durch den langwăhrenden Kontakt der Innenteil des 
GefăOes mit dem Kupferoxyd der Gegenstănde lmpregnlert. 

17 Ein kfirzllch zu Tage gefOrderter Fund von Oarţa de 
Sus, viel wichtlger und umfassender als der vorliegende, 
stellt ffir die Anfilnge der Wletenbergkultur elne Wechsel
beZ!ehung dleser Art fest. Freundllche J\>llttellung des Ent
deckers, C., Kacs6, Baia Mare. 

u Sie wurde zum gutem Teii loglsch begrfindet, aber 
auch mit Hllfe der wenigen Bronzegegenstănde der Siedlun
gen (sogar der benachbarten Kulturen) und durch w·echsel
bezlehungen mit der Noua-Kultur. 

" Ffir die Fonschungsgeschichte und den jetzigen Stand 
der Forschung, vgl. oben Anm. 55- 58. 

to Vgl. oben Anm. 8 mit Literatur, aber auch Soroceau�� 
Blăjan, Cerghi, Ailon, S. 79 Abb. 11/2 - 3  ( Iernut). 

n Vgl. oben Anm. 55- 58. 
112 Flir ein spilteres Eingraben, z. B. in J-IaA, haben wir 

weder loglsche, noch archăologische Argumente, obwohl 
elnlge Kategor:len auch Im HaA - B  verwendet werden . 
Allgemelnes bel W. A. v. Brunn, Hortfunde, S. 28 ff. 

https://biblioteca-digitala.rohttp://www.daciajournal.ro
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10 

Abb. 20. Dumbrăviţa. 1 ,17  Gr. 2 / 2 ,  1 1  Gr. 1 4  b ;  3 ,  9 ,  1 3  Gr. 6 ;  4 Gr. 12 ; 5 Gr. F J 6 ,  1 4  Gr. D 1 'I Gr. l; 8 Gr. 
1 1 ;  10 Einzelfund; 12 Gr. ia; 15 Gr. 4; 16  Gr. 9 ,  1 8  Gr. 1.4 a; 19 Gr. G; 20 Gr. 8; 21 Gr. 10. Verschiedene Malstllbe. 

221 
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1 2 

3 4 

5 6 
Abb. 21.  Dumbrăviţa. 1 Die Landschaft ; 2 Platz ffir Zcremonicn ( ?) ; 3 Gr. 1 ; 4. Gr. 2 ; 5  Gr. 8 ;6 Gr. 10. 
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'l 
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15 

Abb. 22. Dumbrăviţa. Der Fllrmcnschatz. r=-==-�--==- - - --

5 

Abb. 23. Dumbrăviţa. Statiatlk der Formen. 
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Abb. 25. Dumbrllviţa. Statistik der Ornamenten. 

30 

Abb. 24. Dumbrăviţa. Ziermuster auf 
der Keramik des Grăberfeldes 
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Abb. 26. Perişor. Depotfund, 1-7 Nackcnkammăxtc ; 8-10 Nackenschcibcnăxtc mit Dorn. 
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Abb. 27. Perişor. Depotfund. 1-6 Nackenscbeibenăxte mit Dorn. 
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Abb • 28. Perişor. Depotfund. 1 Nackenknauftaxt ; 2-3 Tutuii mit Dorn ; 4 Able ; 5 Dolcb ; 6-12 Ttillenbelle. 
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Abb, 29. Perişor. Depotfund. 1-17 Sicheln und Sichelnbrucbstilckc ; 18 GuOflade. 
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Abb. 30. Perişor. Depolfund. 1-2 Klingen- Abb. 31. Perişor. Depolfund. 1-8. Verschiedene InventarsUicke. 
fragment eines Schwertcs odcr eines langcn 

Dolches. 
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Abb. 32. Perişor. Dtpolfund. 1-4 Versch iedene Inventarstiicke, {\bb, 33. Perişor. Depotiund. Das TongefăJJ, 
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