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Ştefan Dănilă anlăplich seines 7 5 
Gebitrtstags gewidme 

Hie geographischc Zone, die den Gegc1u;tand diescr Untcnmchungen bildet, liegt im Nor
dosten Riebenbiirgcns. In gco-morphologischcr Hinsicht gehort ihr mittlerer und siidlicher Teil 
zu dcr unter efor Hezeichnung Transsilvanische Bbene hekannten groJ3en Hoclenreliefeinheit und 
ihr nordliclwr Tt'il zum Bistriţa- mul Şieu-Hiigclland. Verwaltung1m1ăl3ig umfal3t cliese Zone <lie 
nordliche Hălft.e des Lawlkreises Histriţa-Năsăucl uncl elen norclwestlichen Teil des Kreisps Murc>ş. 
Die Bodengestalt ist im allgemeinen hiigelig, :;;tark zPrkliiptet und am; .Mergel, Sanclstein und Kon
glomcrah•n gchilclet; holw11măf.lig illwrsclu·eitl't sic~ nicht. 600 -800 m 1. DPr N orosten Sieben biir
gens mit scinem gemii13igten Kontirwntalklima, Pirwm verzweigten und relativ konstanten \Yassc'r
netz, \Valclsteppc·nvPgetation, ahhauha,ren Salzlagt•rn uncl PinPr fiir rlPn Ackerbau vorteilhaft.<'11 
Hodenlwschaffenlwit hot se hon von jclwr giinst ige ant hropogt•ographische Yoraussetzungen, wie 
die intensive Rewohnung uncl die Vielzahl dPr archăologischen Funde aus dem Zeitraum von den 
ersten menschliehPn LPhPnsăul3PrnngPn uncl Hetătigung<'n his zur urkuncllichen Erwăhnung cler 
heutigen Ortsehaften lwkundPr1. 

Die Untt'rsuehungnt iibPr cliP spăte HallstattzPit im Nordostl>n Siebenbiirgens beschrănk
ten sieh bis vor kurzl'm rmr auf clic ;\Iplclung von HestănclPn, clic aussehliel3lich :ms zufălligen 
Funden herriihrten 2 und im allgemei1wm clem 6.-ti .. Jh.v.u.Z. zugerechnet werden. Einen wichti
gen Fortschritt in cler Untersuchung cler Zo1w hraehte clie Entdeckung, Erforschung und Ver6f
fentlic1mng cler Nekropole von Hrtiţa clureh Vasiliev und clas kiirzlirhe Studium cler spăthallstatt
zeitlichen Funde aus 'franssilvanien durch flPnselben Autor 3 . 

Das Auftreten neuer Entcleckungen, Sondengrabungen an ălteren oder neueren Fundstellen4 

und vor aliem die Ermittlung uncl systematische Erforschung cler FriedhOfe von Hudeşti-Fînate, 
l\Iărişelu und Fintînele durch Ausgrabungen ermoglichen heute eine eingehende Untersuchung des 
norclostlichen Siebenbiirgens. Dabei stiitzt sich der Verfasser selbstverstăndlich in m~ter Linie 
auf die Ergebnisse eigener F'orschungen hei Hucleşti-Fînaţe uncl Mărişelu wie auch auf dic nener
liche Dii,ikussion dPr :·~.ltl'rl'n EntclPcknngen. 

HUDEŞTI-FÎNAŢE, GPm. Budeşti, .Jud Bistriţa-Năsăud* 

Die Fundstclle liegt auf dem Hergriicken „Henişoara", cler sich westostlich erstreckt und 
uaeh Osten in einem Hiigelvorsprung endet. Auf cliesem HiigelRporn wurden 1960 \Yeinbaugrabun
gen vorgenommen, die zur Freilegung mehrerC'l' Koqwrbestattungen in einer Tiefe von 30-40 cm 

1 V. Mihăilescu, Dealurile si cîmpiile Romtiniei, Bukarcst, 
1966, S. 54 rr; ders. Geografia fizică a Romaniei, Bukarcst, 
1969, S. 94 rr.; Al. Hoşu, Geografia fizică a Romdniei, Bukar!'st 
1980, S. 352 H. 

2 Boloş (N. Vlassa, in Omagiu lui Constantin Daicoviciu, 
Cluj, 1960, S. 552 rr .. Abb. 2); Comlod (K. Horcdt, Dacia, 
N.S., 4, 1960, S. 481 rr .. Abb. 2; G. l\larinescu, Arhiva Som1•
şană, Muz. Năsăud, 3, 1974, S. 304, Ahb. 6); Dipşa (l\I. Hoska, 
Repertorium, S. 68, Nr. 45, Ahb. 343/:-1-4); Jeica (Şt. Dănilă. 
Probl1•mc de muz1•ograri!'. 1960, S. 166 rr., Ahb.9/6); Ocniţa 
(Şt. Dănilă. Materiale, 9. S. 437, Ahh. 8/2); Pin/icu (G. :"llari
ncscu, Şt. l>ănilă, File de lstoril', 4, 1976, S. 32, Taf. 2/l-2); 

Posm11ş (Şt. Dănilă. Din aclivitatea muzeelor, 2, 1956, S. 
81 fL, Abb. 1). 

3 V. Vasilicv, Marisia, 6, 1976, S. 49 ff.; dcrs, Sci/ii aga
lirşi pe leriloriul Romdniei (fortan: Sciţii...), Cluj-Napoca, 
1980, S. 141 rr (Fundliste). 

4 Arclli11d- „Hinsuri" (Ausgrabungl'n - G. Marinescu, 
C. Gaiu); Batoş (V. Vasilicv, Acla:\IN, 3, 1966, S. 411 ff.); 
Fin/iniţa (G. Marinescu, Arhiva Someşană, 3. 1974, S. 305 
rr., Abb. 9/1-2); .<jopleriu „La Curmătură"' (G. l\larincscu, 
Şt. Dănilă, File de Istorie, 4, 1976, S. 33 ff., Tar. 9-10. 

• Der Fundstoff aus den beidcn Gri.i ll!'rfeld1'rn wird im 
i\lus. Bistrqa aufbcwahrt. 
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fiihrten. Der Fund wurde damals nicht gemeldet und die zutage geforderten Beigaben sind verlo
ren gegangen. Seit 1967 diente das betreffende Gelande auch als Lehmgrube; dabei wurden wei
tere Graber gestort. Ein fast vollstăndiges gro13es bauchiges Gefăll, das damals ausgegraben wurde, 
geriet dank der Sorgfalt des Lehrers Gh. Gherman in die Sammlung der Dorfschule Budeşti (Abb. 
2 A/3). 1974-76 unternahm das Bistriţer Museum unter Leitung des Verfasscrs Rettungsgrabun
gen 6 ; dabei wurden zehn Graber systemtisch erforscht und die Spuren anderer ganz oder nur 
teilweise gestorter Bestattungen ermittelt (Abb. 1). 

Grab l (Abb. 2 A). Tiefe: -70 cm. Teilweise gcstorte Grube mit urspriinglich ovalem UmriD (180 X 70 cm). Dcr Tole 
lug ln der Sandschicht auf dem Rilcken ausgestreckt, mit dem Kopf in OSO. Dic Arme waren lăngs des Obcrkiirpers nahczu 
gestreckt. 1 a.b. - An belden Seiten des Schădels fand man in der Hiihe dcr Ohrcn je einen Bronzering mit konischcn 
Enden, die wohl cher Ohr- als Loekenringe gewesen sein dilrften; 0 5,2 und 5,5 cm (Abb. 2 A/1, n, b). 2. Zwischen dcn 
Sehlenbeinen lag eine umgestilrzte, ganz erhaltene Tasse; grobe ziegelrote Paste mit Zusatz von Sand und zerstollcncr Kcramik 
gemagert; H. (Rand-Boden) : 5,8 cm (Abb. 2 A/2). 3 - Neben dem rechtcn Knic waren cinige Hilhncrknochcn deponicrt. 
4-Aus dem gestorten Teii der Gruft stammt das eingangs erwăhnte grolle bauchigc Gefăll; gutgebranntcr, sandgemagcrlcr 
Ton; H: 36 cm (Abb. 2 A/3). Dem Totenzubehilr und der Gestaltung der Knochen nach gchiirte das Skelctt ciner crwachscnrn 
Frau •. 

Grab 2 (Abb. 2 B). Tlefe: -70 cm. Die im Umrlll ovale Grabgrube (140 X 100 cm) ist bis zur alluvialcn Sandschicht 
vertieft. Das schlecht erhaltene Skelett befand sich ln Hockerlage auf der llnkcn Seite, mit dcm Kopf nach Ostcn. - Vm 
das Becken berum lagen klelne Scherben, die von elner riltlichen, schwachgcbrannten, nichtr<'slaurierbarcn Tasse herriihrtl'n. 
Der Verstorbene war vermutlich ein Jugendllcher oder ein junges Wcib. 

Grab 3 (Abb. 3). Tlefe: -120 cm. Dle Im Umrill etwa trapezoide Grube mit abgerundctcn Eckcn war bis zur Sancl
schicht vertleft. Das ln sehr schlechtem Zustand angetroffene Skelett lag aur dem Riickcn, die Arme lăngs des Obcrkiirpcrs 
nahezu ausgestreckt. Richtung: O (Kopf) - W. Dle Fullcxtremităten wurdcn wăhrend dcr Grabungen fi1r die Sandgrubc 
dislozlert. 1 - Bauchlges GefilD mit vier Lappen und unsorgfăltig gezogenen Strichcn auf dcr Schultcr; schwărzlichc, zum 
Teii pollerte Oberflăche; sandig und kilrnig gemagert und sehr schwach gebrannt. H: 29 cm (Abb.3/1). 2 - In der Orcnung 
des GcfiUles stand elne Tasse mit oberstiindigem Henkel; ziegclrote Obcrfliichc; măllig gebranntcr, sandig gcmagertcr Ton.li. 
(Bodcn-Rand): 5,2 cm (Abb. 3/2). In der Hiihe der Brust und auf dieser lagen mchrere Schmuckgegcnstănde: 3 a- c- Dr<'i 
Bronzeringe mit je sechs und vier am Rand angegossenen kleincn Osen; 0 6,2; 6,2 und 5,8 cm (Abb. 3/3a-c). 4 - Hron
zene, mit Durchbruch verzlerte Scheiden (?} - Garnitur. Das SUlck ist mit cincm Oscnhenkcl vcrsehen L: 12 cm (Abh. 3/4). 
5-Eisernc Kugel, halbdurchbohrt; 01,4 cm (Abb. 3/5); G-Bronzcgchăngc mit zwei vogclkopfformigcn Protomcn an dt•r 
oberen Parlle; L: 10 cm (Abb. 3/6). 7a-c - drel mit Durchbruch verziertc Bronzcschciben; 0: 5,5; 5,5 und 6 cm (Abb. 
3/7 a-c). 8 - In der Hilhe des linken Ohrs lag cin Ring mit einem konisch verdicktcn Endc: 0: 1,8 cm (Abh. 3/8). 9 -
Ncben dcm linken Bein befend sich ein stark verrostetes eisernes Mcsserchcn; L : etwa 5 cm (Abb. 3/9). In dcr Gruflcrdc 
wurden in verschicdenen H<lhen Aschespuren und Kohlepigmente angetroffcn, desglcichen aul dcr Grabsohle, unkr der LC'ich<'. 
Dcn Gruben - und Skclettausmallen nach war der Bestattete hilchstens 9-10 Jahrc alt. 

Grab <I (Abb. 2 C). Tiefe: -30 cm. Grube mit llinglich-ovalcm Umrill (200 X 100 cm). Das mit Ausnahmc dcs Schădcls 
schr gut erhaltene Skelett war auf dem Rilcken ausgestreckt, mit dcm Kopf nach OSO. IJas linkc Bcin war gcwinkclt und 
stand etwas nach aullen ab. Die Finger der linken Hand warcn zum Becken gefiihrt. 1 - NebC'n dcm rcchtcn OberschenkC'l 
lag cin fragmentarisch erhaltenes Messerchen; L : 10-21 cm (Abb. 2 C/1). 2 - In der Hilhc des rcchtcn Knics fanden 
sich einige kleine Scherben eines mittelgrollen Gefălles von nichtbestimmbarcr Form. Dcr Knochl'nstrnktur und dcr Gru
bcngrillle nach handelt es sich um einen Verstorbenen im reifen Alter. 

Grab 5 (Abb. 4). Ticfe : -140 cm (and den Filllen) und -125 cm (am Schădel). Dcr Grubcnumrill ist oval mit cincr 
geraden Seite (210 X 130 cm). Das auf dem Rllcken ausgestreckte Skelett lag in der Sandschicbl mit dC'm Kopl nach OSO 
und lăngs des Oberkorpers ausgestreckten Armcn. 1 - Auf dem linken Knic befand sich cine ganzerhaltenc braungrauc Tassc 
mit geglăttcter Oberflii.che aus feingemagertcr, sandlger, gutgebrannter Paste; H(Rand-Bodcn): 6,4 cm (Abb. 4/1). 2 - Danc
hcn sland ein grolles bauchigcs rotbraunes Gefăll; vier Lappen an der untcren Partic und vier prismatische Vorspriingc auf 
dcr Schulter, Spurcn von poliertem Oberzug; măllig gebranntc Paste; H: 46 cm (Abb. 4/2). :J - Neben dcm rechtcn 
Schulterwinkcl fand man cinen rotlich-grauen poriisen, grobgebrannten Topf mit jc zwcimal pcrforicrten Griffwarzen ; H : 
14.5 cm (Abb. 4/3). 4 a.b. - An beiden Seitcn des Schii.dels befanden sich in Ohrenhilhe zwci bronzene fl.inge mit konischen 
Enden, 0 6,5 und 6,7 cm (Abb. 4/4a,b). 5 - Auf der Brust, unter dem Schădel und den Ilackcnknochen warcn mehr als 500 
Kaolinperlen (Abb. 4/5 a), 12 Kaurimuscheln (Cypraea Moneta) (Abb. 4/5 b), einige Perlcn aus glasigcr Paste (Abb. 4/5 c), 
cine kegelstumpfformlge Tonperle (Abb. 4/5 d) und Fragmente von Bronzedrahtspiralcn („Saltaleoni") (Abb. 4/5 e) vcrslrcut, 
die zusammengesetzt, eine relch ausgestattete Halskette crgeben wiirden. G - Ncbcn Gefăll Nr. 2 waren dic aus GroDticrkno
chen bestehcnde Fleischbeigabe und ein eisernes Messerchen deponiert (L : 7-8 cm; Abb. 4/6). In dcm Topf Nr. 3 fand man 
einige Hiihnerknochen. Aul der Gruftsohle wurden an der rechten Seitc der Lcichc Kohlc - und Aschcspuren fC'sfgestcllt (7). 
Dcr Knochenverfassung und dem Inventar nach wilrde man die Bestattung einer Frau zuschreiben. 

Grab 6 (Abb. 5). Tlefe: -200 cm. Ovale Grube mit einer gcraden Seite (230 X 150 cm). Das auf eincr mit Lcbm gcmisch
tcn dilnnen Sandschicht auf dem Rilcken liegende Skellett halte den Kopf nach OSO und dic Arme lăngs des Obcrkiirpcrs 
nahezu gestreckt. 1 - In der Hohe des linken Oberschenkcls befand sich ein grollcs bauchigcs Gcfăll mit hohcm Hals und 
Trichtcrrand; schwarz polierter Oberzug; je vier Lappen und vier Warzcn untcr- und oberhalb der Schultcr; Kanneluren
vcrzicrung auf Schulter und Hals; măllig gebrannter, sandig gemagerter Ton; H: 56 cm (Abb. 5/1). 2 - Daneben lag eine 
riltlich-braunc porilse kleine Tasse aus grober, schwach gebrannter Paste; H (Rand-Boden) 6,5 cm (Abb. 5/2), 3 - An dcr 
Extremitii.t des Gefii.lles lagen mehrere Pfeilspitzen angehii.uft : zwei bronzene (Abb. 5/3 c), einc knocherne (Abb. 5/3 a), ctlichc 
stark verrostete aus Eisen (Abb. 5/3 b). 4 a-c- In unmittelbarcr Nii.he der Pfeilspitzen fand mandrei Bronzeringe mit dreiecki
gem Querschnitt, mit grs.vicrt~n Linien verziert; 13 : 2 cm (Abb. 5/4). An der fnnenseite dicser Ringe wurden Holzreslc 
festgestellt, vermutlich von den Holzstlelen der wahrscheinlich in einem Kilchcr aufbewahrtcn Pfeilspitzen. 5 - Auf dcm 
oberen Teii des linken Oberschenkels lag ein hakenfilrmiger eiserner Stiel (L : 10 -12 cm, Abb. 5/5), der vielleichl zur 
Befestigung des auf der Hilfte getragenen Ktichers diente. G - Zwischen rechtcm Untcrarm und Brustkorb lag auf der Gruft-

1 Bei den 1976 und 1977 in belden Nekropolen durchge
fiihrten Grabungen nahm auch C. Galu teii. 

• Eine anthropologische Diagnose wurde nicht unternom-

men; die Angaben liber Geschlecht und Altcr bcruhen aur 
dcr Schii.tzung der Beigaben und dcr l{nochl'ngestaltung nnd 
slnd demzufolge hypolhctisch. 
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sollic cin ciserner Dolch mit iibcrgcgosscncr herzfiirmiger bronzener Heftplatte und angeloteter Grlffstange, glelchfalls mit 
Bronze iibergossen; schlecht erhalten; L : 25,5 cm (Abb. 5/6). Der Dolch wurde în einer Schelde aufbewahrt, die aus klelncn, 
mit Bronzestiftchen befestigten Knochenplatten bcstand und die, nur teilwelse ilberliefert, nlcht konserviert wcrden konnte. 
7 - Neben der Parierstange des Dolches fand sich cine bronzene Rosette mit sechs Speichen; 0: 2,8 cm (Abb. 5/7). 
Sic dicnte vermutlich als Schmuckbeschlag der Scheide. 8 - Neben dem rechten Schulterwlnkel Iag eine ungew6hnlich langc 
eiscrnc Lanzenspitze (L : 55 cm; Abb. 5/8). 9 - Die Spilzc der Klinge stak in einer mit Durchbruch verzlerten bronzenen 
Schcidc (L. der Scheldc : 8 cm; Abb. 5/9). lnfolge giinsliger Bodenbeschaffenheit konnte der holzerne Speerschaft gemessen 
wcrdcn: ctwa 90-100 cm, ohnc Eiscntcil; dcr ganze Speer kiinnte ursprilnglich etwa 140-150 cm Jang gewesen sein. Der 
Schaft bestand aus Buchenholz (die Holzart wurde von Dr. Iustinian Petrescu an der Universitli.t Cluj-Napoca, Lehrstuhl 
fiir Gcologie-Gcographic, bestimmt). 10 - Neben dem linken Arm waren etwa 25 Kauri-Muscheln verstreut (Abb. 5/10). 
11 - lJic Fleischbeigabe Iag 40 cm links vom Becken entfernt, wo auch ein eisernes Messerchen deponlert war (L : etwa 6-7 cm ; 
Abb. 5/11). Unterhalb des Bodens von Gefăll Nr. 1 und daneben bemerkte man Asche und rote Ockerplgmente (12). Ver
mullich gehorte das Grab eineni Erwachsencn, wohl cinem Krieger. 

r.rab 7 (Abb. 6 A). Ticfe: -85 cm. Die im gclben Lehmboden sehr klar umrisssene Grabgrube war oval, mit einer gera
clcn Seilc (175 X 70 cm). Die Wtinde der Gruft sind senkrecht vertieft worden. Das Skelett ln sehr schlechtem Zustand lag 
auf dem Hiicken, vermutlich mit dcn Armen lăngs des Oberkorpers nahezu gestreckt. Der Kopf war nach OSO gerlchtet. 
1 - Links vom Bccken lag cin eiserncs Messerchen, das nicht erhalten geblieben ist; L: etwa 6-7 cm (Abb. 6 A/1). Der 
Grnfl griillc nach wurde hicr cin Jugendlichcr, nicht iibcr 130-140 cm groD, begraben. 

Grob 8 (Abb. 6 D). Ticfe: -160 cm. Grubenumrill oval (175 x 70 cm). Das Skelett in schlechtem Zustand war' aul dem 
Hiickcn ausgcstreckt, dcr Kopf nach SO und die Arme zur Beckenzone hin gefilhrt. 1 - Rechts vom Becken stand· ein grolles 
hauchigcs rollich-brauncs Gcfăll, mit vier Lappen und vier eingeebneten, ausgezogenen Warzen; sandlg gemagerter, mll.lllg 
gebrannlcr Ton; II: 37 cm (Ahb. 6 B/1). 2 - Daneben, zum Teii vom Gefăll Nr. 1 bedeckt, befand slch elne Tasse mit 
obcrsliindigcm llenkcl; schwarzc, lcilweisc gcgliiltcle Oberflăche, fein gemagerter, măJlig gebrannter Ton; H (Rand-Boden): 
8,2 cm (Abb. 6 B/2). 3 - An dcr cntgcgcngesctzten Seite lag neben GefiUJ Nr. 1 ein stark verrostetes elsernes Messerchen; 
L: clwa 7-8 cm (Ahb. 6 B/3). 4 - Hcchts vo111 Schădel fand man einen Tierknochen. Der Tote war erwachsen, dem Zu
hehor nach cvenlucll wciblichen Gcschlcchls. 

Grub 9 (Ahb. 6 C). Tiefe: -150 cm, Grube mit lrapezfiirmigem UmriO, abgerundete Ecken (160 x 70 cm). Vom Skelett 
waren nur slark verwittertc Teilc des Beckens und Schădels erhalten, deren Lage jedoch darauf schlieDen Iăllt, dall dle 
Lcichc in gestrccktcr Riicklage mit dcm Kopr im ostlichen Teii der Gruft niedergelegt wurde. 1 - Eln groDes bauchlgea 
GcfiiD stand links vom Schi.idei; grohcr, schlccht gebrannler Ton; H: 27 cm (Abb. 6 C/2). 2 - Daneben befand slch 
dnc riitlich-grauc Tassc mit obcrstlindigcm Henkel; schwachcr Brand; H (Boden-Rand): 7,5 cm (Abb. 6 C/1). 3 - Eben
f:dls rcchts vom Kopr war rotcr Ockcrfarbstoff verstrcut. In der Filllerde und aur dem Gruftboden fand man verkohlte 
llolzstiickc, Kohlc- und Aschcspuren. Dcr GrubengroDc und der Verfassung der Knochen nach gehiirte die Lelche elnem 
Kincle. 

Grub 10 (Abb. 6 D). Ticfc: -70 cm. Ovale Grabgrube mit einer geraden Seite (175 x 110 cm). Das relativ gut 
rrhallcnc Skclelt Iag auf dcm Riicken ausgeslreckt, Kopr nach OSO, Hănde zum Bauch hingefilhrt. 1 - Neben dem linken 
Oberarm befand slch cine schwărzlichc Tassc mit oberstăndigem Henkel; schlecht gebrannter Ton; H (Rand-Boden) : 
6,5 cm (Abb. 6 D/1). 2 - Links vom Kiefer Iand man einc Perle aus glasiger Paste (Abb. 6 D/2). 3 - Die Fleischbelgabe 
und ein ciscrncs l\Iesserchen (L: etwa 7-8 cm; Abb. D/3) wurden links von den FilDen niedergelegt. 4 - Oberreste eines 
zweitcn l\Iesserchens wurden auf den Beckenknochen Iestgestellt (L : elwa 5-6 cm ; Abb. 6 D/4). Es handelt sich um die Beslat
lung eincs Erwachsencn. 

Von ciner gestiirten Bestattung in der Năhe von Grab 1 wurden Scherben gesammell, aus denen man eine riillich-braune 
Schiisscl mit clngezogenen Rand zusammensetzen konnte; aur der Schulter slnd vier Griffwarzen und zwei Strlche zu &eben; 
măllig gcbrannt; 0 maximal : 23 cm (Abb. 2 D). 

MĂRIŞELU (.Jud. Bistriţa-Năsăud) 

Auf dem Siidhang des Berges „Coasta Domneştilor" fand Bauer Daniel Pop 1960 bei Acker
arbeiten eine eiserne Speerspitze (Abb. 13/2), die nachher în das l\[useum Bistriţa kam 7• Einen 
Grabfund vermutend, unternahm Verfasser im Friihjahr 1975 eine Gelăndebegehung und eine 
Sondage die zur Ern1ittlung des hallstattzeitlichen Friedhofs fiihrte. 1977 wurdcn systematische 
Grabungen aufgenommen, die auf die Freilegung der gcsamten Grăbergruppe hinzielten (Abb. 1/2). 
Sieben Korperbcstattungen und ein Brandgrab wurden regelrecht durchforscht, und Spuren weite
rcr, vom A.ckerbau gestorter Grăber konnten festgestellt werden. 

Grub 1 (Abb. 7). Tiefc: -30 cm, Der nur annăhernd fcslslehende GrundriD der Grabgrube ist oval (210 x 115 cm). 
Das mit dcm Kopf nach OSO auf dcm Hiickcn liegcnde Skelelt war schlecht erhalten. Ole Arme waren am Oberkiirper aus
gestreckt. 1 - Nebcn dem linkcn Unterarm lag ein eisernes Messerchen; L: 9,5 cm (Abb. 7/1). 2 - An der llnken Selte 
waren, etwa 20 cm von Becken cntfcrnt, 49 Pfcilspitzen angehăuft, die vermutlich ln einem K6cher gesteckt hatlen. 26 
davon hcslehen aus Knochen (Abb. 7/2a) unei 23 aus Bronze (Abb. 7/2 b). 3 - ln der Năhe der rechten Schulter befand 
sich ein Spinnwirlcl aus Ton; O: 3,1 cm (Abb. 7/3). Rechts vom Skelett wurden aul dem Gruftboden Kohleplgmente 
fcstgcstellt. Der Vcrstorbene war vcrmutllch erwachsen, allem Anschein nach eln Krleger. 

Grub 2 (Ahb. 8A). Tide: - 50 cm (an dcn FiiDen) und - 30 cm (am Kopf). Der UmriD der Grabgrube bildete 
cin lănglichcs Oval mil cincr grradcn Scite (200 x 110 cm). Das zum Teii verwitterte Skelett war auf dem Rilcken aus
gcslrcck t, der rechie Arm nach auJJcn gewinkcll. Der nach SO liegende Schădel ist groDtentells durch Landarbeiten beschti
digl worden. 1 - Links vo111 Kopr bcfand sich cin klcincr rotlicher Topf; schwach gebrannter, sandig und kornig gemagerter 
Ton; H: 13 cm (Abh. 8 A/1). 2 a.b - In cler Ohrenhohe fand man je elnen bronzenen Ohrring mit konischen Enden; 0: 4,5 
unei 4,7 cm (Abb. 8 A/2, a, h). 3 - Unll'r dem Kiefer und in der Gegend der Schlilsselbelne waren mehrere Hundert kleine 

7 Die Speerspilze wurde vom Şt. Dănilă, ehm. Direktor des Mus. Bistriţa, gehoben. 

4 - c. 23·13 
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50 G. MARINESCU 

Perlen aus Kaolinpastc, dil' urspriinglich wohl l'ine rl'ichc I Ialskl't le bildckn, vcrstreul. Dic meislcn - sehr zerbrechlich -
konntcn nicht gesammclt wcrdcn (Abb. 8 A/3). In dcr Zone clcs unll'rcn Skcleltcils wurdcn Aschl'spurcn und Kohlcpigmcntc 
festgestellt. Bestattet war hicr l'in crwachscncs Individuum, wahrschcinlich wclblichcn Geschlcchts. 

Grab 3 (Abb. 8 B). 'fiere: -50 cm. Dic Grabgrubc war gut umrissen und zcigtc l'inc unrcgelmălJig rechtcckigc Form 
mit abgerundetcn Eckcn (200 X 190 cm). Dic allgemein schkcht C'rhalll'nrn Skcldkik lagl'll unordentlich in versehiedenen 
Htihen der Gruft. Dic Sttirung hat hiichslwahrschcinlich im Altcrlum slaltgcrundcn. Es schC'int, dall die Lcichc urspriinglich 
in linker Hockl'rlagc gcbcttct wurde. 1, 11. b - Im nordwesllichcn Teii dl's Grabcs, wo sich wohl anrangs dC'r Kopf befand, 
lagen in einem Abstand von 18 cm zwri bronzenc Ohrringe mit konischen Endrn (0: 5,6 und 5,8 cm; Abh. 8 B/1 a, b), 
vermutlich in silii. Da sich dic Ohrringe an dcr Sll'lll' fandrn, wo normakrweisc der Kopf licgl'n mulltr, ist anzunchmcn, daD 
die Sttirung stattfand, als dcr Ktirpcr bcrcils slurk \'!'rwilll'rt war. 2 - In drr Gt>gc•nd drs Bruslkorbs warcn mehrerc Hun
derte kleiner Kaolinperlcn auf dcr Grurtsohlc nrslrcul; clic ml'istcn sincl, da srhr zcrbrrchlich, nicht erhalten geblicben 
{Abb. 8 B/2). 3 - Rechls \'Om Beckrn warl'll die Flcischbeigabc unei cin l'iscrrlC's Mcsscrchcn (I.: clwa 10 cm; Abb. 8 B/3) 
deponlert. 4 - Rcchts von dcm Totcn lchnlr an ckr (lrurtwand cin groDcs bauchigcs, rotbiauncs GcfiilJ mit jc vier Lappen 
und vier prismatischcn angcselzlC'n KnubbC'n; sandig gcmagcrlcr, schwach gcbranntcr Ton; H: :JO cm (Abb. 8 B/4). 5 - Ncben 
der linken Schultcr des Totcn, gkichfalls an dic Grurtwancl grlchnt, lag l'in zwcitcs klcincres bauchigcs GcfălJ mit jc zwci 
prismatischcn Knubbcn und zwci klcincn llcnkcln; rtitlich-clunkkr gegliillclcr Obcrzug, Kannclurc•n am Hals; schwach gc
brannter, sandig und ktirnig gcmagcrkr Ton; I I : 15 cm (Abb. 8 B/5). G - Cntcr dl'r linkcn Schulter und dancbcn war 
roter Ockcrfarbstoff \'crslreul. In dl'r Fiilkrclc fancl man, in nrschil'dl'nl'll Hiihl'n, Aschcslrcifrn unei Kohlcpigmcnll'. Es han
delt sich sichcr um l'incn Erwachscncn, vicllcicht C'inc Frau. 

Grub~ (Abb. 9). Ticfc: - 15 cm. I>cr Grubcnumril.l konnlc nicht frslgcslcllt wcrdcn. Dcr gcringen Ticfc wcgcn sind Teilc 
des Skeletts sowic dic vcrmullich bcigegcbcncn GcfălJc \'Olll Pflugciscn wcggcschlcppt worden. Dic I.agc dcr in silii iibcr
liefcrten Bcigabcn unei dic unordcnllich angclroffcncn Skclcl lrcslc kgcn clic Annahmc nahc, clas Grab sci schon im Altcr
tum gesttirl wordcn, cbcnso wic clas obl'n bcschril'hcnl' Grab 3. Wahrscheinlichc Hichtung dcr Leichc: NW (Kopr) - SO. 
1 - Neben dl'r linkcn Hand warcn 14 Pfcilspilzcn angchăurt, davon sicbcn aus Bronzc (Abh. 9/1 b) und sicbl'n aus Kno
chcn (Abb. 9/1 a); Es ist anzunl'hmcn, dalJ sic in cincm Kiiclll'r sll'ckkn. 2 - Zur Scite des Bruslkorbs und dl's linkcn 
Arms Canci man cine l'isl'rnc Nadei mit bronzl'iibcrzogcnl'r lliillc; dic Spitzc ist vcrlorcn gl'gangcn; L (im hculigcn Zus
tand): 22,2 cm (Ahb. 9/2). 3 - Ncben Nadl'I !\'r. 2 lag l'in slark wrrosldcs l'isernl's Ml'SSl'rchcn: L: ctwa 5-6 cm (Abb. 
9/3). f - Ein gut l'rhallcnes zwcitcs Mrsscrchcn bl'rand sich in dl'r Gl'gcnd dl's Bauchcs; L: 12 cm (Abb. 9/4). :; - Links 
vom Bcckcn fand man elnc Bronzcrosctlc mit sl'chs Spl'iChl'n; O maximal: 3 cm (Abb. 9/5). G - Schr nahc bl'i Stiick 
·Nr. 5 lag, \'crmutlich in situ, das Spilzcnfragmcnt cincr ciscrncn Akinakl'sklingc. Elwa 2 m siidlich \'on dcr Fundstelle 
entfernt erschicncn zwci wcilcrc Bruchsliickc clicscr \\'affr, u.zw., gl'sondcrl, Hrft mit Klingcnlcil und Griff mit Knaur
slange. Dcr Dolch war aus cinl'r ciscrncn Stangc hergc•sll'lll. Knauf und Hcfl sind mil Bronzc umhiillt; L. du wicclcrhcrgcstcll
ten Waffc: ctwa 28 cm (Abb. 9/6). Dl'r \'c•rstorbcnc war crwachscn, wrmullich ein Kricger. 

Grab 5 (Abb. 10). Ticfc: - 50 cm. GrubC"numrilJ clwa rl'chll'ckil(, Eckcn und cine Scite abgerundct. Das schlccht crhal
lenc Skclett wurdc in Hockl'rlagc in dl'r Grurt dcponil'rt. Hichlung WNW (Kopf) - OSO. Die Arme sind angcwinkcll und 
die Hăndc in dic Gcgl'n dl's Bl'kkl'ns gcfiihrt. Dic Leichc wurdc wiihrl'nd ckr NiC'dcrlcgung stark zusammcngl'driingt, wobci 
der Untcrll'ib schr nach vorn gcriickl wurdc', so dalJ man bc•i ckr Ausgrabung clil' Bl'ckcnknochcn unlcr dcm Bruslkorb fand. 
Es sei noch bcmcrkt, daU dcr untcrc Tril des Kiirpcrs unei clic· rcchtc Schultl'r mii Sichcrhcit schon im Alterlum gesttirt und 
dlsloziert wurden. 1 - Hechts \'Oll dcm Tolcn lag c·in grollc·s clunkclrotl's bauchigcs GcflilJ aur cincr Seile; vier Lappcn 
und vier angcfiigtc Knubbcn; sandig gcmagl'rtrr, miilJig gl'brannlcr Ton; II. 43 cm (Abb. 10/1). 2 - Klcinl's bauchigcs 
GefălJ, das links \'om Schădcl dcponil'rt war; riillich-schwarz mit Chcrzugsspuren; \'il'r Lappen; sandig gcmagertcr, mălJig 
gebranntc-r Ton; H: 16,2 cm (Abb. 10,'2). 3 - An dl'r rechll'n Seill' des Kopfcs lag cin rundcr Bronzespiegcl mit zen
tralem Griff; gute braun-griinc Patina; O: 12 cm (Abb. 10/:l). 1 - Auf ckr linkl'n SC'ilc des Brustkorbs befand sich cine 
Bronzefibel mit btiottischem Schildrull; L: 7.6 cm (Ahb. 10/4). :; - Spinnwirlel aus Ton (Abb. 10/5). G - Unter dem rcchtcn 
Darmbcin und dem rcchtcn Unlcrarm rand man cine bzw. zwl'i bronzcnc Pfcilspilzcn (Abb. 10/6). 7 - An dcr linken Schă
delseite, untcr dcm Untcrkicfrr und auf cler Brusl W:Hl'II 70 pcrrorierlc Kaurirnuscheln (Cypraea Motiela) (Abb. 10/8 a), 
ellichc Perlen aus glasiger Paste und mchrc•rr Tausend klcim• Kaolinpcrlcn vcrstrc·ul, rnl'isl zerbrcchlich und nicht crhaltbar 
(Abb. 10/8 b). Einigc Tausl'Jld glcichl'r Pl'rkn lagl'n unlerhalb und um das Bl'ckcn hcrurn, fernl'r um dic \'ordcrarmc undam 
rechten FulJ. Auch dicsc sincl nicht l'rhaltC'n gchlil'hc•n. 9 -- Ncbrn Gcriill Kr. 1 war clic Fkischbeigabc nicdcrgclcgt, ferner 
cin kleincs :Mcsscrchl'n; L : l'lwa 6- 7 cm (Abb. 10/9). ln cil'r lltihl' der Knil' wurcle gclbrolc Ockcrfarbc bcobachlct; danc
ben lag ein Tierknochcn. Aur cler (;rurtsohlc unei in dcr Fiilkrdl' sincl Aschcnspurl'n und Kohlespurcn fcstgestrllt wordcn. 
Dic Bestattung gchtirlc sichl'r cinem rrwachs!'ncn Indi\'iduum, \'l'rmu llich Wl'iblichl'n Geschlechts, an. 

Grub 6 (Abb. 11). Doppclgrab. Tiefc : - 60 cm (an clc·n FiilJcn) unei - 80 cm (am Kopfendc). Dic Grabgrubc hal cinen 
Ianglichovalcn, l'lwa apsidalcn Umrill (220 x 125 cm). ln cler Grurt wurcll'n nebc•nl'inandcr und glcichzcilig dic I.cichen 
von zwci crwachscncn lndividurn nicdergclcgt, dic clem Zubchiir unei der Knochcngl'staltung nach ein l\lann und cine Frau 
waren. Dcr „:\lann" wurdc im nordtisllichcn Teii dl'r Grurt, gcbclll'l elen Obcrteil des Kiirpcrs aur drm Hiickcn ausgeslreckt, 
den untercn Teii aber nach links gedrcht. Dl'r Kopr des „Mannes" lag in unnaliirlichcr 1-Ialtung, nach rcchls umgewandt. 
Der rechtc Arm war angewinkclt, die I-land zum Bcckcn hingefiihrt. Dl·r linkc Obcrarm (11) lag, wo sich normalcrweise die 
Schulter der Frau hăttc bcfinden miissen tl.Z\\'. so, als wiirdc er dil'sc umfassl'n; Untcrarm und llandgclenk (b) dl'ssclben Arms 
befanden sich in cincr nichtanatomischl'n Lagc, zwischcn dl'n Bcckcn cler hcidcn Skelellc'. Dir „Fran" wurclc, mit dcm Beckcn 
dem des l\Ianncs zu gedreht, nicdergclcgt, so dalJ drr unterc T!'il ihres Kiirpcrs aur du rechlcn Scite lag. Dcr rcchtc Obcrs
chenkel der „Frau" (c) lag untcr dcm linkcn Femur dl's „:\lannl's" (ci), wiihrencl ckr linkl' 01Jl'rschcnkel dcr „Frau" (e) dic
sen umfallte. Dcr Oberktirper dcr „Frau" isl uns unvollstiindig iibcrlicrcrt: manchc Knochcn fchllcn, andcre bcfanden sich in 
unanatomischer Lagc dislozicrt. So war dcr linke Arm ({) gcwinkelt, wahrend d!'r rcchlc (g) am Ktirpcr nahezu gcslreckt lag. 
Dic Orientierung bcidl'r Skelctle ist OSO (Kiipfc) - \\"N\\". Bclrachlcl man dic sonclcrbarl' I.agc dicscr Doppclbestattung 
objcktiv, so mulJ man wohl jcdwcclc nachlriiglichc Sttirung ausschlirlkn. Dic koilusartigl' Slc-llung cler Lc·ichcn ktinntc vicllcicht 
andeuten, dalJ dic bcidcn Individuen infolgc• irgcnclwclchcr \'C'rholt'ru:r Bczirhungcn hingericlllcl wurdcn. 1 - Untrr dem Bcc
ken dl's „l\lanr1cş" hefand sich c•in C'isrrnf'r Ak!nakcs-Dolch; I. : 28 cm (Abh. 11 /1). 2 - Pc·rroril'rler Schlcifslein :ms glimmer
haltigcm Sandstrin; L: 1:J cm (Ahb. 11/2). 3 - Cnhl'slimmharl'r Gl'grnstand aus Knochen (z~·Jindrischcr Ktirpc•r, konischcs 
Knopfende); L: 2 cm (Abb. 11/:l). 4 - Eiscrnc Pl'rk ( ?). dir unll'r cler rc·chlrn Iliiflc des „Manncs" lag; O: 2 cm (Abb. 
11/4). 5 - Aur dem Brustkorb dcr „Frau" fanden sich C'lwa 20 bis 30 klcinr Kaolinperkn, m1dcrl' ncbl'n dem rcchtcn Unlc
rarm (Abb.11/5). G - Ncbl'n clc·m linkm Elknhogl'll dl'r „Frau" fand man clrei spinnwirtclfiirmigc Pcrlcn aus Ton (Ahb. 11/6). 
7 - Cnter dcr Dolchklingl'. Nr. 1 lag cin bronzeoncr Ohrring mit konischcn Endrn; O maximal: 5,5 cm (Ahb. 11/7). 8 - Eisrr
ncs ~lcsscrchcn; L: 10 cm (Ahb. 11 /8). !) -- Klcinrs bauchigcs GcriiJl; zicgclrot; sandig gcmagcrt; schwach gcbrannt; 
H: 10 cm (Abh. 11 /9). 10 -- In dcr Offnnng des Gcfiil.lcs Nr. 9 lag rine l'isrrnc Nadei mit cingerolllem Kopf; L : 12 cm 
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(Abb. 11/10). li - Pfcilspilzc aus Knochcn (Abb. 11/11); 12 - Eiscrncr Hakcn, dcr vcrmullich zur Befestigung der leder
nen Dolchscheidc am Giirtcl dicnte; L: 7,5 cm (Abb. 11 /12); 13 - Bronzcknopf mit Riickeniise und zweimal perforierter 
Scheibc; 0 maximal; 3,3 cm (Abb. 11;1:1). - Auf dcr Gruflsohle wurden Aschespuren und Kohlepigmente festgestcllt. 

Grub 7 (Abb. 12 A). Tiefe: - 40 cm. Dic unklar umrisscnc Grabgrube war von ovaler Form, im iistlichen Teii etwas 
brcilcr (200 x 100 cm). Das verhăltnismăllig gut erhaltenc Skclelt lag auf dem Riicken mit angcwinkelten, etwas vom 
Kiirpcr entfcrnten Armen ;ldas rcchte Bein war ausgcstreckt, das linke nach aullcn entfernt, der Kopf lag nach WNW. 1- In 
der Hiihe des Schădels befand sich cin riitlichbraunes Gefăll; schlccht gebrannt; H: 29 cm (Abb. 12 A/1). 2 - Auf der lin
ken Seite des Beckens lag cin eiserner Akinakcsdolch, dessen Klingcnspitze untcr dem linken Vorderarm verborgen war; 
Griffstange und Heftplatte sind durch Hiimmerung angescluniedet; L ; 26,5 cm (Abb. 12 A/2). 3 - Neben dem Griff des 
Dolches, also mit diesem in unmittelbarer Beziehung stehcnd, bcfand sich cin eiserner Haken, der hiichstwahrseheinlieh zum 
Anhăngcn der Waffe diente: L: 7 cm (Abb. 12 A/3). 4 a, b - An bcidcn Seiten des linken Unterarms fand man je einen 
Zierknopf mit zwcimal rautcnfiirmig pcrforicrter SchcibL·; O maximal: 1.8 cm (Abb. 12 A/4 a, b). 5 - Dort lag auch ein 
ciscrnes :\lcsserchcn; L: ctwa 7-8 cm (Abb. 12 A/5). 6 - ln dcr Iliihc des linken Knies lagen filnf Pfcilspitzen, darunter 
vier bronzenc (Abb. 12 A/6a) und eine kniichcrne (Abb. 12 A/6 b). 7 - Ncben den Pfeilspitzen und vielleicht mit diesen in 
Bczichung stehend, fand man cine Riihre aus Knochen; L : 2,8 cm (Abb. 12 A/7). 8 - Die Fleischbeigabe und ein zweites 
ciscrnes Mcsserchcn (L : 7 cm; Abb. 12 A/8) warcn zwischen dcn Schicnbeinen und an dcr rechten Seite des rechten Fulles 
nicdcrgclcgt. Auf der Gruftsohlc, insbcsondcrc neben dcr Flcischbeigabc, wurden Kohle- und Aschespuren ermittelt. Dem 
Tolcnzubchiir und dcr Knochcngcstaltung nach schcint dcr Vcrstorbenc ein crwachsener Mann gewesen zu sein. 

Grub 8 (Abb. 12 B). Ticfc: - 30 cm. Der Umrill der Grabgruhc war nicht zu schcn. Die infolge eines relativ schwa
chcn Urandes cingciischertcn Mcnschcnknochcn wan·n dirckt auf dcm Bodcn, neben Gcfiill Nr. 1 niedergelegt. Unter den 
BrandTCslcn bcfandcn sich dic Pfcilspitzcn Nr. 2 und dcr Bronzcgegcnsland Nr. 3. 1 - Schwarzpoliertcs bauchiges Gefăll, 
fragmenlarisch iiberliefcrt; feincr, gut gebrannlcr Ton; II : ctwa 35 cm (Abb. 12 B/1). 2 - Scchs bis siebcn zwci-und dreikan
ligc bronzenc Pfcilspitzen (Abb. 12 IJ/2). 3 - Dureh Brand stark dcformicrtcr bronzencr Gegenstand, urspriinglich vielleicht 
cin kreuzfiirmiger Kiichcrbcschlag (?) (Abb. 12 Il/3). Dcr Leichenbrand fand aullerhalb des Fricdhofs statt. 

Streufunde. Folgcnde Funde wurdcn in dcr Zone dcr Grahungcn zulage gcbracht: 1 - In der Umgebung von Grab 
7 fand man cinen ciscrncn Akinakcsdolch; L : 26 cm (Abb. 13/1). 2 - Aus dcr Gegend des Grabes 4 wurde cin Bronzcring 
mit vier angcgosscnen klcinen Osen (0 maximal: 4,8 cm; Abb. 9/7) gehorgcn. 3 - Ebenda fand man Scherben eines grollen 
bauehigcn GefăDes mit Knubbcn, das nichl rcslauricrbar war; I I. : ctwa 35 bis 40 cm. Ein weiteres Fragment stammt von einem 
Gefiill iihnlicher Form wie Nr. 5 aus Gr. 3. 4 - Eiscrnc Lanzenspitze, eingangs erwăhnt; das Blatt hat an der Basis zwei 
klelne Bindcliichcr, dic zur Bcfestigung des Eiscns auf dem Schaft dienten: L: 27,6 cm (Abb. 13/2). 

\Vie aus der Beschreibung der Grabungen hervorgeht, la.gen die Nekropolen von Budeşti
Finaţe und l\Iărişelu auf Anhohen, ebenso wie die gro13e l\fehrzahl aller spăthallstattzeitlichen Fried
hofe in 'l'ranssilvanien 8 • Dieser Bestattungstyp, der info1ge des Abhangs den Vorteil trockeneren 
und gewohnlich sandigen Hodens bietct, in dcm der Spaten leichter eindringt 9 , wurde damit erk
lărt, dall die Nachkommen einc moglichst lange Erhaltung der Verstorbenen angestrebt hătten 10• 

Obwohl das wohl am plausibelsten scheint, darf man etwaige andere Grtinde for die Anlage der 
Grăberfelder an hoher gelegeqen Stellen nicht ganz ausschlie13cn bei einer Bcvolkerung, die im 
Grunde genommen eine Zeitlang militărisch und politisch eine flihrende Rolle geRpielt hat 11 • 

In beiden Nekropolen w::i,ren die Grăber flach und die Gruben oval, hăufig mit einer gera
den Seite. Die Bestattungen erfolgtcn anscheinend ohnc einen vorherigen Plan! obwohi man (Abb. 
1) Gruppierungen (nach Familen?) um Gr3 und Gr6 bei Budeşti-Fînaţe und um Gr5 und Gr8 bei 
l\Iărişelu annehmen konnte. Diese Gruppierungen blciben jedoch hypothetisch, da man die wirk
liche Anordnung der Grăber im Altertum nicht mehr genau feststellen kann und auch nicht wei13, 
ob alle identifiziert wurden. 

Obwohl în solchen FriedhOfen bei der Anlage d.Pr Griiber nicht an Platz gespart wurde 12, 

ist es doch wenig wahrscheinlich, dal3 eiu vereinzelteR oder am Rande liegendes Grab unentdeckt 
blieb, da unsere Ausgrabungen die GeRamtflăche der beiden N ekropolen deckten. Vermutlich gab 
es bei Budeşti-Fînaţ~ urspri.inglich ca. 15 -20 und bei l\Hirişelu ca. 10-15 Graber. 

Bei Budeşti-Fînaţe war die Dicke <ler einzelnen Bodenschichten nicht an allen Stellen 
gleich, was bei der Anlage der Grăber beri.icbichtigt wurde. So erscheint etwa die Sandschicht 
in Zone Gr2 _ 4 în Tiefen von - 30 biR zu - 70 cm; in Zone Gr7_ 10 liegt unter der 10 cm dicken 
Humusschicht eine gelbe tonige Lehmschicht die bis zu -- 150 cm hinabreicht; in Zone Gr6 
und weiter ostlich beginnt die Sandschicht crst ah - 200 cm Tiefe. Bei Mărişelu folgte auf den 
nur 10-15 cm dicken Humusboden eine gelbliche Tonschicht. An den Enden der Schnitte, vor 
allem an der Stidseite, war die Schichtung anders : unter dem jetzigen Humus lag schwarzbrau
ner, sehr schwer zu grabender Boden. 

8 Siehe insbesondere: Şt. Ferenczi, ActaMN, 2, 1965, 
S. 77 f., 83 und ActaMN, 3, 1966, S. 49 ff.; V. Vasiliev, 
Apulum, 10, 1972, S. 32; V. Vasiliev und A .Zrinyi, File de 
istorie, 3, 1974, S. 97; V. Vasiliev, Sci/ii..„ S. 34 ff. 

9 Dieser Fakt soli in Bctraeht gezogen wcrden da sowohl 
in Budeşti-Finaţe, als auch bei Mărişelu dic schwicrig zu 
grabende Zonen systcmatlsch gcmicden wurden. 

10 V. Vasilicv, A. Zrinyl, File de isloric, 3, 1974, S. 97. 
11 Es ist u.E. kein zufall, dall dic ~lcerhcit der keltischcn 

odcr viilkerwanderungszeitlichen Nekropolen gleichartig auf
gestellt sind, manchmal auf derselben Anhiihe wie die hall
stattzeitlichen (vgl. Flntlnele- „Dimbul Popii", Şopterlu
„La Curmătură", Archiud-„Hlnsuri" u.s.w. um nur diejeni
gen aus Nordostsiebenbiirgen anzufiihren). 

12 Aufschlullreiche Beispiele ln den Nekropolen von Blaj 
(V. Vasiliev, Apulum, 10, 1972, S. 20 ff. und Taf. 17) oder 
Ozd (V. Vasilicv, A. Zrinyi, File de istorie, 3, 1974, S. 96 
ff„ Taf. 2). 
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Abb. 2. Budeşti-Finaţe, Jud. Bistriţa-Năsăud. A: Grab 1; B: Grab 2; C : . Grab 4; D: Streufund (Metall -
2 :3; Keramik - 1 : 6). 
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Abb. 3. Budeşti-Flnaţe, Jud. Bistriţa-Năsăud. Grab 3 (Metan - 2 :3; Keramik - etwa 1 :6; Nr. 8 - etwa 1 :1). 
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Abb. 14. Karte mit den 
im Text · angegebenen Fun
den aus Nordostsiebcn-

biirgen. 
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' O 3,5 ?km 

Wăhrend die Tiefe der Gruben bei Mă.rişelu, ebenso wie auch bei elen iibrigen zeitgleichen 
Nekropolen Transsilvaniens nicht- 80 cm iiberschreitet 13, waren die meisten Gruben bei Bu
deşti-Fînaţe sehr tief (iiber 120 cm bei Gr3,5,6.8. 9)14. Bemerkenswert war hier ferner auch dcr Tiefen
unterschied benachbarter Grăber (z.B. Gr7_ 8und Gr6_10). Da die Schichtung in der Zone dieser 
Grăber gleichmă.Gig ist und die tieferen Grăber auch reicher waren, sind die verschiedenen 
Tiefen wohl - abgesehen von cler Suche nach der Sandschicht - auch auf die Rolle und sozia.le 
Stellung des Verstorbenen in der Gemeinschaft zuriickzufiihren. 

Knochenbildung, GrubengroBe und in gewissem MaBe auch den Grabbeigaben 15 nach zu 
urteilen, konnte man mangels einer anthropologischen Diagnose folgern, daB bei Budeşti-Fînaţe 
3 Mănner (Gr2.u), 5 Frauen (Grl.5.7•8,9 ,10) und 2 Kinder (Gr3•9 ) beigesetzt worden sind, der Friedhof 
also in dieser Hinsicht den iibrigen zeitgleichen in Transsilvanien16 ăhnlich war. Eine ganz beson
dere Situation besteht dagegen bei Mă.rişelu, wo von 9 Grăbern (Gr6 war doppelt) 4 Frauen
(Gr2.3.5,6) und 5 (vielleicht auch mit Gr5 sogar6) Kriegerbestattungen darstellten. Zu diesen kommen 
noch mindestens zwei der vom Pflug zerstorten Grăber hinzu, aus denen die Lan.~e (.Abb. 13/2) 
und der .Akinakesdolch (.Abb. 13/1) herriihren. Der Friedhof von Mărişelu ist also der erste dieses 
Typs mit mehr Krieger- als Frauengrăbern 17, wie auch aus dem Waffenreichtum der gefundenen 

13 Die Tiefe iiberschreilet gewiihnlich uicht 70-80 cm. 
Vgl. Ciumbrud (Şt. Ferenczi, ActaMN, 2, 1965, S. 91 ff.), 
Blaj und Ozd (oben Ann. 12). 

14 Grăber dessen Tiefe - 120 cm ubertrifft wurden bei 
Ciumbrud (Şt. Ferenczi, a.a. O., S. 91 :-140), Teiuş (K. 
Hore_dt, llfateriale, 1, 1953, S.800 f. :-120) und Cristeşti (I.H. 
Crişan, ActaMN, 2, 1965, S. 58 ff.: M.9: -160) ermittelt. 

15 Die Ungewissheit dcr Gcschlechtbestimmung nach den 
Beigaben zelchnet sich in dcm Invcutarcn der Grăber 6 
und 1 von Budeşti-Flnaţe und Mllrişelu aus, wo Gegenstănde, 

5- c. 2343 

die gewiihnlich Weibern zugeschriben werden, wie etwa 
Kauri-Muscheln oder Spinnwirtell, în Kriegergrăber vor
kommen. 

18 Ănhliches wurde in Blaj (V. Vasiliev, ActaMN, 9, 
1972, S. 66) und Ozd (V. Vasilev, A. Zrinyi, a.a. O., S. 99) 
fes tg es tellt. 

17 Demographische Betrachtungeu iiber dlese Friedhiife 
wurden von Şt. Fercnczi (AclaMN, 8, 1971, S. 35 ff.) und 
V. Vasilicv (File de Istorie, 4, 1976, S. 93 ff.) angestellt. 
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Beigaben hervorgeht. Ferner ist das Fehlen von Kinderg1ăbern in Mărişelu bemerkenswe1t le. 
Bei Budeşti-Fînaţe wurden 10 Korpergrăber l'yl'tcmatisch durchforncht. In neun war der Tote auf 
dem Riicken ausgestreckt, und die Arme la gen am Korper ( Gr1.M 7.9 ) oder war en vom Ellbogen zum 
Becken angewinkelt (Gr4.5.s. 10). In einem cinzigcn (Gr2) lag cin linker Hocker. Kein Grab zeigtc 
Spuren einer friiheren StOrnng. Bei l\Hi.rişelu wurden 8 Grăber systematisch erforscht, davon 7 
Skelettgrăber und ein Brandgrab. Im allgemei1wn ălmelt l\Iărişelu auch in clieser Hinsicht den 
gleichaltrigen transsilvanischen Friedhofrn. Die St1eekfage mit den Arnwn am KO!per in Grl.2 4 7 
ist die hăufigste bei Ciumbrucl 19, Blaj 20, Ozcl 21 uncl Budeşti-Fînaţe. Die - allerdings scltcneic ·...:__ 
Hockerlage 22 ist ebenfaUs bei Războieni, Blaj 23, Budeşti-Fînaţe und vennutlich auch bei Gîm
baş 24 anzutreffen. Das Auftreien eines Hrnnclgrnbs ist auch nichts Aulleronlentliches 25. Unge
wohnlich bei l\fă.rişelu sind clie reichen Beigaben in allen Grăbern 26 sowie vor allem die Tatsache, 
dall Gr3, 5 und vermutlich auch Gr4 sichere Spuren ciner Stornng im Altertum zeigen. Ganz auller
gewohnlich ist dic Situation von Gr6, wo man clie Ausiibung eines Ritualmords oder einer 'l'odes
strafe und Bestattung der verstiimmelten Leichen vermuten konntc 27• Die Stornng cler Grăbcr 
im Altertum konnte man auf Raub zmiickfiihren, geshitzt auf Ahnlichkeiten mit - zeitlieh mehr 
oder weniger nahestehenden - andercn Nekropolen 28

, abcr aueh auf Argumente aus dn Unter
suchung des Frieclhofes Mărişelu 8elbst. Dazu gehoren in erster Linie die fiir die gdundenen Bciga
ben unverhăltnismăllig grollen Ausmallc von Gr3 , cler allgemeinc Reichtum des Bestanck8 allcr 
Grăber, die hohe Zahl der Kriegergrăber u.a. Sollte es sich hcrnusstcllen, dall clic Bernubung der 
siebenbiirgischen „Skythen"-Grăber eine iibliche Praxis bilclct<', so fănde man vielleicht aueh die 
Erklărung clafiir, clall sich in elen Grăbern d('r „golcl-tragpnd<>n Agathyrsen" 29 kPin Golcl odei· 
Schmuck aus Edelnlt'tall fancl. 

Alle Grăber von Budeşti-Pînaţe lag('n anuăht•rnd in OSO (Kopf) -.. WNW-Richtung; kleinern 
oder groBere Abweichungen sind wohl auf die Bcstattung in VPI f'chieclenen Jahreszeitcn zmiick
zufiihren. Bei Mărişelu wies clie Orientiernng Untersehicde auf, d.h. in manchen Grăbern ( Grl.2.e) 
lag der Kopf nach OSO, in Gr5 .7 nach WNW mul in den iibrig('ll (Gr3 .4 } nach NW. Hekanntlich 
sind die Grăber in elen meifiten spăthallstattzcitliclwn Nekro1iolcn Transsilvanicm vcISchicd('na1tig 
ausgerichtet 30, es gibt aber auch solehe miţ_gleiehmă.13iger Orit•ntiernng; W-.. O bei Tî1gu-l\[Uiei:;\ 31, 

N'V-.. SO bei Ciumbrnd 32 oder Băiţa 33. Ahnlich wit• bei l\Iărişt>lu lageu <·twa bei Blaj die G1ăber 
sowohl in Richtung O -.. \V als auch \V -.. O 34 • Anderc in d<>llSPlben Riehtungen angelegtc G1ăber 
mit einwandfrei archaischcm Inventar fancl man bei Delenii 35, Teiuş 36, Cipău 37, Ozd 38 und wahr-

18 Man hat vcrsuchl vcrschicdcnc Erkli:irungcn fiir dic 
geringe Anzahl der Kindergrăber inncrhalb dcr „skythischen" 
Friedhofc Sicbcnbiirgens abzugcbcn (Şt. Fercnczi, a.a.O., 
S. 24 u. 35). Diescr Tatbestand ist nicht nur aur Transilva
nien beschrilnkt sondern wurden auch in Balta Verde (von 
60 Grabern, nur eine oder zwci Kindcrbcsltaltungen) odcr 
Gogoşu (von iibcr 50 Grăbcr kiinncn nur wcnigl' Kindcrn 
zugeschrieben werden); siehc D. Berciu, E. Comşa, Materiale, 
2, 1956, S. 391 ff. und 453 ff. Es handelt sich l'igentlich 
um elne sehr oft bei den NaturvOlkcrn angetroffene Gewohn
heil die Kindern andcrswo zu begraben odrr auszusetzen. 
cine Lage die sich auch in den prăhislorischcn Nckropokn 
wlderspiegelt (A. Hăusler, EAZ, 9, 1968. 1. S. 1 ff.) 

19 Şt. Ferenczi, ActaMN, 3, 1966, S. 54, alic Gri:ibcr 
mit Ausnahme der Kinandestattung. 

20 V. Vasillev, AclaMN, 9, 1972, S. 65. 
21.V. Vasiliev, A. Zrlnyi, a.a O., S. 100 (Gr. 3, 7, 11,13, 14). 
22 Es wird angenommen, daO Hockcrbestattung cin 

Beweis fllr die friihzeitliche Stellung der transilvanischcn 
„skythischen" Gruppe ist (V. Vasilicv, Sciţii ... S. 45 f.). Die 
Hockerlage kennzeichnet die sogenannten kimmerischen 
Griiber (A. I. Tereno!kin, Kimmericy, Kiev, 1976, passim) 
und diejenigen aus dcm Norden des Kaukasus die in das 7. 
Jh. und am Anfang des 6.Jh. daticrt werdcn, wic elwa in 
Dvani (S. I. Makalatia, SAMoskva, 11, 1949, S. 225 ff.), 
l\lineral'nyc Vody (N.M. Egorov, KSMoskva, 58, 1955, S. 
53 f) aher diesclbc Bestattungslage ko:nmt aud1 in Chotin 
u.zw. in eincr spătcren Phasc vor (A. Sloia. Dacia, 19, 1975, 
s. 102). 

23 Războieni: I.H. Crişan, Aclal\IN, 2, 1965, S. 71 f., 
Abb. 23; Blaj: 1\1. l\Ioga. Apulum, 1, 1939-1942, S. 77, 
Abb. 4 und V. Vasilicv, Acta'.\IN, 9, 1972,S. 66 f., Taf. 2/a, 3/b. 

114 '.\I. Roska, ESA, 11, 1937, S. 178. Năhercs iiber Gim
baş neurdings bei A. Vulpe, Thraco-Dacica, 5, 1984, S. 47. 

25 Hclaliv zcitglcichc llrandgrăber bei Blu11dia11a, Jud. 
Alba (K. 1-Ioredl .. Dacia, N.S„ 10, 1966, S. 282, Abb. 20 u. 
22), Ciumbriul (Şl. Fercnczi, ActaMN, 2, 1965, S. 101 ff.) 
und Băiţa (V. \'asilic'" l\larisia, 6, 1976, S. 49 ff.). 

26 Wo sistC'matische Grabungen durchgefiihrt worden 
sind wurdcn auch zahlreichc Beigabenlosc Griiber Vcrmittelt, 
wie ctwa bei Blaj (V. Vasilicv, ActaMN, 9, 1972, S. 69 ff., 
Gr. 5,6 11.a.), Ozd (V. Vasiliev, A. Zrinyl, a.a.O„ S. 93 ff., Gr. 
7.10.12, 14) odcr B11de5li-Finafe, Gr. 2, 4, 7, 10. 

27 In dl'n nordpontischcn skythischen Hiigclgriibern ist 
dic Sittc dC'r ritucllcn Tiitungen, bzw. der .Mitbcstatlungcn 
in den rl'ichcn Griibcrn hiiufig belegt (Henate Holle, To
ten~·111i cler Skylhen, Berlin-New York, 1979, S. 80 ff.). In 
Siebenbiirgen sind Doppdgri:iber selten anzutreffen bislang 
nur in Ciumbriul (Şt. Ferenczi, a.a.O„ S. 99, Gr. 3, 10) und 
Mărişelu. Vgl. auch die Doppelbestattung im Gr. 10 von 
Sloicani (M. Pctrcscu-Dimboviţa, Maleriak, 1, 1953, S. 
170), wo sieh Mann und Frau in eincr derjenigcn aus Gr. 6 
Yon l\Iărişelu schr iihnlichcn Lage befanden. 

28 Der Haub dcr Grăbcr wurdc iifflcrs in Balta Verde 
und Gogoşu bclrgt (D. Bcrciu, E. Comşa, a.a.O., S. 320 ff.). 

29 IIerodot, IV, 104. 
30 Dariiber, Şl. Ferenczi, ActaMN, 3, 1966, S. 51 fi. 

unei V. Vasilicv, Sciţii .. „ S. 46 rr. 
31 I. Kovacs, DolgCluj, 6, 1915, S. 31 ff. 
32 Şt. Fcrcnczi, a.a.O., S. 51. 
3a V. Vasilirv, Marisia, 6, 1976, S. 60. 
34 Dcrs„ AclaMN, 9, 1972, S. 72. 
a; I.H. Crişan, Activ Mediaş, 3, 1955-56, S. 53 fi. 

ae I{. Horedt, Materiale, 1, 1953, S. 800 f„ Gr. 6; V. 
Vasiliev, A. Badea I. Mann, Sargetia, 10, 1973, S. 28, Gr. 
2/1969. 

37 N. Vlassa, Apulum, 4, 1()61, S. 26, Gr. 2. 

38 V. Vasiliev, A. Zrinyi, a.r1.0., S. 90 fi., Gr. 3, 5, 7, 13, 
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sicheinlich auch bei Cristeşti 39• Falls e1wiesen werden sollte, da.13 die Friedhtife mit Grăbern in 
O -+ W - oder W -+ O- Richtung zu den ăltesten in Transsilvanien gehtiren 40, rn ergăbm sich -
aul3er den bisherigen, auf der Untersuchung der Beigaben bernhendrn - nrne Mtiglichkeiten fi.ir 
eine genauere Datierung der Grăber oder der inneren Chronologie der hallstattzeitlichen Nekropo
len dieser Gegend. 

Eine charakteristische Grabsitte besteht in der rituellen Streuung von Kohle-, Asche- und 
Ockerktirnchen in die Grube. Diese rituellen Beigaben hatten cine ganz bestimmte Bedeutung 
fiir dic Gemeinschaften, die zu jener Zeit Transsilvanien bevtilke1ten, und kommen in den meisten 
dortigen Rpăthallstattzeitlichen Friedhbfen vor 41 • Bei Budeşti-Fînaţe erschienen Kohlepigment 
oder Asche (ohne rituelle Verbrennung in der Grnbe) in der Fiillung oder am Boden der Gruben 
von Gr5 ,6 .9 roter oder gelblich-roter Ocker am Boden von Gr56.9 und Scherben in Gr2 und Gr4• 

Hieraus liefle sich die gewil3 noch zu prii.fende Folgernng ziehen, da.13 Asche Ocker oder Kohle in 
den reieheren und Scherben in den ărmeren Grăbern, manchmal als einzige Beigaben, deponiert 
wurden 42• Dasselbe stellte man auch bei Mă.rişelu fest, wo Kohle und Asche in allen Grăbern 
vorhanden waren. Ocker wurde in Gr. 3 und Gr.5 von Mă.rişelu gefunden, die beide sehr reich ge
wesen sein mlissen. Das Fleischopfer ist eine stăndige Beigabe in den spăthallstattzeitlichen 
Grăbern Siebenblirgens. Diesc Frage wurde weitgehend von Şt. Ferenczi und V. Vasiliev dis
kutiert, denen zufolge diese Sitte aus dem Gebiet ntirdlich des Schwarzen Meeres von der Sky
thengruppe mitgebracht wurde, die Anfang des 6. Jh.v.u.Z. in Transsilvanien eindrang 43• Diese 
Annahmc ging davon aus, da.ll „<las Fleischopfer zu Beginn der spăten Hallstattzeit bei Ferigile 
nnbekannt, war, wo es crst in der zweiten Phasc auftrat, und auch nicht in auderen autochtho
nen Nekropolen oder bei der Illyrengrnppe in Siidwestoltenien festgestellt werden konnte. Es sei 
in diesem Zeitraum auch nicht bei den Thrakern siidlich der Donau oder im Friedhof von Hall
statt anzutreffen" 44• Bei einer eingehenderen Untersuchung erhellt aber, da.13 die Behauptung 
unrichtig und die Schlu.13folgerung vtillig falsch ist. Die Beigabe von Fleischopfern ist ziemlich 
stark verbreitet bei Gogoşu 45 sowie in allen Brandgrăberfeldern, wo die Knochemeste eingehend 
untersucht wurden. Das beweisen die Knochenanalysen von Ferigile 46 (schon aus der alten Phase -
7.Jh.v.u.Z.), Tigveni 47, Cernavoda 48, Bugeac 49, Canlia sowie aus den Nekropolen siidlich der Donau 
und auf dem Siidwestbalkan 60• Im Gebiet Rurnăniens ist diern Sitte bereits aus der Bronzezeit 
und seit Beginn der Hallstattzeit belegt und ging gewi.ll im darauffolgenden Zeitraum '"eiter, 
wie die Funde aus der Phase Ha 0-D in Ungarn (l\fez6csat, Mesteri, Kismez6, Cstinge, Halimba 
usw.) 51 zeigen. 

Bei Budeşti-Fînaţe waren die Beigaben wie folgt verteilt: an beiden Seiten in Gr1,5.8, rechts 
des Skeletts in Gr8, links des Skeletts in Gr3 .7.910 • Da auch in Gr1.5.8 die wichtigRten Beigaben 
links lagen, ktinnte man schlie.llen, <la.ll das Grabinventar in Budeşti-Fînaţe vorwiegend links 
des Skeletts, also nach S angeordnet war 52• Bei l\Iă.rişelu, mit seiner verschiedenartigen Orien
tierung, sind grti13ere Unterschiede zu bemerken. 

39 I.H. Crişan, ActaMN, 2, 1965, S. 58 f.; A. Zrinyi, 
Stl\latTg. Mureş, 1, 1965, S. 27 ff. Vgl. auch V. Vasilicv 
Sci/ii.„, S. 46, Anm. 188, der einige Bcstattungsrichtung 
korrigiert. '° Es sci bemerkt, daD Grăber mit W - O odcr O- W Hich
tung sowohl in Ha C-zeltliche Fundcn in Ungarn (Doboz
Gy. Gazdapusztai, EvKSzeged, 1964-1965, S. 59 ff.; Fiizc
sabony-1\1. Parducz, ActaArchHung, 25, 1973, S. 54) als 
auch innerhalb der Nekropolen vom Typ Szentes-Vekcr
zug-Chotin oder in Donja Dolina, Brczjc, Szcntltirincz u.s.w. 
Vorkommen; in den Ietztgennanntcn bilden sic sogar dic 
l\lchrheit. Siehe insbcsondere M. Parducz, ActaArchHung, 
13, 1965, S. 293 ff.; E. Jerem, ActaArchHung, 20, 1968, S. 
174 ff. Fiir Chotin, vgl. A. Stoia, Dacia, 19, 1975, S. 91 ff. 

41 Sichc V. Vasiliev, Sci/ii..„ S. 49. 
42 Diese Fcststellung bestătigt sich am bcstcn im Ozd 

(V. Vasiltev, A. Zrinyi, a.a.O„ S. 90 f.): dort zăhlen Gr. 4, 
9, 13, in deren Gruben man Asche- und Kohlespuren sowie 
Ockerfarbenstoff ermittelt, hat, zu dcn beigabenreichsten. 

43 V. Vasiliev, a.a.O„ S. 50 f. mit Literatur. 
44 Ders. File de Istorie, 4, 1976, S. 97, Anm. 29 und Sciţii.„, 

s. 52. 
45 D. Bcrciu, E. Comşa, a.a.O„ S. 417 ff. Hiigel 4, 17, 

28, 31, 53. Unter den Beigabcn des Hiigels 28, der cin 0-W 
gerichtetes Skelett enthielt, befanden sich Ticrknochcn und 
eln Lockeu ( '/) - Ring mit konischem Endc, idenlisch mit 
dcm Exemplar aus Gr. 3 von Budeşti - Flnaţc. 

46 D. Nicolăescu-Plopşor und W. Wolski, Elemente 
de demografie şi ritual funerar la populaţiile vechi din Romdnia, 
Bukarest, 1975, S. 31 ff.; dics„ Buridava, 1, 1972, S. 193 ff. 
Die Flcischbcigabc, bzw. Tierknochcn wurden auch unter 
den eingeăscherten l\lenschenknochen im Hiigel 19 von Feri
gile crmittelt. Dieses Hiigelgrab wurde neurdings von A. 
Vulpe (Dacia, 21. 1977, S. 84) um die Mittc des 7.Jh. datiert. 

47 D. Nicolăescu-Plopşor, W. Wolski, a.a.O„ S. 44 (Vogel
Wild- Rind und Pferdeknochen). Vgl. auch die von N, 
Miriţoiu durchgcfiihrtc Auslegung der gebrannten Knochcn 
aus den kiirzlich vertiffentlichten Grăbern von Cepari und 
Tigveni: E. Popescu und A. Vulpe, Dacia, 26, 1982, S. 114 ff. 

48 N. Haas, C. Maximilian und D. Nicolăescu-Plopşor, 
Materiale, 4, 1957, S. 313 ff„ Gr. 1, 3, wobei Katzen- und 
Reehknochen festgestellt wurden. 

49 D. Nicolăescu-Plopşor, W. Wolski, Buridava, 1, 1968, 
s. 258. 

50 Siehe vor aliem E. l\loscalu, Thraco-Dacica, 2, 1981, 
s. 27. 

n J. Lazăr, ArchErt, 82, 1955, 2, S. 208; I. Lengyel, 
ArchErt, 86, 1959, 2, S. 159 ff. E. Patek, ActaArchHung, 
13, 1961, S. 69; Dies„ in Symposium zu Problemen der jiln
geren llallstatlzeil in Milleleiuopa-1970, Bratislava, 1974, 
s. 337. 

52 V. Vasiliev, A. Zrlnyi, a.a.O., S. 108 f.; V. Vasiliev, 
Sci/ii.„, S. 54 ff. 
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Die Tonware aus den beiden Nekropolen gehort der Form, Maehart und Verzierung nach 
dem ublichen Repertoire der spăthallstattzeitlichen l<~riedhOfe Ti·anssilvaniens an. Alle Gefă13c 
waren aus einer schwach gebrannten, mit Sand und Korn gemagNţen, groben Paste handge
macht. Die GefăBe sind auBen schwarz - manchmal mit geglăttetem Dberzug - (Gr.3,6 von Bu
deşti-Fînaţe), schwarzbraun, rotbraun oder ziegelrot (die groBe Mehrheit). In gro.Ben Linien lăBt 
sich die Keramik wie folgt gruppieren: a) groBere oder kleinere bauchige Gefă.13e, mit oder ohnc 
Buckel; b) Tassen mit uberrandstăndigem Henkel; c) cine Schussel mit eingezogenem Rand unu 
Knubben; d) cin TopfgefăB. 

Bemerkenswert ist, daB bei Budeşti-Fînaţe, wo Schusseln praktisch fehlen, ziemlich viel 
Tonware vorhanden war, wăhrend diese bei l\Iărişelu sdtener ist, was zu dem Reiehtum der hier 
gefundenen l\Ietallbeigaben im 'Viderspruch steht. Weiter kann schon jetzt gesagt weiden, dafl 
zwischen der Keramik aus Bude~ti-Fînaţe und der aus Mărişelu deutliche Unterschiede bestehell. 
Die Keramik aus Mărişelu scheint offenbar junger zu sein als die aus Budeşti-Fînaţe 03

1 und zwar 
infolge einer gewissen Verkleinerung der groflen bauchigen Gt:>fă13e, des fast volligen Fehlens VOII 

Kanneluren, des abgesetzten Halses an den groBen bauchigen Gefă.13en und der weniger imrg
făltigen Ausflihrung (ohne Uberzug, grobere Paste, f:chwaches Brennen usw). Die Metallbeigabcll 
und manche Einzelheitcn des Bestattungsritus und der Grabsitten lassen darauf schlieBen, daH 
der Friedhof von Bude~ti-Fînaţe ălter ist als der von l\Iărişelu und man <>ine Entwicklung der 
spithallstattzeitlichen Keramik in Siebenburgen von den Fmmen bei Budeşti-Fînaţe zu denen 
von l\Iărişelu feststellen kann. 

Die bauchigen Gefă.13e am; Budeşti-Fînaţe sind gro.13, haben abgesetzten Hafa und aufgesetzte 
priRmatische Knubben sowie vertikale oder girlandenfo1mige Kanneluren. Innen sind sie rotlich 
orler rotlich-grau, auHen schwarzbraun oder schwarz mit braunen Flecken, mit Spuren von Metall
gfanz, was ebenfalls auf eine sicllere Fortsetzung der fllihhallstattzeitlichen 'l'onware hinwei:-;t. 

Das aufschluflrcichstc Gl'făB dieser A1t stammt aus Gr6 von Budcşti-lnnaţe (Abb. 5/1); 
cs gchort dcr Typologie von Crişan nach 54 zum '.l'yp I cler fliihdakischen Keramik; Profil urnl 
Ziermot.ivl' lassen sieh mit denen ăhnlicher Gt>fă.13e aus C'i11ău or., Bratei 56, Krăgulevo 07 vergleiehen, 
die in die zweite Hălfte des 7.Jh.v.u.Z. datiert wurden. Zu diesem Schlu13 flihren auch die Kannelu
l'l'll am Hals des Gefă13es, die nm auf solclwn aus dt>n friihesten spăthallstattzeitlichen Nekropolcn 
odcr Grabcm in Transsilvanien (Cipău 58, Tîrgu-Mureş 59 und Cristeşti II 60) erscheinen, wie auc'.i 
clic Kanneluren auf der Schulter des Gefă.13es, dic auch auf der Keramik vom Typ Basarabi zu 
findPn sind 01• Ebenso alt muf3 auch das Gefăfl aus Budeşti-Fînaţe (Abb. 3/1) sein, dessen Profil, 
Verzierungen und l\Iadrn1t offenbar dt>n Gefă.13en der Ha C-Phase nahestehen 62• Das Gefă13 am; 
Gr8 ist durch Profil urnl gt>rilltl'I~ Rand (cine Ye1ziPrnng, die gewohnlich bei Sclrli8seln aus Ha-C 
anftritt), offen8ichtlieh mit <knen aus I•'erigilc 63 odl•r Ravna 64 ve1wandt. 

Auch das Gefă13 aus Gr5 von Budeşti-Fînaţe (Abb. 4/2) hat infolge seiner Abmessungen, 
des Profils und der abwC'chselnden Anordnung der Knubben nur in den ăltesten Grabfunden Tran
ssilvaniens Analogien 65, das hauchigc lăngliche Gefă13 aus Gr5 von Mărişelu (Abb. 10/1) dagegen 
in den zeitgleiehen Nekropolen surllich der Karpaten 66, die allgemein Ende des 7. und Anfang 

•a lliesc Fesllrgungrn besliltigrn im grofJrn ganun das 
Lypologischc Schrma I. li. Crişans (Ceramica doco-gelică, 

Dukarest, 1969, S. :-11 ff), wohd dir groJ:kn bauchigrn CidiifJl' 
Yon Budcşti-Fina\l' dem Typpus 1-11, wiihrrnd die Yon 
:\lărişclu dl'm T~·pns li-- III zuzuschrrilwn sind. 

M Hbda, S. :-11 ff. 
sa Ebda, Tar. 1/1,3-4. Wir stimm!'n mil Crişans l\kinung 

und Datierung vollkommen iiberein. Es sei nur noch b!'m!'rkl, 
daO u.E. bei Cipău bloD zwci Grăhrrf!'lder f!'stgeslcllt wor
d!'n sind: cine dcr Nouakultur und dic :rnd<'rc hallstattzeil
lich (7.-6. Jh.). 

06 Das GcfaD bdindet sieh im Mus. l\lediaş und stamml 
von der Fundstcllc „Zăvoi". Fiir zusii.tzlichc Information 
sine! wir M. Blăjan zum Dank verplichtct. 

07 G. Tonceva, Studia Thracica, 5, 1980, S. 102 ff., Tar. 
42/3. 

5s I. H. Crişan, a.a.O., Taf. 2/1,4. 
•• I. Kovâcs, DolgCiuj, 6, 1915, S. 260 r, Abb. 28/2; 

l.H. Crişan, a.a.O., Tar. 2/4. 
80 Unpublizicrt<'r Fundstoff im Mus. Tirgu '.\Iur<'ş (das 

crwălrntc GcfiiD slammt aus Gr. 1). 
81 Ein hnseren Gefălkn schr iihnlichcs Sliick ist dasjc

nigc \"Oll 'f!'iuş, das gesoncll'rt von dcn iibrigcn Griibern 
gefunden wurdc. K. 1-Ioreclt bcrichlet, daD dicscs G!'fiill 
am bcslen dic Ziigc d!'s ballsliillischcn \'orbild<'s aurweist 

und dann mit horizontalcn Kannelurcn in der Zone wo Un
tcrll'il und Hals sich zusammcnfiigen verzicrt ist (Material!', 
1,1953, S. 804, Abb. 12/11). Fiir Analogicn innerhalb dcr 
Hasarabikultur ygJ. A. Vulpi', Dacia, N.S., 9, 1965, S. 114; 
:\I. Gumă, llanatica, 5, 1979, S. 115 ff., Tar. 11/1-2; ders. 
SCIVA, :12, 1981, 1, S. 43, Abb. 9/3, 10/2. 

82 E. Pătl'k, Die Urne11(elderk11lt11r in Transdanubien, 
Budapest, 1968, Taf. 105 (Doroz); K. Horedt, Probleme de 
l\luz!'ografil', 1960, S. 7, Abb. 3/3; V. Hoffiller, Corpus Vaso
rum A11liq11orum, Yougoslavil', 2, Bclgrade, 1938, Taf. 2/60 
\'ICc/5; Taf. 3/61 VICc/1-2 u.s.w. 

63 A. Vulpe,.\' ecro polu hallslalliană de la Ferigile, Bukares l, 
1967, (weitcr: Ferigile), Taf. 11/2, 5; d!'rs., Dacia, 21, 

1977, Abb 5/11, 14 : 6B/8, 14 u .a. 
H M. l\lircev, IzvcstijaSofia, 25, 1962, S. 115, Taf. 

26/1; E. Moscalu, Ceramica /racoge/ică, Bukarcst, 1983, 
Taf. 3/1. 

85 Zum Bl'ispiel in Cipău und Tirgn Mureş (l.H. Crişan, 
Cuamica daco-getică Tar. 1/2, 2/6). lllaj (\'. \'asilicv, Acla'.\IN, 
!l, 1972, Taf. 8/:1). Oradea (I.li. Crişan, a.a.O., Taf. 7/5) 
unei Crisleşli li (siehe :\11111. 60). 

66 .\. Vulpl', Ferigile. Tar. 11/2, 7, 8; l\l. :\lircn, Iz
nslija\'arna, 1. 1965, pi. 1;:1, :1/9, 5/18. Fiir die Zeitslellnng 
Yon Dobrina ygJ. B. Iliinsl'I, PZ, 4\l, 1974 .. 2. S. 195 und 
.\. \'ulpe, Dacia 21, HJ77, S. 90f. 

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



2:1 DIE JONGERE HALLSTA1TZE'IT IN NORDOSTSIEBENHORGEN 69 

<les 6.Jh. v.u.Z. datiert wcrden. Fi.ir das grof3e bauchigc Gefăf3 aus Gr3 von Mă.ri~elu (Abb. 8/4) 
fimlen :-;id1 cbenfalls gute Parallelen in elen EntdC'ckungen von Tîrgu Mureş 67 , Teiuş 68 und auch 
im Si.iden der Karpaten, bei Ferigile 69 und Bistriţa (Jud. Vîlcea) w. 

Wie schon friiher bemerkt 71 , erscheint das bauchige Gefăf3 hăufig in transsilvanischeu 
Grăbem und wird als allgemeinc hallstattzeitliche Foun betrachtet, die weit verbreitct ist, auch 
in den nordpontischen Gebieten, wo dic skythische Kultur zum Ausdrnck kami2• Eine solche 
Betrachtungsweise vermindert aber offenbar die 'Vithtigkeit einer Untersuchung der 'l'onwarc 
und entzieht uns ăuilerst wichtige Datcn fi.ir dic zcitlichc, aber auch die ethnisch historische Ein
gliederung der spăthallstattzeitlichen Grăber TranssilvaniPns. An <'inigen Beispielen sei clic Not
wendigkeit eines genauen Vergleichs dPr „RkythiRch<'ll" KC'rarnik in elen bC'iden in Hcde RtelwndN1 
HC'reichen veranschaulieht. 

Dcr erste Eindmck, den cine mogliclu;t objeciivc Untersuelmng der Tonwarc aus den n01d
pontischen Skythenfriedhofen ~rgibt, besagt, daf3 clas bauchigc Gefă13 sehr selten, und zwar nm 
in elen ăltesten Grăbl'ln er:,;dwint 73 und von den kompctentestcn rnwjetischen Fonchern als einc 
t'bernahme der Skythcn aus den einheimisehen v01 skythischen Kulturen (vor allen CernokR) 
betraehtet wird, in denen ein ethnisch-thrakischer Einflu13 oder sogar Untergrnnd gespii1t wurde 74• 

Auf3erdem lassen sich diese wenigen bauchigen Gefă13e nur als entfernte Analogien fi.ir die ăhnli
chen Gefă13e aus Siebenbi.irgen oder aus den thrakischen NekropolE>n anfi.ihren, von denen ihr 
Profil und ihre Verzierungen (es fehlt die Kanneliernng, Knubben sind sehr selten und ganz anc1en; 
angesetzt u.a.m.) sehr verschieden sind. Das sind wohl hinreichende Argunwnte dafiir, uaU die 
lmuehigen Gefă13e aus den transsilvanischen Grăbern imgel"amt lokale E1zeugnh;f':e, sind dit> nicht:,; 
mit der t>igentlichen skythischen Keramik zu tun haben. Zahlreiche Analogien gibt es in lien trans
Hilva11ischen, den thrakischen oder thrako-illyrischen Nekropolen im Si.idosten Oltenien 75, selte
ner in dPn nordpontischen skythiHehen Grăbern 76, so da13 jeder Versuch einer ethnisch-kuHmellen 
/';uonlmmg nur ki.instlich und rein subjcktiv sein kann. Dasselbe folgt auch auf der Unterrnehung 
llt-s kleinen bauchigen Gefăiles aus Gr6 (Abb. 11/9) von Mărişelu, das ausgezeichnete Pnrallekn 
auf PinPm weiten Raum - vom Norden des Kaukasus bis in die Slowakei - hat 77• 

Im Gr5 von Budeşti-Finaţe fand sich cin Topfgefă13 (Abb. 4/3) mit zwei doppelt durehloch
il'll Knubhen. Der Gefă13typ ist aus zeiigleichen transsilvanischen Friedhtifen bekannt, die Durch
lochungen erscheinen aber seltener 78• Die bei Ciumbrud gefundene Tasse mit zwei Lochern unicr 
dem Rand brachte Ferenczi mit den Holzgefă13en cler Nomadenstămme - in unserem Fall der 
Skyihen - in Verbindung, die zum Aufhăngen. perforiert waren. Dabei wurde auf die hăufig in 
den nordpontischen Skythen-Friedhtifen geborgene durchlticherte Tonware 79 und das Fehelen 
solcher Funde in den benachbarten thrakischen Gebicten hingewiesen. Dera1tige Durchlochungen 
f;ind jedoch auf rumănischem Gebiet - allerdings seltener - in Hpăthallstattzeitlichen Funden 

67 I.I I. Crişan, 11.u.O„ Taf. 2/2. 
68 K. I Ioredt, .\latcriak, 1, 195:1, S. 802. Gr. 7, Abb. 

12/14; I.I-{. Crişan, 11.11.0„ Taf, 4/4 (das Gl'fălJ schrint andcrs 
profilicrt zu sl'in als sich aur clrm Yon K. 1-Iorcdl publizier
kn Photo frsll'lkn lăDt). 

89 A. \'ulpc, Ferigile, Taf. 11/2, 5, 10. 
;o (;h. Pclrc und ,\. \'ulpl', PZ, 58, 1!J8:J. t, S. 127 ff„ 

Ahb. 4/14-15. 
n \'. Pân·an, Getica, Uukarcst, 1926, S. 236; I.li. Crişan, 

a.a.O„ S. 50; Şt. Fcrrnczi, Acta,IN, 4, 1967. S. 2:J. 
;e \'. \'asilirv (Scifii„„ S. 61) schliigt cinr andcrc, auf 

ckr \' crzierungsart llasicrrndr typologischc Einglieclrrung 
diesc·r (;diiDr vor. 

; 3 \'. .\. llinskaja, SJ.:i[i d11cpro11skogo [esostepnogo levo
bcrcziia. Kiev, 1968 (fortan: SJ.:i[i), Tar. 57/1-:I „Ccrnoless 
Kcramik"; dies„ SA!\loskva, :J. 197:!, S.3 ff„ Abb.1/11 (Zu
rovka, Iliigl'I 447), 1/42 (ebd. lliigl'l 407), 2/1, 9 (cbd. Hiigcl 
4:12 : „charaklerislischcs \'illanovagrfiiD"), 2/9, (cbd. I-liigl'I 
406: ., \'illanoYagcfiill, das Bczichnngl•n zur Ccrnolrskullur 
aufwl'isl"); dies„ l?a1111es/.:i[skie kurga1111 basseina r. Tiasmin, 
Kil'V, 1!175 (wcitcr: Hun11cski[skie), Taf. 10/1 ; 12/3; 18. Vgl. 
aul'11 c;.T. Kovpanenko, im I'roblemy skifskoi ar/1eologii, 
:'.\loskYa, 1971, s. 115 rr„ Abb. 2/4 u.s.w. 

7
' A. T. :'.\IcliukoYa, Ski(ia i [rakiiski mir, !\loskva, 1979, 

S. 250; das \'orkommen dcr schwarlzpolicrtrn Kcramik in 
der Crmokssk111l11r \\'irrl \'Oll cll'r .\n1orin c•inrm thrnkisrhrn 
Einflulk zugl'schriehcn. 

;;; V. l'arvan, a.a.O„ S. 198 f.; l. Ncstor, 23 BcrRGK, 

19:J:l, S. 114 CC.; dcrs., în Isloriu poporului romd11, Bukarcst 
1972, S. 39; D. Popescu, SCI\', 18, 1967, 2, S. 3:15; I.I!. Cri
~an, a.a.O„ S. :l7: !\!. Pârducz, Zusamnll'nfassung drr Dok
lordisserlation, S.G f. \' gl. zum lkispiel dic GC'fiiDc von Blaj 
(V. \'asilicv, ActaMN, 9, 1972, S. 69 ff„ Tar. 7/1; 8/4; 
11/2), Cipă11 (N. Vlassa, a.a.O„ S. 28, Allb. 8/\'IT, 1), Ci11m
bru<l (St. Fcrenczi, Actal\IN, 2, 1965, Abb. 11/5). Vgl. auch 
[). Bcrciu, E. Comşa, a.a.O„ S. 318, Gr. 22, Abb. 50 (Balta 
l'er<lr), S. 450, Gr. 53, Abb. 174/2 (Gogoş11): Flrischbcigabc. 

a Zum Bcispiel în Popovka, Iliigel 3 (G. Jh) odcr Gcrasi
movka (\'.A. llinskaja, Skifi, Tar. 51/4: 46/2). 

; 7 Idrnlischc GcfiiDc wurckn in Cristeşli II, 7. Jh. (skhc 
obrn Am11. GO) und Băi/a, Endc des 6.Jh. und 5.Jh. (V. 
\'asiliev, Marisia, 6, 1976, Taf. 26/G) zutagc gcfiirckrt. Ăhn
Iichc odcr sogar idcntischc Exemplare sind aus Stoicani (M. 
Prtrcscu-Dimbovita, a.a.O„ Tar. 9/6c, 8.- 7 Jh.), leşe/ni/a 
(i\l. Nica, a.a.O„ S. 17 ff„ Abb. 8/6, 6 Jh.) und im NO-en des 
l{aukasus, în der Kobankullur (V.O. \'inogradov und S.L. 
Dudarev, SAJ\foskva, 1, 1979, S. 170 ff„ Abb. 2/6,9) sowic 
in cler Slowakci, in Velka l\lana (U. Bcnadik, ArchHozhl, 5, 
1953, Abb. :rn5 bckannt; zur Dalierung siehc J. Paulik, 
Zbornik Slovcnskeho Narodncho l\luzca, 69, 1975, Ilistoria, 
15, S. 19 ff) und Ungarn, in Als6tclrkes (P. Palay, Folia.\rch, 
t:J, 1961, S. 27 ff„ Taf. 9/1 ). 

;s ~t. Frrcnczi, a.a.O„ S. 99, Gr. 9, Ahb. 14/2 und ders„ 
Acla\IN, 4, 1967, S. 2~ rr. 

79 
\'. A. llinskaja, Ski[i, Tar. 11/15; 59/4, 10- 11; 

B.N. Grakov, Die Skythen, Berlin, 1980, S. 124, Abb. 38 
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belegt, die Endc des 7. uud iu tlie ernte Hălftc dcH 6.Jh. v.u.Z. dati<•rt wuulen 80, alrn zur Zeit 
der Belegung des Frictlhofes von C'iumbrnd. 

Die Schi.issel (Abb. 2/D) aus dcm G1ăberfrltl vou Buue:;;ti-Fînaţe geho1t iufolge ilner charak
teristischen Merkmale (schrăge Kanneluren und \Yarzcn auf dl'r Sdmlter) zu eincr in den si.idosteu
ropăischen hallstattzeitlichen Funden gcwohnli<:hen, unter dcn nordpontiscben skythiEchen Ent
deckungen 81 aber unbekannten Variante, konntc alrn <•bcnfalls in dic Liste tluakiEcher Lokalpro
dukte aufgenommcn wcrden. 

Die Tassen mit i.iberstăndigC'rn Henkel (Abb. 2/2; 4/1) am; Budeşti-Fînaţc gliedern sieh ebenso 
wie die aus den „skythischen" Friedhofen 'l'ranssilvanie11s in tlie beiden, von I.H. Crişan besch
riebenen Tasscnrl'ihen 82 ein und unterscheiden sich gleichzcitig deutlich von den wenigen, gro.13en
teils aus den lokalen vorskythisehcn Kulturen i.ibernommencn TaE':-en aus dcn nordpontischen 
Skythen-Nekropolen 83• Die Tassen von Butlcşti-Fînaţc (Abb. 3/2; 5/2; 60/1, D/1) gleichen in 
Form und Grollc den aus dcn ăltesten spătballstattzeitlichen Grăbern Transsilvaniens stammenden 84 

dcnen aus A.rtand s;; und Ferigile 86 sowic auch dcn Tassen aus Ha-C\ dic in hestimmt 
vorskythiscben Siculungen und G1ăben1 87 geborgen wmden. 

trbell'aschend, abn 11icht cinzigartig scheint bei l\Iărişelu aueh das Fehlen der Tassen und 
Schi.is1.;eln, das Bedenkpn im Zusannnenhang mit dcr stănuigl'n Beigabe der „Triade" (bauchiges 
Gefă.13, Schi.il'.lsel, Tasse) in drn „Skythen"-Grăbeu1 Trnnssilvanicns aufwiift. 

Ein Vergleieh tln Tonware aus den transsilvanischen und den nordi:;ontisch-!'k~·tbischen 
Nekropolen fi.ih1t zu dcr Festcstellung, da.13 sie sicb in den beiden Gebicten in venchicdenen For
men und fi.ir unterschietlliehc Bcdi.i1fnişsc cntwickelt hat. Bei dPr tramsilvanischrn Keramik sind 
althergebraehte Zi.igc dPr vorausgehenden Zeitalter offenbar 88• Inwieweit uiern Tatrnchc fi.ir die 
Datierung und die Ennittlung der etbnischen Zugehorigkeit der in TrnnssilYanien Bcstatteten 
Aufschlntl gebeu kann, soll abschlie.13end i.iberlegt W<'I den. 

Akinakai. ln den beiden GrăbeJfeldern wmden iui-ge~:;rnt fi.iuf Exnnpla1e gduudrn, einer 
in Gr. 6 von Budc~ti-Fînaţe (Abh. 5/6) mul vier bei l\ffLrişeln (Abb. 9/6; 11/l; 12 A/2; 13/1). 

80 Şop/criu: (i. ;\larilll'SCll und ~l. Dănilă, Fii<' de Istorie, 
4, 1076, S. 3:J, Tar. 10/5 (sichc auch wl'ill'r un ten). Simrriu: 
l\f. Roska, DolgCluj, 4, Hll:l, S. 23:l, Abb. I: I.I I. Crişan, 
a.a.O., S. 59, Taf. 12/2; \'. \'nsilicY. Sci/ii, S. 7 ff. dcr clas 
Gcfafl dcr Seric nordpontisclwn Ex!'mplarc, die clic skylhi
schcn Kcss(•l mil Slandruo i111111i lien'll zusl'11reibt, wăhrend 
V. Pârvan (Getica, S. 2:14) cs als ein Nachnnmungsversueh 
italischcr l\lctallgdălk belrachtel. l 'nscrcr l\lcinung nach 
stcht Pârvan dcr ·wahrhcit niih(·r, da lihnlichc Fullschakn 
im illyrischcn Hamu einc gewiihnlichc Form vatrctcn, ins
hl'sondcrc im 7.-6. Jh. (:\I. Garasanin, Les ciui/isations pri:
hisloriques de 1Hacedonie, Stip, 1971, Catalog 265), Zcilspannc 
in dcr auch clic Grabrundc von Simeria zu dalicrcn sind. 
Tirg11 Mureş : I.I I. Crişan, a.a.O., S. 59, Tar. 12/4. Uioarn: 
ders., Dacia, N.S., 9, 1965, Abb. 1/7. Cristcşti: unpublizicrt 
(siehe obcn Anm. 60). Fe1igi/e: A. \'ulp(', Ferigile, S. 38, 
Tar. 1/11; 6/19-21-23. 

81 V. \'asilicv, Sci/ii, S. 65 ff. 
u I.II. Crişan, a.a.O., S. 44 rr., Abb. 5 unei Tar. 8; \'. 

\'asiliev, Sci/ii, S. 68 ff. wo alic Funde aus Sicbenbiirgen 
vcrzelchnct sind. 

83 V. A. llinskaja, Skifi, Tar. 56/8 (dcr Ccrnoksskullur 
zugetcilt); N.A. Anfimov, SAi\loskva, 11, 1949, S. 241. Abb. 
6/1- 3 (Cst Labinskaja); U.l\I. Grakov, a.a.O., Tar. :l4. 

Eine Bemcrkung iiber dic Tasscn mit cincm klcincn Uuckel 
am Henkcl: solchc Tasscn wurdcn bei Cipău, Tirgu l\lurcş 
und Ciumbrud, also in Grăberfcldrrn gcborgen, dic Endc 
des 7. Jh. und in dic crstc llălfte des 6 . .Jh. dalirrt sind. 
Hinsichtlich dicscr Tasscn bcskht clic Annahmc, dalJ sic 
von dcn ungcfăhr iihnlichcn Tasscn aus den nordponlischl'll 
herslammcn. Eine solchc I-Iypothcsc schicn auch durch dic 
spăte Dalicrung (6.-5. Jh.v.u.Z.) ăhnlichcr Tasscn aus Feri
gile und Birscşti gcrcchtfertigt. Dic lliiherdaticrung dcr 
Nekropole von Ferigile um ca. 100 Jahrc unei dic Einglicdc
rung der Grăbcr mit Buckdhcnkcltassl'll (T115,20,73,ti9,93) indic 
ălleste Phase erhiiht folgerungswcise auch dic dicscr Tasscn. 
Obrigens tauchle dnc Tasse mit dnem solchen llcnkclbuckrl 
auch bei Dobrina auf, also in cincm Fricdhof, dcr cbcnfalls 
vom Begginn dcr zwcilcn I lilHlc des 7.Jh. an daticrt. Es 
sind daher Zwcifel bcrcchligt, ob clas Auflrl'lcn dicscs (;crnO
typs in Siidostcuropa auf iisllicl1c EinfHissc rnriickzufiihn n 
ist: diese haltcn sich l\Iilll' des 7. Jh. gl'ltrnd mach('ll mlissen, 

also zu l'in1·r Zcll als sokh1• TaSS('ll in den altskythischcn 
Fricdhiifcn fast noch gar nichl vorkamcn. 

Dil•scr Tasscn typ ist l' bcnso wie die bishcr bcschricbcnen 
l'inc lokak Schiiprung unei crhiirtd di(• bei dcr Untcrsuchung 
ckr iibrigl'll Gdiilltypen rormulierlcn Schlullfolgerungcn, 
niimlich daD si(·h clic Tonwarc aus dcn transsilvanischcn 
Nckropokn „cku llit'h von dl'f Kcramik dcr ci gen Llichcn 
Skppcnskylhl'll unlcrschcidcl",wic l\kliukova sich ausdriick
k, oder Pârvan unei Ncstor zufolge - absolut t/1rakisc/1 
ist. Bcmcrkcnswert ist auch dic Talsachl', dafl bcrcils in dcn 
iilkslcn Grăbcrn (man kiinnlc sogar sagcn, besondcrs in 
diescn) dic Keramik cinwandfrl'i lokakr l\lachart ist, also 
obwohl normalicrweisc geradc in elen archaischcn Grăbern 
Elemente aurtrctcn miiDtcn, dic fiir clic Ncuankiimmlignc 
spczifisch warcn unei clic sic im Laufc ihrcr nrmeintlichen 
„Thrakisierung" dami vl·rlorcn hătten. In keinem Friedhor 
ist ab('r einc solche Entwicklung festzustcllcn; im Gcgenteil 
wiiren gcwissc Âhnlichkdtcn mit dcr cigentlich skythischen 
Tonwarc chrr in dcr zwcilcn 1-Hilflc des 6.Jh. zu bemerkcn, 
als cine allgcmeinc v~rl'inheitlichung des gcmcinsamen hall
s tattzci tlichen Fonds. 

84 Einc dcr Tasscn aus Gr. 1 schr iihnlichcs Exemplar 
kann aus Ilratci-"'Zăvoi" angdiihrt werdrn und ist im 7.Jh. 
zu dalicrcn (l\lus. l\lcdiaş- sichc obcn Anm. 56); wcilcrc Stiickc 
slammen aus Cristcşti (l.H. Crişan, AclaMN, 2, 1965, Abb. 
12/13) und Cipău (N. \'lassa, a.u.O., Abb. 5{7). Fiir iibrigc 
Schalcnformcn sichc I.I I. Crişan, Ceramica daco-getică, S. 43, 
Taf. 8/5, 8, 12, 18-20. 

ss 1\1. P{1rducz, ActaArchllung, 17, 1!!65, Tar. 16/3-4. 
86 A. \'ulpc, Ferigile, Tar. 6/1-6. Wir bezichrn uns ins

bcsonderc auf das Stiick (Tar. 6/:l), das im Hugel 72, cincr 
dcr iilteslcn, um dic l\lille des 7.Jh. datiertl'n Grăbcr von 
Ferigile (vgl. Dacia, 21, 1977, S. 88, Abb. 5) vorkam und 
das gute Paralcllcn in Budcşti-Finaţc, Gr. 3 und 5. findet. 

87 Idcntischc odcr schr ăhnliche Schalcn sind von Şeica 
l\lică geml'ldct (K. llorcdt, SCI\', 15, 1964, 2, S. 193, Abb. 63). 

"" In dcn bicbcn s\"Slemalisch crforschtcn Griibcrn bei 
UJaj ist kcine Tassc gcfundcn wordcn (\'. \'asiliev, Actal\IN, 
!J. 1!172, S. 82 rr.) drnnorh wnnlen cbcndort derarlige GefăDe 
zuf ii Iii!-( gdiol'f.(t·n (I.I I. Cri~an, 11.a.o., S. 254, Nr. :n n, Tur, 
8/21; \". Yasilil'\', a.a.O., Tar. 10/3). 

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



25 DIE JONGERE HALLSTATTZEJIT JN NOHDOSTS11'HENB0RGEN 71 

Die Lage in situ, in der sie bei Budeşti-Finaţe und l\fărişelu (Gr4,7), cbcnso wie aueh bei 
Ciumbrutl, Băiţa untl Teiuş 89 gefunden wurdcn, gibt Aufachlufl dailiber, dafl der Akinakesdolch 
sowohl an tler rechten wie auch - vielleicht sugar vorwiegpnd - an tler linken Hiifte gctragen 
wurde, wic die meisten angctroffenen Fălle vermuten lassen, ohnc <lafl PH <lafi.ir eine bestimmte 
Regel gab, wie :-;ic ei wa tlen Darstellungen auf dcn l\Ienhir-Statucn au:-; cler Dobrndscha 90 und 
uordlich des Schwarzen l\IecreH 91 oder elen ReliefH bei Pc1 HCJJOliR 92 nach zu gPlten :-;chien, wo cler 
Dolch immer an der rechten Hiifte crschPint. 

Alle Dolche sind ebcmo wie der von Posmu~ (Abb. 13/6) 93 der allgcml'ÎllPll Fonu uml Gro13e 
nach ahnlich. Dcr Dolch aus Budei'iti-Fînaţe, in schlechtem ZuRtand, bestarnl am Eil'en, aufler 
der hronzeiibergossenen Griffstange. Dieselbe Ei~·cn- uncl Bronzekombination wcist aueh du· Dolch 
aus Gr4 von l\Iărişelu (Abb. 9/6) auf, nur wunle hiPr 8owohl die Griffstangc ah; aud1 das Heft 
mit Bronzc iihergoHRen ; clas durch Bi cithămmern der Klinge erzielte eiRernc Heft ist mit cinem 
Bronzeiilwrzug versehcn, cler <lie endgiiltigc Heftfoun hilcll•t. Allc Dokh<· warpn aus l'Înem Stiick 
warmgcstlnniedct, daR ::;chmetterlingsformige Heft 94 durch UrnbiPgen, Hămme1n oder \YarmRch
W<.'ilk•n Nzil'lt und die GriffRtange mit einem Zapfen im Griff lwfl'Rtigt. Bemerkemwe1 t wăren 
noeh diP domfonnigen Vorsprilng<' am Ohenand de::; Heftcs b<'i ckn Dolchen am; Gr4,6 von Mări-
1-!"lu llllll sehr wah1seheinli<'h auch an dem von BudeŞti-Fînaţc, ferner die mal"siwn Klingl'n mit 
paralkl odl•r dreieekig endenden Scbneidcn der Dolche, die Lăngl"rilkn auf dcr SclmC>idc oder den 
Griffen von manchen und clie gesehickte, dekorative Art dl'l' Refestigung deR G1 iffrs h<'i dem an 
cler Oherflăche des FriedhofcR gefunde1wn Dokh (Abb. 13/1). 

\Vie die HeRelueibung zeigt, habcn tlie Dolchc viele Elemente gemein, was wuhl a11gcsiehti'l 
<ier ~achbarschaft der beiden Funcbtellen kein Zufall sein dihft<>. Benwi·kemw<'J t il't auch die 
bis ins Einzelne gehende Ăhnliehkeit zwisehen den Dolchen am Gr4,6 von l\Tit1·i~elu (Abb. 9/6 
und 11/1) und dem aus Posmuş (Abb. 13/6) 95, ca. 10 km von Mitrişelu entfrmt. Fcmer sei bcmerkt, 
daB cler Dolch aus Po.smuş dcm aus Aiud „Parc" 96 identisch ist und auch viel mit dem aus Fir
minil'! 97 gemein hat. Man konnte daher annehmen, da.13 die Dolclw aus Posmul'!, l\lări~<.'lu, Aiud
" Pare" und vielleicht. auch aus Finnini~ aus ein und derselben W erkRtatt, vielleieht von clemRclben 
l\[eist<•r stammen und als l\fuster oder gar Prototyp dafiir das Stiiek aus PoRmuş gedient hat. 
Jr,u dil•.-;er „Posmuş-Variante" konnte man auch die Bronze-, Bronze-Eisen- und Eisendolche mit 
breiter oder drcieckig zugespitzter ma:<sinr Klinge und massivem sehnwtterlingsfounigem Heft, 
an der Oberseite gerade und gewohnlich mit dornformigem Yorsprung, reehnen. DN Griff ist 
mei st mit Lăngsrillen verziei t und endet în einer geraden Stangc, die hei elen bronzenen, ver
mutlich auch bei den eisernen Stiicken mit horizontal gcritzten Linien verzic1t war. Die Klinge 
dieser Dolche hatte eine l\fittelrippe mit zwei seitlichen Rillen 98• Beme1kenswe1t ist frmer, da.13 
sich aueh manche Dolche mit Antennellgriff 99, alle von arch!.lisehem 'l'yp, vollig in die beschrie
hen<.'11 Stiic ke eingliedern. 

Bekanntlich vcrbreitete sich der m sp1iillglich irani:sehc AkinalH•s-Dolch 100 in einem weiten 
Raum (im Nordkauka:sus, in Kasachstan, in U(']' Ukraine, im Norden des SC'hwa1zcn Mceres, bis 

~" Ciumbrud: Sl. Ftrc11czi. .\cla:'llN, 2, 1965, S. Ol. .\hb. 
:1;1. Gr. 2. Băi\a: \'. \'asilin" :'llarisia. Ci, 19iG. S. 54, Tar. 
15/2. Teiuş: \'. \'asilic\', .\. Badl'a, I. :'llan. Sargl'lia, 10. 
1973, S. 28, Abh. 2/2. 

oo \'011 Sibioara: \'. Canarachl'. SCI\', 4. l!l5:l. :J-4, S, 
709 u11d Slupi11a: .\.U. Al!'xandrcsl'U, SCI\', !l, 1958, 2, 
S. 291 ff. A bb. 2. 

91 A. I. :\kliuko\'a. ''00111zenie ski/ov, Lrningracl. 1964, 
T:tf. 5: E.\'. Cl'rnn1ko, în Ski/«ki mir, Kir\'. 1!l7i'i, S. 171, 
Abb. 1:1. 

0 ~ E.l-1. :\li1111s. Scyllriw1s 1111c/ Greeks, Cambridgl', HJl:i, S. 
H. Girshman. l'crsr. J>ro/oirw1 ic11s, JJ edes, .:\ c/1eme11idrs, 
Paris, 1963 .. S. 20i'i ... \hb. 255 u.s.w.; V.'. Ginkrs, IJas Scirtl'crt 
des Skyllre11 w1d Sarma/Ul i11 Siidrus/afl(/, Berlin. 1!l28, S. 
77 rr. 

oa ~t. J>ănilă .. \di\'ilall'a :'lluzrl'lor, 2, 1956. S. l!l. .\bb.1. 

04 H.B. lsmailov. in Ski/sko-sibirskoc k11//11rno-is/oriceskoc 
ecli11stvo, Krn!l'fo\·o 1980, S. 85, Ahb. 1 B. 

95 Sichc A111n. 9:1. 
0• I<. Ifcrcpry, ArchErt, 18, 1898, S. 269 mit Abh.; 

A. \'ulpr, Thraco-Dacica, 5, 1984, S. 40, Abb. 3/2. 

07 A.\'. :'IIalci, Dacia, 22, 1978, S. 107 ff., ALb. 3. 
08 AulJcr dcn obcncrwăhll ll'n [)olche11 kann man diescr 

\'ariantc folgcndc drci Exemplare ,·on ,\iud zutcilen: A. 
\'ulpc, a.a.O., Abb. Ci/1-3; allc tragcn drn dornrormigen 
\'orsprung aur d"r Ilcftplaltr. Dicscs I<cnnzcichen kommt 
auch dcm Dolch \'on I>cknii \'or (J.H. Crişan, Din aclivila
tca Muzeului raional Mediaş, :i, 1956, S. 53, Tar. 1/24. Auf 
dcr Abbildung ist clirscs J\Icrkmal nicht zu crschcn. Einc 
rxaktc Zcichnung wurdc mir frrnncllichcrwcisc vo11 A. Vulpe 
zur \'crfiigung geslclll). Das gkiche :'llcrkmal weiscn auch 
dic Akinakrs-Dolchc \'OI! Cipău (N. \'lassa, a.a.O„ Gr. 6/ 
1955, Abb. 8 VI/3) und Crisleşli (A. Zrfnyi, Stl\laLTg. !\Iureş, 
1, 1965, Taf. 11/1) auf. Es ist anzunchmcn, dalJ bei dcr Mehr
hcit dicscr Dokhc clic IIdtplattc derarlig gebildct war, der 
Ddail wurdc warschci111ich cntwcdcr nicht gcmcrkt odcr 
\'crschwand durch Korrosion. 

99 \'or aliem clic Dolchc vo11 Baloş (\'. \'asilicv, Acla:'llN, 
:i, 19GG, S. 411, Abb. :l/1), Cipău (N. \'lassa, a.a.O„ S. 22, 
Abb. 4/7), Fraia (dcrs., in Omagi11 lui Co11s/w1/i11 Daicovici11, 
1960, S. 551, :\bb. 1/9), <:risleş/i (A. Zrinyi, Sl:\!aLTg. !\Iureş, 
1, 1965, s. :rn, Tar. 11;1). 

ioo \Y. (;inLPrs, a.a.O., S. 79 ff.; A. I. Mrliukova, Vooru
zenije ski/01!, S. GO; N.L. (:lcno\'a, Proizlwzde11ic ira1111iaia 
islorija plr111c11 lagarskoi k11l/11ry, !lloskva, 1967, S. 14 ff. 
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nach 1\Iittela8icn mw.), und zwar gleichzeitig mit dem Auftritt der skythischen Krieger auf dem 
Schauplatz dcr Geschichte, far dic er auf3er als Wa.ffc auch cine magisch-rituellc Rolle in dcn 
Prozcssionen flir ihren Kriegsgott spielte 101 • \Vie schon scit langem bekannt, crschienen die Aki
naka,i-Dolche aullerhalb der nordpontisch-skythischen Verbreitungszone in grollrn Mengm auch 
im Karpatcnraum, vor allcm in Transsilvanien, wo bisher 36 Fundsti.icke aus 24 Ortschaften gefun
den wurden 102, und in cler Moldau, wo die Zahl etwa die glciche ist 103• 

Bcmcrkemnvert iHt folgendeR : wăhrend dic weitauR meisten Dolche aus cler l\Ioldau clurch 
Form, Gro13e, herzformiges Heft und andere Einzelheitcn 104 zahlreiche ParaUelen in den nordpon
tischen skythisdwn Funden haben, untcrscheidcn Hieh dic transsilvaniRchen Dolche, vor aliem 
die hier zur Posmuş-Variante gerechnetcn, deutlieh von dC'n cigC'ntlich skythischen, und zwar 
durch die Kiirze dcr Klingc, die Machart des Heftcs in Fonn cines Schmette11ings mit ganz oder 
halb ausgebreiteten Fliigeln, durch dic kurze gerade Gl'iffstangc, die hăufige Kombination von 
Bronze und Eisen und die oft anzutreffendc Verziernng cler Klingc und des G1iffcs mit Lăngs
rillen. Durch ali diese Merkmale năhern sich dic uns hier interessierendcn tram;silvanischcn Dolche 
offenbar den kaukasi:-chcn odcr altRkythischcn Stiickcn, die nach iranischen Vorbildem gearbC'i
tet und gleichzeitig die ersten in Skythien bekannten Akinakai-Formcn waren 10s. Daher ist cs 
"·ohl auch kcin Zufali, dall der Dolch aus Posmuş odcr dic aus Gr4,G von Mărişelu hinsichtlich 
der Fonu dC's HeftcR, des Griffes und der Griffstange - allgci-chen von der G1bflc - aui"gezeich-
nl'ie Analogicn unter elen Schwert- und Dolchfundeu vun J,itoi, Certomlyk, Kelermes oder Ak
:-;iutiney (Starsaia mogila) 106 haben, d.h. unter den Stii<"ken, cleren inrnischc Herkunft (Certoml,\·k) 
uncl D.ttienmg in dic zweitc Hălftc des 7.Jh. oder evtl. in clas 6.Jh. aullcr Zwcifcl :-;teht 107 • 

Andere Bntdeckungcn ăhnlicher oder annăhernd ăhnlithcr Dokhe ucler Kurz:-;chwe1tc'r wic 
die der Po:-;mul;'-Variantc, clie iu die zweite Hălfte des 7.Jh. datierhar sind, wurden im Nonlkau
kasus vereinzelt oder in Grăbel'feldern gemacht, wie etwa bei Davni 108 in eincr Nekro_role, wo 
Hich auch cine BronzeHchcide ăhnlich dcr Scheidenspitze aus Firminii;; 109 'faud, im Fricdhof von 
Samtavrskovo aus cler zwiten Hălfte del'; 7 .Jh.,110, bei l\Iineralnyje Vody111 und vor aliem in der 
grollen Nekropole von Tli. Hier wurden mehrcre Grăbcr frcigdcgt, in deneu auller lokalen kau
kasi:-;ehen :Elcmcnten auch Akinakai-Dolche erschienen, clic denen aus Transsilvanien sehr ăhnlich 
sind oder sogar gleichen 112• Die Datierung dicser Sti.ickc - darnnkr cinH mit Bronzcgriff und 
--heft - in clas 7. odcr Anfang des 6.Jh. ist sicher. Eine wkhc fri.ihe Datiernng rcchtfcrtigten 
a,uch dic Hillen an Klinge und Griff, die seltcn und nur bei elen ăltcsten nord1;ontisch-l"kythischen 
Dolchcn vorkommen 113, aber vor allem clie Bearbeitung cler Waffen aus Bronze oder aus beidPn 
Metallen, die fiir dic vorskythischc Zeit im Kaukasus und am Mitteliauf des Dnepr cha1 akte1i~tii:ch 
ist 114• Die Seltenhcit solcher Waffen in den nordponti8chen Fundstellen beweist eineHcitf', dall 

101 Hcrodol, I\", G2. 
10~ A. Vulpe, Ferigile, S. 59, Anm. 114; C. N Buzdugan, 

CcrcctArhl\IIHSH., 2, 1976, S. 2:19 ff·; \'. Vasiliev, Sci/ii, S. 
78 ff., dcr neuc Fundl' anfiihrl und rinigc Hichtigslcllungcn 
cinnimmt. 

IOJ V. l\Iihăikscu-Bîrliba, Thraco-Dacica, 1, 1976, S. 109 
H.: C. Buzdugan, a.a.O., S. 239 ff.; A. Vulpe, Istros, 2-:l, 
1\J81-1983, s. 127, zitiert 39 Exemplare. 

IM Bemcrkenswcrt ist das Fchlcn dcr IJronzcnrn odcr 
hronzC"/ciscrnen Dolchc in dcr l\Ioldau. 

105 A. I. !\I<"liukova, Vooru!enic Ski/011, S. 60 

100 I.itoi: \V. Gint1·rs, a.a.O., S.G ff, Taf. 1: 2: :I/a; A. I. 
Melj11kova, a.a.O., Taf. 17/2; B. N. Grakov, a.a.O., S. 199. 
Kckrmrs; 1\1. I. Artamanova, Sokrovisca ski/skili kurga11011, 
Praga-Lcningracl, 196G, S. 18 f., Tar. 6-8; B. N. Grakov, 
a.a.O., Tar. 28 (die Grilfslungc clicscs Schwcrles stchl dcrjc
nigcn des Dolchrs von Budeşli-Fina~c schr nahc). Aksiutincy: 
Y. A. llinskaja, Arhrnlogia J(icv., 5, 1941, S. 1119, Tar. 1/3; 
1/3; clics., Ski/y, S. 88, Tar. 1/G. 

107 A. I. l\lcliukova, a.a.O., S. 50 ff. mil grundkgcndcn 
Lileral11r; A. I. Tcrenozkin, in Ski/ski mir, Kiev, 1975, S. 28 
ff., schliigt cine Zeitstcllung in den 7. -6 .. Jh. vor; ders. 
J{immeric!J, S. 128 ff.; A. Lang, in Aclcs du 11 Congres /11-
lemaliona/ de Tliraro/oyie, llukarcst, 197G, I, 1980, S. 233 ff. 
mcinl dicsc Kurzschwcrtcr Scicn nichtjii11g1•r als cl::s 7. IIJh. 
(vgl. auch A. Vulpe, Dacia, 21, 1977, S. 88, Amu. 53). 

1 0~ S. I. l\lakalatia, SAJ\foskva.11. 1949, S. 22!i, Ahh.1/1: 
K. Y t:Ltmar, Dic / rii/1c11 Siepcnvii/kcr. Batir 11-Backn, 1 flll·I, 
S. 42, AblJ. 16 (Daticrung; 7. -6. Jh.). 

109 S. I. l\lakalalia. a.a.O., Ahb. 6. Fiir iihnlichc Schri1lrn, 
daruntcr cine dercn durchbrochenc Vcrzicrung idcntisch 
derjenigen aur clcm Orthand von Firmini~ ist, siehc E. I. 
Krupnov, Drcv11j11ja isloriia swcrnoyo /{cwka:a, '.\Joskn1, lDG!l, 
Taf. 55/2- G. 

110 T. I. Tcn·nozkin, in Ski/ski mir, s. 28, Ahh. 20/2- 4; 
dcrs., J\immcriry, S. 194, Typcntaf. IV/78-80. 

111 N. '.\!.Egorov, KSMosha, 58. 1!155, S. 53 ff., Abb. 20/1 
a. Es isl zu bcmcrkcn, claD auch dicsc N1·kropok, wic dirje
nigc von Dvani, cinigc Ăhnlichkdtcn mit ckn sicbcnbiirgi
schcn Griibcrfcld1·rn aufwcist: Ilockcrlag1', Hichtung O- \V. 
knochcrnc Druckkniipfc, riscrnc Ilakcn 11.a. Vgl. auch A. I. 
lllcliukova, C \"ooruzcnie Ski/011, Tar. l!l/1, fiir das Sclnnrt 
mit dcr im Ticrstil nrzicrtcn Schl'idc aus Knochcn. 

112 B. \'. TehoY, Ski/i i crnlra/11yi llcwka: li \"II-\" I do 
11.c., l\loskrn, 1\J80. S. 21, Gr. 68, AblJ. 212; Gr. 85, .\bb. 
4/7; Gr. 93, Abh. 5/1; f;r. lOG, .\hb. 7/3 (idcnlisrh was ,\us
maf.I, lldt und GriH hetrifft mit elen hier hd1ancldte11); 
Gr. 128, Abb. 8/5; Gr. 129, Abb. 9/l 4 (identisclll r mil c\cm
jcnigrn rnn !\lărişl'!u, (ir. 4,G); Gr. 139, Abil. 11/1 (dic 
Hammcraxt ist idenlisch mil dcrjcnigcn \"Oli .Jl'in1),. Fiir 
mctallographischc Analyscn sichc G. A. Yoznncsscnskaja 
unei B. \'. Tchov, S.\'.\JoskY:t, 3, 1973, S. 158 ff. unei C. ,\. 
Yoznnrsscnskaj.1, in Occrki id111oloyii drC/111ci.{cili proi:-
11oslv, :\loskYa, 1\J75, S. 7G ff. 

ua E. K. Maximov und l\f. R. Poleskih, SA:\Joskva, 2, 
1911. s. 2·10 rr. 

111 A. I. :\lcliukovol, Vo:im:enie ski{ov, S. 45 r. 

https://biblioteca-digitala.rohttp://www.daciajournal.ro
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sie fi.ir den hauptsăchlichen Verbreitungsgebiet der Akinakai-Waffen llicht iypisch 8ind 115 und 
andrerseits, daB sie zu den ăltesten skythischen Kmzschwe1tem und Dolchen gehorcn mii:<sen no. 

Mit Bezug auf den Bimetalldolch aus Gr85 der Nekropole bei Tli zeigte B.V. Tehov, daB dic 
Hronze-Eisen-Kombination fi.ir die vorskythische Zeit im Kaukasus charakte1istisch ist, was gc
rade der Friedhof von Tli beweist, wo sich diese bereits aus dem 9.Jh.v.u.Z. finden. Hinsichtlich 
des Bimetall-Akinakes aus Gr85 meint Tehov, daB er mit Sicherheit Ende des 8. bzw. Anfang 
des 7.Jh. v.u.Z. zu datirrpn sc•i und, dPn 1ibrig<>n GrnbbPigabpn nad1 zu mteilen, rngar noch ăltrr 
sein mi.isse 117• 

Die fri.ihe Datiernng - l\fitte des 7 .Jh. for den Dolch aus Firminiş Ulld · die zweite Hălftc 
des 7 .. Jh., cvtl. Anfang 6.Jh. fiir die zur Posmuş-Va1iante gciechnctcn Dolche - scheint am plausi
belstcn. So habcn wir auch die auf dcn ersten Blick i.ibenaschende Erklărnng dafi.ir, daB die trans
sih·anischcn Dolch<> iilter selwincn - und sog~1r ă.Uer sind - als die meisten Akinakai-Dolchc 
am; dcn alten nordpontischeu Skythengrăbern untl Analogien nur unter tlt>n ăltcstrn <lieser Waffen 
finden, mit denen sie gleich_altrig sind. Da sie fiir Reiter zu kurz wa1en ne, wmdcn sie im Nah
kampf hcnutzt. Die grofle Almlichkeit zwischen den Funden aus Poi:muş, Mărişelu, Aiud, Cipău 
usw. zeigt, daB diese 'Vaffen sehr wah1schcinlich am; einer transsilvanischfn Werkstatt stammten, 
wo iranische oder kaukasische Originalstiicke oder Museer nachgeahmt wmden. GewiB da1f auch 
die Moglichkeit nicht ausgeschaltet werden, daB der Dolch aus Posmuş, als gcwohnliehes Stiiek, 
und der aus Firminiş, als Prunksti.ick, solche Muster oder sogar Im:r;01tc gewesen :-:ein konnten. 

Dber die Befestigung des Dolches am Gi.i1tel des Kriegers sei noch einigcs gcrngt. Bekannt
lich steckten diefie Waffen in Scheiden aus Metall (Melgunov, Firminiş u.a.) odcr I.eder, mit 
Knochen- oder Holzplatten be<l.eckt 119• In einer solchen Scheide steckte auch dn Dolch aus Bn
deşti-Fînaţe. Der Dolch in seiner Scheide wurde mittels eincs Ortbandes, wie auf den Reliefa 
von Persepolis und den Menhir-Statuen erkennbar, oder aber mit einer Ve1bindung aus Leder 
odt>r anderen wrgănglidien Stoffen angehăngt. Eine wohl bisher nicht angetroffene Art der Auf
hăngung wurde in Gr7 von MMişelu g·efunden. Man kann wohl annehmen, daB die in situ neben dcr 
Griffsta11ge des Dokhes liegende hakenformige Stange (Abb. 12/3) zum Anhăngen des Dolches dien
te. Eine solche Bc~stimmung we1den wohl aueh dic in den Kriege1g1ăbe1n im Kauka~m;, noI<1li<h 
von Mineralnyje Vody gefundenen ălmlichen Sti.icke gehabt haben. 120 

In Gr3 von Budeşti-1''înaţe lag auf der Hrust des Kindcs auBer anderen Sclnnudu.;ti.ickcn aueh 
eine, in einer zweischaligen Fonu gegossene kleine Bronzescheide (Abb. 3/4)121• Das 1 oh1enfo1mige 
Stiick hat eine O"rnle ()ffnm1g am oher<'n Ende mit zw<'i Vei lăngernngen, die <>lltfernt an das 
Maul eines Raubfisches Nimwrn, un<l ist am un teren Ende breit a bgeflacht (01 t band). Die Scheide 
ist mit symmetri8ch angeonlneten Durchbruchdreiecken ve1zie1 t, die von K1ei:<H1 mit dmeh
brochenem Mit telpunkt, VPrhundcn dur eh Spirnltangenten, umge ben sind. 

Da keine năhere Analogie fi.ir dieses Stiick bekannt ist, sind He1kunft und Urnprnngrn1 t 
schwer zu bestimmen. Ftir die Fonn des 01tbands konnten als Analogien die d1ei Schwe1tschei
den von Kelermes und Litoi 122 sowic auch die im Nordkaukasus vorkommenden Spitzenhi.ilsen 
aus Bronze oder Knochen aus Funden gelten, die in die zweite Hălfte des 6.Jh. datie1t wurden 123• 

Die beste Analogie fand sich jedoch in der Scheidengarnitur von Belogradec aus einem Grab, das 
spătestens in das 7 .Jh. angesetzt wurde 124• Auf dieEelbe fri.ihe Datierung weisen auch die Zie1mus
ter hin: der Kreis mit dem durchlochten Mittelpunkt, die gewundencn Spiralen und der Dreieck
durchbruch, der auf den Griffcn der „kimmerischcn", manchmal aueh auf altskythischen Dolehen 

115 A. I. Mcliukova, A. I. Terenozkin, in Ski(ski mir, S. 
28 ff„ Abb. 20/5 (dcr bimctallische Dolchgriff von Aiud); 
E. K. l\hximov, l\1. R. Polezkih, a,a.o. S. 242; A. V. lhli
kov, Volgo-]{ame v natale epolii rannego !ele:a, l\Ioskrn. 1977, 
S. 167 ff.; B. V. Tehov, a.a.O„ S. 572, dcr cinigc Sliickc 
aus dcm Kaukasus anfiihrt. Fiir dcrarligc Dolche im Lausil
zcr Kulturkreis, vgl. Zb. Bukowski, ZfA, 8, 1974. S. 4il ff.; 
dcrs. Tlle Scylllian ln(luence in Ilie A.rea of Lusalian Cu/ture, 
1977, S. 185 ff„ Taf. 12/1 (cr mcint sic scicn friihcr als 6.-5. 
Jll.). Ncucrdings aueh M. Gcdl, Die Dolclle und Stabdolche 
in Polen, Miinchcn, 1976, S. 29 ff. 

118 A. I. Tcrenozkin, ]{immericy, S. 130, Abb. 79/2-4; 
Samlovrskii, Nr. 5, Aiud unei l\IariCcvka, Nr. 8 (ciscrncr 
Dolchgriff mit durchbrochcncn Krl'iscn vcrzicrt, abcr mit 
Griffstangc ăhnlich derjcnigcn des Dolchcs aus Gr. 6 von 
Budeşti-Flnaţe). Fiir Maricevka siche auch R. D. Ismailov, 
in Ski(sko sibirskoe kul'turno-islorileskoe edinslvo, Kcmcrovo, 
1980, S. 85, dcr cs als sarmatischcs Schwcrt vom skythischen 
Typ bctrachtet. 

117 D. V. Tehov, Ski(i..„ S. 57. Vgl. auch G. Kossack, 
Siluia, 20/21, 1980, (Gabrovle( 7.bornik), S. 122. 

118 A. I. Meliukova, \'oorulenic Ski(ov, S. 60 ff.; diC's„ 
Ski(ia i (rakiiskii mir, S. 199. 

119 Dics., l/oor11'::c11ie SJ;i(ov, S. 60; V. A. Ilinskaja, Ski(i, 
S. 88 f. 

l20 N. 1\1. Egorov, a.a.O„ Ahb. 17/14 (cines cler zwci Stiickl> 
ist vcrloren). 

121 Der rclaliv klcinc AusmaO unei dcr ovale Qucrschnitt 
konntc andcutcn das Stiick dicnc als Anhiingcr. Dic scitwărlz 
angesetzte Osc, clic cine schriige Trachtlagc implizicrl ist 
jcdoch ungewiihnlich fiir cincm SchmuckanhiingCI' aher nor
nrnl fur cine Dolchschcidc. 

122 A. I. Mcliukova, \'ooru!enic Ski(o11, Tar. 17/1-2. 
123 Yrus Martan (E. I. Krupnov, a.a.O„ Tar. 11/6), Mi

neral'nyie Vody (N. M. Egorov, a.a.O„ Abb. 20/la-b; 
A. I. Mcliukova, Vooruienie Skifov, Tar. 19/1). Siche auch 
das Exemplar von Darievka (ebda, Taf. 19/2). 

124 G. Tonceva, Studia Thracica, 1, 1975, S. 45, Taf. 
6/4; dies., Studia Thracica, 5, 1970, S. 84 ff„ Taf. 34/2a; 
A. I. Terenozkin, Kimmericy, S. 35, Abb. 9/2; A. Vulpe, 
Germania, 57, 1979, S. 215; G. Kossack, a.a.O„ S. 128. 
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(Maricevka) im nordpontischen Uamn 125 zu finden ist, femei· auf den Griffen der zufăllig iu Mit
tcl - und Osteuropa cntdeckten „kimmerischen" Dolche 126, aber insbesondern auf dcn Schei
den dcr Dolche aus dem gleichen „thrakokimmerischen" Fundhorizont 127 (zu denen dic ScheiclP 
von Budeşti-Finaţe auch cler GroJ3e nach pailt), dercn tibrigend stark schwankende uncl ums
trittene Datierung nicht unter cler Mitte des 7 .Jh. angesetzt werden kann 128• Durch eine Spi
ralentangente miteinander verbundene Kreise mit l.ioch oder Punkt im Zentrum, die im Kar
paten-Balkan-Raum als Verzierung auf eine lange Vergangenheit zurtickblikken, kommen in 
ăhnlicher Form wie auf der Scheide aus Budeşti-Finaţe auch auf den Beinschiencn und Diademen 
der Fiirstm Yon Ilijak 129, aber auch auf dem Gold- und Bronzegegenstănden <ler Schătze uncl 
Depots von Besenyszog-Fokoru 130, Ugra 131 und vor allem von Ftigog 132 vor. 

Der hăufig von dem Kreis mit Punkt begleitete Durchbruch wurde ebenfalls im Karpaten
Ba.lkan-Raum lange Zeit intensiv als Verzierung benutzt und ist schon in der Bronze- und dtn· 
friihen EiRcnzeit sowohl auf Schmuckstlicken als auch auf Scheiden, Dolch- und Lanzell8pitzen
hiilsen belcgt 133• Fundstticke mit Dreicck8durchbruch bilden eines der Grundelemente der 
in der thrakisch-illgriRchen Welt Riicllich dn Donau 8ehr hăufigen sog. „thrakiRch-kirnmcrisehen 
RronzC'n" und sind im allgemeinen in <lie Ha B3 - C-Periode im 8. -7 .Jh. datierbar 134• 

Der Fund eines Giirtelbeschlag::; bei Perachora im Tempel der Hera Limeneia zusammC'n mit 
friihkorinthischer KPramik, dic um 620 datiert wmde, und das Auftreten die8er durchb1o('henell 
Stlicke in Zusammenhăngen, di<:> den Beginn de8 6.Jh. nicht iiberRchreitPn,135 bestimrnt den chro
nologischen Hahmen au('h fi.ir di<' Scheidc von BudPşti-FînaţP, die wolll um die l\Iittc de8 7.Jh. 
datiPrt werdcn konnte. Auf diesc Datierung weisen sowohl diP Dekorelernente, clic sie direkt an 
die oben cnYiihHten „thrako-kinuncrisehcn" Sttickc kntipfen, au8 denen Rie als eine etwas wciter 
entwickelte Form hc1-vorgPhPn, als auch diP cngen stilistischen VPrwandt.R('haften mit der Scheide 
von Firminiş hin, zu der das Stiick a,us Hudeşti-Fînaţe entweder zPitgleil'h gewespn odPr aber ihr 
sofort nachg-efolgt sein muG. \Vas elen Ursprung und den Herstellungsort des Sttil'ks anbetrifft, 
ist es wohl als Pin, viPllPiC'ht auf einem vm·skythischen i:i8tlichen Fond hernhendP8 J,okalprodukt 
anzuRe1wn. 

La11ze118pitzen wurdm in Gr6 von Bude~ti-Fînaţe (Abh. 5/8) und auf dern F1-itdhof von 1\fări
şelu (Ahb. 13/2) gpfurnlPn; hinzukonmwn noch die beiden aus t>ine1· zufălligen J<~nhlc>c·kung lwi 
Pin ticu h<:>rriihn·mlm mul hP1 l'i t s ni i:iffrntlic ht C'n Stii<·ke (A bb. 13/3,4) 136• 

121 N. I. Anfimov, l\IIAMoskva .. 1:rn, 1965, S. 196 ff.; 
A. I. Tcrcnozkin, J(immericy, Abb. 68/4,6; 70/1,7; 79/8 (Ust
Labinskaja, Blagodarnoe, Kolicagora, Scrhn Iurt, Mariccvka). 
Fiir dcn Dolch von Scrzen Iurt siehe auch G. Kossack, a.a.O., 
S. 128 ff., Abb. 5/8. Fiir dic Krramik sirhc dic Funde von 
Gulai Gorod, im Tiasmin-Beckcn (E. F. Pokrovskaja, Archeo
logijaKiev, 8, 1953, S. 134 ff., Abb. 3/4; 4) und Smela (C. A. 
Bobrinskii, Kurguni i s/11eainiaia archeologisceskiia nahodki 
bliz meslecka Smeli, I- III, St. Petersburg-Kiev, I. 1887, 
Tar. 3). Fiir l\letallgegcnstăndc sirhe den bronzrnrn Ileschlag 
von Ositniajka (V. A. Ilinskaja, Ranneski{skie, S. 35, Taf. 
121/4; A. I. Tcrenozkin, Rimmericy, A!Jb. 42/3), dic Bron
zcscheid!'n von Starsaja Mogila und von Ciaslyi, Hugel 11, 
bei Yoroncz (A. I. Mcliukova, roomzenie Ski[ov, Taf. 19/ 
3,6; V. A. Ilinskaja, SAMoskva, 2, 1971, S. 64 ff.). Sichc auch 
dic Dolche von Kislovodsk und S1anica Abad7.cvsknja (A. I. 
Terenozkin, a.a.O., Abb. 70j2,5). 

12& Pecs- Jakabhcgy (Gy. Tiiriik, ArchErt, 78, 1950, S. 4 
ff.; G. Kossak, .JahrhRGZM, 1, 1954, S. 1:n, Abb. 14;1; 
Gy. Gazdapuszlai, ActaArchHung, 19, 1967, S. 318 ff. 
Taf. 34/2), Strambrrk (VI. Podborsk)' ArchH.ozhl, 19, 1967, 
2, Abb. 62/1). Gam6v (1\1. Grdl, a.a.O., S. 20 f., Taf. 7/47). 

127 Ugra (S. Gallus und T. llorrnlh, Un peuple cavalier 
prescyllrique en llongrie, Budapest, 1939, S. 91, Taf. 14/1; 
G. Kossack, a.a.O., S. 137, Abb. 14/2 meint, daO das Stiick aus 
drrsclben \Verkstntt wic der Dolch von Pecs-Jakabhcgy 
starnmt), „Ungaru" (S. Gallus und T. Ilorvath, a.a.O., Taf. 
45/1), Kakascl (Gy. Mcsz{iros, ArchErt, 88, 1961, 2, S. 210 
ff., Ahb. 3/1). 

128 Es seicn nur dic rezentcsten Studicn angrflihrl : T., 
Kemcnczci, in Die Ila/lslallkultur (Symposium Sleyr 1980), 
S. 79 ff.; (i. Kossack, Situla, 20/21, S. 100 ff.; A. Vulpe, 
Thraco-Dacica, 5, 1984, S. 36 ff. 

120 A. Iknac nnd B. Covic, Glasinac, 2, 1957, S. 96 ff. 
Tar. 12/1-2; B. (:ovic, Gl:.lsnikSarajevo, 29, 1076, S. 19, 
Ahh. 2 und 6. 

130 1\1. Hoernes, Mitt. d. Zcnlral-Kommission, 4, 1906, 
1, S. 74; T. Krmrnczci, a.a.O., Abb. 4/8,17. 

m S. Gallus, T. Horvăth, a.a.O., Taf. 15/3-4; 41/1. 
132 T. Kemenczei, K. Vcgh, EvkMiskolc, 8, 1969, S. 505 

ff., Abb. 1; T. Kcmcnczei a.a.O., S. 88, wobei dic drri Funde 
(Nr. 168-170) in der crstcn J-Hilfte des 7 . .Jh. dalirrt wrrcll'll 
und den Kimmeriern zugcschrieben. 

133 Siehc dic durchbrochenverziertcn Sliickc von Boljetin 
(„Catalogul Expozi/iei „Comori arheologice fn regiunea Por/ilor 
de Fier", Sibiu, 1980, S. 121, Taf. 1/106), Gad und Guşteriţa 
(M. Petrescu-Dimboviţa, Depozitele de bronzuri din România, 
Bukarcst, 1977, Taf. 144/8; 106) oder Nâdudvar (1\1. Sz. 
l\Iâthe, ActaArchHung, 24, 1972, 4, S. 399 ff., Abb. 2/28). 
Als Dolch-oder Kurzschwertschciden miigen auch dic durch
brochen verzierten Stiickc mit cinem Kreisfiirmigcn Ortband 
von Sofronicvo (B. Nikolov, Izvestija Sofia, 28, 1965, S. 
166, Abb. 7 /j.z. ; B. Hănsel,Beilrlige zur regionalen und chronolo
gischen G/iederung der li/teren Hullstallzeil an der untere11 Donau, 
Bonn, 1976, Taf. 67/18), Ruska Bjala (G. TonC'cva, Studia, 
Thracica, 5, 1980, S. 110, Taf. 45/8), Vuci Dol (K. Kilian. 
PZ, 50, 1975, Taf. 55/6) und andcre gclten. 

134 Von der umfangreichcn Literatur sri nur rinigrs angc
fiihrt: G. Kossack, JahrbHGZM, 1, 1954, S. 111 ff.; S. 
Gabrovec, Germania, 44, 1966, 1, S. 29 ff.; Hansei, Germania 
47, 1969, S. 62 ff.; N. Tasic, Balcanica, 2, 1971, S, 49 ff.; 
K. Kilian, a.a.O., S. 130 (Katalog) und Tar. 84; A. Stoia, 
SCIVA, 31, 1980, 1, S. 77 ff.; G. Kossack, Situla, 20/21, 
s. llî ff. 

135 H. Payne, Pcrachora. The Sa11cl11ary of Ilera Akraia 
and Limeneia, 1, 1940, S. 171 ff.; A Vulpe, Ferigile, S. 60 
f.; dcrs., Dacia, 21, 1977, S. 88; K. Kilian, a.a.O., S. 61, 
Ann. 644; A. Lang, a.a.O., S. 230 ff. 

138 G. Marinescu-Şt. Dănilă, File de Islorir, 4, 1976, S. 
32. Taf. 2/1-2. 
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Beziiglich <Ier in den sicbenbiirgischen Grăbern gefundenen Lanzenspitzen wăre auf die 
verhăltnismăilig geringe Hăufigkeit 137, die cine nur sporadische Benutzung bezeugt, und die 
offenschitlichen Unterschiede zwischen den transsilvanischen und den iiblicherweise als Analo
gien herangezogenen nordpontisch-skythischen Lanzenspitzen hinzuweisen 138• Zum Schutz der 
Spitze war die J,anze von Budeşti-Fînaţe mit einer durchbrochenen Bronzehtilse versehen. Ălmli
che Lanzenspitzen, teilweise ebenfalls mit Bronzehtilse, 11ind au8 Siebenbiilgc•n in Befunden bekannt, 
ueren Datierung Ende des 7. und Anfang cles 6.Jh. sicher ist 139, fNn<'r in zahlreic1wn Entdeckun
gen aus der thrakischen od.er illyrischen Welt 140• 

Die Lanze von l\Iărişelu (Abb. 13/2) und die von Pinticu (Abb. 13/4) 11ind durch dic 
heiden Locher an der Blattba:.;i:.; bC'm('1kmswc11. Diese11 l\fr1kmal ist b('i dcn in das 8.-7.Jh. 
uatierbaren vorskythischen Lanzen aus dC'm nordpontischen Raum, die den Kimmeriem, oder 
anderen vorskythischen lokalen Kulturen zug<'8chrieben weiden 141, wie auch im Karpaten-Bnl
kan, wo die Funde etwas zahlreicher 8ind, aber in <ln11 7 .. Jh. bi11 in di(' C'Iste Hălft(' de11 6.Jh. da
tiert WC'rden 142, ziemlich selten anznt reffen. 

l\Ian darf also wohl annehmen, da13 diese beiden J,anzen ebern:o wie die meisten iibrigen 
Fundstlicke aus Transsilvanien lokale Erzeugnisse sind. Das bcstătigt, wie noch gezeigt werden 
soll, auch die in Gr6 von Budeşti-Fînaţc gefundene Lanzenhiilse (Abb. 5/9). Bekanntlich erschie
llC'n Lanzen- und Dolchspitzenhiilsen im Karpaten-Balkan-Rnum bereits in der Bronzezeit und 
sind im Laufe der ganzen ălteren und mittleren Hallstattzeit anzutreffen, wie zahlreiche solcher, 
manchmal sogar durchbrochencr, Bronzestlicke bezcugen 143• Aus Ha-O datieren die BronzehiH
sen Yon Kakasd, Ugra, Komlod, bei denen ostlicher, thrakisch-kimmerischer Einflu13 vermutet 
wurde 144 • .Ahnliche und relativ zeitgleiche Hiih;en sind auch aus elen nordpontiRchen Funclen be
kannt, wo 11ie vorskythischen Kulturen zugeschrieben ocler sogar als thrnkisehe ocler unter thra
kischem Einflu13 stehencle Produkte nngesehcn wunlen 145• Die durchbrochene Hiilse von Budeşti
Fînaţc und die identischen oder ăhnlichen Stiicke aus l\Iurgeşti, Şard, Aiud, .Artand 148 oder Donja 
Dolina 147 werden in die zweite Hălftc cles 7.Jh. datiert und haben als Prototyp die weiter oben 
erwăhnten Stii.cke aus Ha-(\ Ihr lokaler Ursprnng-, eventuell auf einem ălteren ostlichen Fond 
heruhencl, ist sicher, wie auch au11 cler Dmchbruchtechnik he1vorgeht 148• 

Im NO Transsilvanien11 wurde eine einzige Hamnwrnxt (Abb. 13/5), und zwar bei Jeica, 
i!l gleicher Entfernung von elen Fundstcllen l\IărişeJu, Posmuş und Pinticu, entdeckt 149• Diese 
Axte, die neben den gleichaltrigen•weischnPidigen Axten 150 als Angriffswaffen dienten, erschei
nen bekanntlich 151 ziemlich SC'ltPn an den spăthallstai tzeitlichen Fundstellen Transsilvaniem in 
Zusammenhăngen, die sich in die zweite Hălfte cles 7 .Jh. und bis Ende de11 6.Jh. bis Anfang 5.Jh. 
datieren lassen 152 • .Ahnliche Stiicke erschil'ncn, ebenfalls in geringer Zahl, bei Bî1 seşti, Ferigile 

127 Einc sumarischc Stalislik erharlct dicsc Fcsllcgung: 
in dcn zchn Grăbcrn von Budcşli-Finatc wurdc nur cine 
Speerspitze gefunden: in Blaj, Tirgu Mureş und Ozd in elen 
sieben, bzw. ncuen und 16 freigelcgtcn Grăbcrn keine; bei 
Ciumbrud unter dcn Beigaben von 2:i Griibrrn, tcils sysle
matisch rrforscht, tcils grstort, kam cine einzigc l.anzrn
spitze zutagc. 

l38 Die Spccrspitzcn des nordponlischcn, skylhischen 
Raumes weiscn im allgcmcincn cin kurzcs, schmalrs Blnlt, 
sowie cine an der Basis ringformig vcrdick te Schnftriihrr aur ; 
vgl. A. I. l\leliukova, Vooruienie Ski{ov, S. 35 f., Tnf. 12-14. 

139 Sic die Exemplare von Aiud (K. Hcrepcy, ArchErt, 
17, 1897, S. 327, Abb. 8; A. Vulpe, Thraco-Dacicn, 5, 1984, 
S. :~8 Abb. 2/22; 7 /1), l\lurgcşti (:\I. Roska, Hcprrlorium, S. 
206, Abb. 246/1) odcr Şard (1\I. Roska, Ktiz!Cluj. 4, 194'1, 
S. 68, Nr. 110, Abb. 43 „keltisch" I). 

uo In Ferigile (A. Vulpe, Ferigile, S. 64, Tar. 20/4- 5, 10; 
dort ouch weitcrc Literaturhinwcisc), Artând ('!. P:irducz„ 
ActaArchHung, 17, 1965, S. 137, Taf. 10/1). Es sci auf zwri 
I.anzespitzcn aus drm Volga-Kamabrckrn l1ingrwicsen, 
dcsscn Form und Blattquerschnitt ilhnlich dem Sliickc von 
Mărişelu sind (A. II. Halikov, a.a.O„ Abb. 731/7-8). 

m G. T. Kovpancnko, KSKicv, 12, 1962, S. 66 ff„ Ahb, 
2/3-4; 3/1-2; dcrs. Plemena ski{skogo casu na Vorskli, Kiev, 
1967, S. 43 ff, Abb. 18/22-23; A. I. Tcrenozkin, Himmericy, 
S. 55, Abb. 25/10, 38/26-27; A. I. l\leliukova, Voorufenie 
Ski{ov, Taf. 2/2,4 und dies., in Ski{ija i {rankiiskii mir, S. 74 
ff. wo, u.a. dic Exemplare von Butcnki und Mateuci als thra-. 
kisch odrr als thrakischcr EinfluD bczcichnct wcrden. 

m Sirhc clic Exemplare von Kiimltid (S. Gallus, T. Hor
vâlh, a.a.O„ S. 92 r, Taf. 21/2-3; T. Kcmenczci, a.a.O., 

S. 89 (drr dcn Fund zum Bcgln des 7.Jh. dalirrt), Gimbaş, 
zwri Sliickc (A. Vulpe, Thraco-Dacica, 5, 1984, S. 17, Abb. 
0/1,2) Teiuş (K. Horcdt, l\lalrriale, 1, 1953, S. 800, abb. 11/6) 
l'apiu-Ilarian (I. II. Crişan und Z. Milea, Actal\IN, 7, 1970. 
S. 65. Tar. 1/5, „Kcllisch"). In der Litcratur sind noch zwei, 
Exemplare gC"mrldct, angl'blich von Ciumbrud (I?) (Gy. 
Gnzdapuszlay, a.a.O„ S. 314, Am11. 98), clic sich im l\lus. 
Cluj hcfinclC"n sollcn; es handclt sich abcr sichrrlich um einem 
Irrtum dcnn im bcsnglcn Griibcrfcld wurden kcinc dcrartigc 
LanzC'spilzrn zutagc gefiirdPrt. Im auDerkarpatischen Bercich 
wurdcn SprrrspilzPn vom dicsen Typ in Ploieşti - „Triaj" 
(drci Exemplare), Gogoşu, Ostrovu Marc, Brii Izvor, Do
brina, Krăgulrvo (siC"hr Fundlistc bei A. \'ulpr, a.a.O„ S. 55 f „ 
Amn) 511a-68). 

14 3 Siehc obcn Anm. 1:13. 
144 Gy. Mrszâros, ArchErt, 88, 1961, 2, S. 210 ff„ Abb. 

5/1; S. Gallus-T. Ilorvâth, a.a.O„ S. 91 ff., Taf. 14/1; 21/4,5. 
145 Sirhe die Funde von Suvorovo und Ahmylyvo (A. r. 

Tcrcnozkin, J(immericy, S. 63, Ahb. 32/1; 95/1; A. I. l\lc
inkova, a.a.O., S. 141 ff. 

146 1\1. Pârducz, a.a.O., S. 127, Tar. 10/15. 
147 Z. l\laric, GlaznikSarajcvo, 19 .. 1964, Taf. 6/28. 
148 Siehe obcn Am11. 135. 
m Şt. Dănilă, Probleme dr muzrografir, 1960, S. 166, 

Abh. 9/6. 
150 Vgl. dic Funde von Aind (A. Vulpe, a.a.O., S, 55, 

Abb. 2/1, 3/1). 
151 M. Pârducz, a.a.O„ S. 34 ff. 
152 Bei Cipău (N. Vlassa, a.a.O„ S. :10 f.), Cristcşti (A. 

Zrinyi, a.a.O„ Abb. 12) und Băila (V. Vasiliev, Marisia, 
6, 1976, S. 53, Taf. 20/8). 
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und klirzlich bei Ie~elniţa 153, wai-; beweist, daI3 die am; kaukasii-;ehPn Prototypl'H hervorgt>gangNie 
Waffe 154 sowohl in Trans8ilvanien al8 auch in den au13erkaipati~ehen Gebieten Humăniens spo
radi8c h auftritt. 

Pfeilspiten sind in die 8păthallstattzeitlichen Nekropolen und G1ăbern Trnns8ilvaniern; h~iu
fig anzutreffende Totenbeigaben. Bei Budeşti-Fînaţe fanden sich - nur in Grab6 - 3-4 ei8ernP, 
2 bronzene und cine knocherne Spitze. Alle gehoren dem archaischen Typ an uncl wurden - im 
Zusammenhang mit den iibrigen Grabbeigaben - in die zweite Hălfte des 7. bii-; Anfang 6 .• Jh. 155 

datie1t. Hier wurden auch Bmchstflcke des Buchenholzschaftes (8. weiter oben S. 48f.) gC'borgen. 
Die PfeilRpitzen von Mărişelu, aus bronze oder Knochen, gehoren - abge8chrn von dC'IWJl 

am; Gr8 - dem archaiRchen Typ an. Das Fehlen von eisernen Pfeilen in einem Friedhof, wo Eiseu 
gut erhalten geblieben ist, be8tătigt fi ii.bere Beobachtungen, wonach Eisenpfeile nur in den ăltes
ten Grăbrrn deponiert waren 156• "'ir haben rnmit - auLler den durch diP UnteHl!rh1111g der Ton
ware, dPr Grabsitten und de8 Bc8tattungRritu8 geliefe1ten - einen neuen Rewei8 dafi.ir, daLI di<> 
Nekropole von l\Iărişelu zeitlich auf die von Rudeşti-Fînaţe gefolgt ii-;t. Auf die8Plbe C"h1onologi8-
che Gliedl'rung weisen auch dil' in Gr8 gpfunclenen Pfeile vom 8păil'n Typus hin, wa8 auch clC'l' 
BPstattung8ritus (Brandbestattung) des Grnbes, in dem sie entdeckt wurden~ bPstătigt 157• 

Die Pfeile wurden bekanntliC"h in Holz- oder LPderkoelwrn, gewohnlich an cler linken Hiifte 
getrage11. Die Funde von Mări~eln (Gr1.4.7) bestătigen clas. Ohwohl keine KochC'nestC' g<"horg<"n 
wurden, konnten die Bronzeringe und die Eisenstange aus Gr6 von Rudeşti-Fînaţe (Abb.: fi/4,!i) 
sowiP das knocherne Haft('l aus Gr6 von Mărişelu (Abh. 11/3) als Verschlu.13 zm Vl'fziernng ocler 
BPfestignng von Kochern gedient haben. 

Im Zusammenhang mit der gro13en l\lengc von Pfeilspi1 zen skythisehen Typs in den hall
stattzeitlichen Grăbern Siebenbi.irgens ist auffallend, clal3 diei-;e - vor allem die arehaisc11l'll 
Formpn - in Varianten auftreten, die denen aus der nordpontischen Gegeml parnllelzustelen 
sind. Auf3erdem scheinen nirgends im Karpaten-Donau-Raum - vielleicht mit Aumahme elN· 
Moldau - Pfeile dieses Typs so beliebt gewesen zu sein. Selbst wenn die starkP Vellneitung diespr 
Waffen infolge ihrer 'Virksamkeit auch in Gebieten, wo die Skythen niemals hingelangt i-;inel, Pili<' 
Tat8ache ist 158, mi.issen wohl far Siebenburgen noch andere Erklărnng(•n geimC'ht WC'J elen. J',irM 
man ferner in Betracht, daLI dieser Pfeiltyp bei Ferigile, Tigveni, Curtea ele Ai geş, leşelniţa, 
Gogoşu fehlt und die bei Bîrseşti gefundenen Spitzen ji.ingeren Typs sind, so erhălt man ('in iruwr 
klareres Rild von elen Unterschicden zwischen Transsilvanie:rl'ftmd den NachbargC'bieten in diC'sc>r 
Hinsicht. Beim heutigen Stand cler Forschungen lassen sich die8e Fragen nur hypothetisch beant
-..vorten. Auf alle Fălle legen das Fehlen von GuLlformen 159 und die effektiven SchwierigkeitC'n, 
auf die cine von auLlen eingedrungene Gruppe wohl bei der Schiirfung, Forderung und Vc>rarbei
tung von Huntmetallen fiir elie Bronzegewinnung geRto13en wăre, die Vennutung nahe, da13 diC'SC' 
\Vaffen entweder aus der nordpontischen Gegend von den Skythen oder anderen Volksstămmen 
mit skythii-;cher Kultur hergebrachte Importerzeugnisse oder abt'r Lokalprodukte naeh ostlielwn 
Pro1 otypen waren. 

In Gr6 von Budeşti-Fînaţc und Gr4 von Mări~elu wurclen dieht bei elen Dolehen, ali-;o direkf. 
mit clieseu in Verbindung stehend, zwei konisclie lfronzerosetten (Abb. 5/7, 9/i3) mit je 6 Spei
f'hen gefunden. Sie ăhneln sich, Ausfiihrung und :Metall sind aber verschieden. Die offenbar 
ăltC're Rosette aus Budeşti-Fînaţe ist profiliPrt und aus einer guten r~cgierung gegoRsen, elaR Sti.ick 

163 Bîrseşli: S. Morinlz, l\lalrriale, 6, 1959, S. 231, Abb. 4; 
Ferigile: A. Vulpe Ferigile, S. 63, Taf. 19/18 (Im llugel 110, 
dcr der Ferigile-siid-Phasc, Fundkombination 3, elwa Endl' 
des 7. Anfang des 6.Jh. zugcschrieben wurde: Dacia, 21, 
1977, S. 88 f., Abb. 14 B); leşe/ni/a: 1\1. Nica, Hislorica, 
3, 1974, S. 31 ff., Abb. 20/3. 

n~ V. A. Ilinskaja, ArhcologijaKiev, 12, 1961, S. So; 
A. I. Meliukova, Vooruienie Ski{ov, S. 67; B. V. Tchov, Ski{i 
S. 21 ff„ Abb. 7/4; 11/2 u.s.w. Dil' Ilammeraxtc sind iden
lisch mit dem Exemplar von Jcica; im glciehen Zusammen
liang (7. -6.Jh.) crseheinen auch doppelsehncidige Ăxk, 
dcrcn Typ cntwickcltcr als dcrjenigc dl•r donaukarpalisehrn 
Stlicke anmutct. 

155 A. I. Mcliukova, ''ocruienie Ski{ov, S. 9 ff. mit Litcra
tur; V. A. Korrniako und S. I. Lukiaiasko, SAMoskva, 3, 
1982, S. 149 ff.; V. Vasiliev, StComSibiu, 19, 1975, S. 29 ff. 

166 Sichc dic Funde von Delenii (I. H. Crişan, Din activi
tatea ştiinţifică a Muzeului Raional l\lcdiaş, 3, 1955-1956, 
S. 57, Tar. 1 /8). Crisleşti (A. Zrinyi, a.a.O., S. 29, Taf. 10/ 
28-29), Fraia (N. Vlassa, in Omagiu lui Constantin Daicoviciu, 
Cluj. 1960, S. 551. Abh. 1/1,4-5), Teiuş (V. Vasilicv, A. 

Badea, I. Man, Sargctia, 10, 1973, S. 27, Gr. 2/1969, Abb. 
4/9-15), Lopadea Nouă (1\1. Roska, KtizlCluj, 2, 1942, 2, 
S. 31 f.) und Şopleriu (G. !\Iarincscn-Şt. Dănilă, File de Iflo
rir 4, 1976, S. 34, Taf. 9/6-12). 

157 Brandgrabcr aus dcr zwriten Hălfll• des 6.Jh. oder 
der crstcn Hălfte drs 5.Jh. wurdrn in Blandiana (K. Ilorrcll, 
Dacia, N.S., 10, 1966, S. 282) und Băi/a (V. Vasiliev, l\lari
sia, 6, 1976, S. 49) festgrslcllt. Bcziiglich d!'s Grabes 1 von 
-5opleri11, das als Brandgrab brtraehtct wurdl', vrrtrctl'n wir 
hirr die l\leinung, dall cs sich um eincr friihdatierbarrn 
hallstattzeitlichen von einem kcltisehen Brandgrab gesliir
tcn Skelcttbestattung handelte (vgl. G. Marinescu-Şi. Dănihl 
a.a.O., S.34). 

158 Siche dic Beml·rkungcn von A. Vulpe (Germania 57. 
1979, S. 214 f.); fiir die anatolischcn Pfrilspitzcn vgl. auch 
V. O nai, Beitriige A V A, 4, 1982, S. 63 ff. 

109 Gullformcn fiir bronzcne Pfeilspilzcn wurden aus norcl
ponlischen skythischen Fundrn gemrldrt; Niihl'res bei Zh. 
llukowski, Tlre Scy/J1ia11 ln{/11ence„„ S. 182 ff., mit Lill'rn
lur und ,\bh. 7. 
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von Mil.rişelu ist einfach urnl bestl'ht aus umeiner ilronze. Ăhnliche Stiicke wmclen in Transsilva
nien, bei Teiuş, Aiud und Delenii gefunden 160• Eine andere ăhnliche Rosette scheint aus der Nekro
})Ole von Blaj zu stammen 161 • Obwohl sie als Pferdegeschirrteile angesehen wmden, handelt es 
sich vermutlich, unseren Funden und denrn von Delenii oder Teiuş nach zu urteilen, um Verzic>
rnngen oder Versehliisse von Doleh- odN Lanzenscheiclen162• 

Der lokale Ursprung und Charakter dieser Rosetten steht wohl au.ller Zwc>ifel, wenn man 
in Betracht zieht, dall einerseits solche Sti.ickc> im nordpontisclwn Raum nicht vorkommen 163 

und andrerseits ăhnliche Exemplare oder deren Prototypen in g101lerer Zahl im Si.idwestbalkan 
auftauchten, und zwar in Entdeckungen, die in clas 7. -6. Jh. datierbar sind. 164 • .Ăhnlich - vor 
allem dem Stti.ck von Mărişelu - sind die bei Artand „Zomlin" in einem Zusammenhang aus dem 
7. -6. Jh. gefundenen Stiicke und die, etwas spăter clatierten, aus Rrezje und Dolny Kuhin 
11-Mezdihrane 165• 

Aus dem Grăberfeld von Mărişelu stammen drei Fitnde aus Knoclten, darunter einer aus 
cinem Bărenzhan (Abb. 10/7) mit Anhăngeloch, <las als Schmuckstiick oder AmuleU cliente. Das 
crsimalig in den spăthallstattzeitlichen Grăbern Siebenbi.irgens gefundene Stiick mit konischem 
Ende aus Gr6 (Abb. 11/3) bildete wahrscheinlich den Verschlull eines Koche1s oder einer Dolch
scheide, und die kegelstumpfformige Rohre aus Gr7 steht wohl mit den Pfeilen in Verbindung, 
obwohl sie vielleicht auch als Hi.ilse fi.ir die Dolchspitze gedient haben konnte. Fiir das Versch
lul3stiick und die Knochenrohrc aus Gr7 bieten manche vorskythischen odcr altskythisrhen Funde 
ni>r<llich des Schwarzen Meers oder aus dem Kaukasus gute Analogien 166• 

In Gr8 von Mă.rişelu fan<l sich cin am Ende durchbohrter Wetzstein (Abb. 11/2), Pine in 
den Ha 0-D-Kriegergrăbern sowohl im Karpaten-Balkan- als auch im nordpontischen Ramn hău
fige Beigabe. 

In Gr5 von Mă.rişelu lag links vom Brustkorb cine zweischleifigc Bronzefibel (Abb. 10/4) 
mit bootischem Schildfull. Der Bogen mit rundem, in der Mitte verdicktem Quersclrnitt winl zu 
elen mit zwei kleinen Buckeln mit je zwei gravierten lânien verzierten Enden hin di.lnner. In dic 
FuBplatte sind zwei winkelformige fonien eingeritzt. 

Pibeln sind in transsilvanischen Grăbern aus dem 7. -6 .• Jh. ziemlich selten; sie tret<'n in 
sicher einzureihenden Varianten (Oipău, Tg. Mureş) oder als RruchRtiicke auf (Copşa Mieă, Rod
bav, Sf. Gheorghe, Crăciunelul de Jos), die - nur hypothetiRch - <lem Typ Glasinac I oder II 
zugerechnet werden konnen 167• 

Die vermutlich aus cler Glasinac-Kulturzone stammende Fibel mit botischem Schil<lfu.13 
vom Type Glasinac II war im ganzen Balkanraum stark verbreitet 168• Chronologisch wurde der 
Typus in clic Glasinac IV c-Phase eingereiht und in elen Zeitraum 625-500 datiert 169• Der Fund 
einer solchcn Fibel bei Perachora zusamrnen mit friihkorinthischer Keramik und einer durch
brochenen Giirtelgarnitur erfonlerte eine Datierung spătestPm in das 7 .Jh., den letzten Ermittlun
gen nach gegen 620 170• Fiir eine ăhnliche Zeittstpllung des Stti.cks von Mărişelu - Ende des 7 ., 
evtl. Anfang des 6.Jh. - sprechen sowohl ihre Porm und Gro.lle, die es an nicht spăter als 
Anfang des 6.Jh. datierbare Funde kniipfen171, als auch der einwandfrei archaische Zusammenhang 
clPs Grabes, aus dem es stammt. 

160 Teiuş: K. Horedt, Materiale, 1, 1953, S. 802, Abh. 
11/8 (Gr. 6); Aiud: A. Vulpe, Thraco-Dacica, 5, 1984, S. 41, 
Abb. 4/10; Delenii: l.H. Crişan, a.a.O„ Taf. 1/22. 

161 Erwăhnt von K. Horedt, a.a.O„ S. 811, Anm. 25 -
im Mus. Cluj. 

162 V. Vasiliev, Sci/ii, S. 95. 
163 Siehe die einigermaOen ăhnliche Slilcke, jcdoch mit 

vier Speichern, die im Kaukasus, im vorskythischcn Zusam
menhang gcfunden wurden (E. I. Krupnov, a.a.O„ Taf. 4/3 ; 
n. V. Tehov, Tliiskii mogilnik, I, Tibilisi, 1980, Taf. 92/3, 
Gr. 213). 

lH Vgl. die Slilcke von Sofronievo (B. Hănscl, a.a.O„ 
S. 172, Tar. 67/13-14) sowle diejenige die als „griechisch
mazedonische Bronzen" bezeichnel wurdcn ( J. Bouzck, 
Greeko-Macedonian Bronzes, Praha, 1974, S. 141 ff„ Gruppc 
E, Abb. 45). 

16 , Artănd-„Zomlin": I. Nepper Modyne, EvkDebrl'cl'n, 
1967, S. 53, Taf. 4, 6; Brezije: K. Kromer, Brezje, I.jubl
jana, 1959, S. 29, Taf. 43/3C (Hilgel 13/Grab 49); Dolny 
Kubin: P. Caplovie, ArchHozhl, 13, 1961, 3, S. 334, Abb. 
139 (Gr. 112). 

186 N. 1\1. Egorov, KSMoskva, 58, S. 53, Abb. 17/16; 

E.V. Iakovcnko, SAMoskva, 1972, 3, S. 262, Abb. 1/1; 
V. A. Koreniako, S. I. Lukiaia§ko, SAl\loskva, 3, 1982, S. 
149 ff„ Abb. 2/4; 6/4-5; B. A. Sramko, ln Ski(ski mir, 
S. 94 ff„ Abh. 1/22, 25. 

187 Fundllste der siebenbilrglschen Flbeln bel V. Vasiliev, 
Sci/ii, S. 108. Vgl. auch Vulpes kritische Bemerkungcn zur 
Datierung (Dacia, 25, 1982, S. 402 f. und lstros, 2-3, 1981-
1983, s. 129). 

188 S. Gabrovec, GodisnikSarajevo, 8, 1970, S. 5 ff. u. 
33 mit Kartc XI/Typ 8; R. Vaslc, Starinar, 22, 1971, S. 50; 
K. Kilian, a.a.O„ S. 129, Tar. 83. 

169 A. Benac, B. Covic, Glasinac, li, S, 100 f.; diese Zeit· 
stellung folgt auch I. H. Crişan, Dacia, N.S„ 9, 1965, S. 148. 

17° K. Killlan, a.a.O., S. 61, Anm. 644; sicheoben Anm.135 
171 Die Fiebeln von Basarabi (VI. Dumitrescu, Dacia, 

N.S„ 12, 1968, S. 211, Abb. 22/1) und Gogoşu (D. Brrciu, 
E. Comşa, a.a.O„ S. 432, Abb. 152-Gr. 35-163/l - Gr. 
47-). Fiir dic Chronologie vgl. A. Vulpe, Dacia, 21, 1977, S. 
88 ff.; in Ferigile erscheincn diesc Fibeln in Zusammrnhan!( 
mit durchbrochenen Giirtclstiicken (Ebda, Abb. 1:~, Kom
binationstyp 3). 
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~ Das Auftreten von Fibeln in den spăthallstattzeitlichen Grăbern Transsilvaniens wmde auf 
die -0-bernahme dieser Schmucksti.icke seitens der Neuankommlinge - der mutma.Blichen „Sky
then" - von der lokalen Bevolkerung zuri.ickgeftihrt 172• Einerseits wurde diese -0-bernhme als 
Zeichen fiir die „ Thrakisierung" der eingedrungenen Volksgruppe, andrerseits die geringe Anzahl 
der Fibelfunde als ein Argument fi.ir den Skythischen Charakter der siebenbi.irgischen Nekropolen 
ausgelegt, da bekanntlich die nordpontischen Skythen keine Fibeln trugen. Wie fadenscheinig 
<lieses Argument ist, folgt schon aus einer ganz summarischen Statistik : im Friedhof von Feri
gile wurden in den untersuchten 150 Hiigeln mit i.iber 200 Grăbern nur 12 Fibeln 173 und bei 
Bîrseşti in 28 Hi.igeln mit i.iber 50 Bestattungen nur zwei Fibeln gefunden 174• 

Ebenfalls in Gr5 von Mărişelu fand sich ein BronzeS']Jiegel mit Mittelgriff von sibirischem Typ 
(Taf. 10/3). Die Spiegelflăche ist stark glănzend; an der Riickseite mit leicht umgebogenen Rand 
ist der Mittelgriff etwas asymmetrisch befestigt ; er besteht aus zwei an die Flăche angeloteten 
Săulchen, die von einer mit einer vielspeichigen Rosette verzierten Platte i.iberdeckt sind. Der 
Spiegel ist aus hochwertiger Legierung gegossen und die Oberseite auf Hochglanz poliert. 

Solche Spiegel sind im GegenBtz zu den griechischen oder griechisch-skythischen mit seit
lichem Griff in Transsilvanien und den Nachbargebieten selten 176• Diese Spiegelform mit einer 
langen typologischen Entwicklung und Verbreitung iiber unendlich weite Răume (Nordkaukasus, 
West- und Mittelsibirien), gewil3 ostlicher Herkunft 176, gelangte in der zweiten Hălfte des 7.Jh. 
v.u.Z. in das nordpontische Gebiet. Die sowjetischen Forscher halten diesen weiblichen Toilette
oder m'ligisch-kultischen Gegenstand einstimmig fiir den ăltesten Spiegeltyp aus den altskythischen 
Grăbern, die um die Wende des 7. -6.Jh. datiert werden 177• Der Spiegel von Mă.rişelu bestătigt 
durch seine Ausmaile, die Dicke der Bronzefolie (3-4 mm) und die ausgezeichneten Analogien 
în den sibirischen, kaukasischen und altskythischen Fundkomplexen 178 diese friihe Datierung, 
die auch mit der allgemeinen Zeitstellung des Grabes iibereinstimmt, in dem er gefunden wurde. 

Im Friedhof von Mărişelu erschienen zwei Nadeln. Eine lag im Kriegergrab Gr4 links vom 
Brustkorb; sie war aus einem Sti.ick dicken Eisendrahts gefertigt, iiber den in einer zweischaligen 
Form hier und da Bronze gegossen wurde, wodurch ein flaches Ende und mehrere Knoten ent
standen. Am oberen Ende mit einer schrăgen Offnung, die vermutlich zur Befestigung am Klei
dungsstiick diente, waren Zickzacklinien eingeritzt (Abb. 9/2) 179• Die andere, aus Gr8 stammende 
Nadel geht:irte vermutlich zum Fraueninventar. Sie besteht aus di.innem Eisendraht und ist am 
oberen Ende leicht eingerollt (Abb. 11/10). 

Soweit dem Verfasser bekannt, treten hiermit solche N adeln erstmalig in den spăthallstattzeit
lichen Grăbern Siebenbiirgens auf UK>. Obwohl beide aus dem gleichen Friedhof, stammen, haben 
sie verschiedenen Charakter. Die eiserne Rollnadel ist ein in der spăten Hallstattzeit i.ibliches 
Stiick, das weit verbreitet war und auch in den friiheren lokalen Kulturen Vorgănger hatte 181 • 

Dagegen kennt die Nadei aus Gr4 keine Analogien im nordpontischen Raum, und auf rumănischem 
Gebiet kam sie, in nicht ganz ăhnlichen Formen, nur in einigen Funden aus Volovă.ţ, Ferigile, 
Curtea de Argeş und vielleicht auch Gogoşu vor 182• Fiir diese Stiicke wurde eine si.idliche - illy
rische - Herkunft angenommen. Die fiir S:ihmuckstiicke spezifische Arbeitsweise (bronzeplattier
ter Eisenkern), die starke Verbreitung der Nadei auf dem Siidwestbalkan und die ziemlich ăhnli
chen Stiicke aus den Grăberfeldern dieser Zone 183 weisen darauf hin, da.B auch die Nadel von 

172 I. H. Crişan, a.a.O., S. 140; V. Vaslliev, Ma1·isia, 6, 
1976, S. 50 und ders. Sciţii, S. 108. 

173 A. Vulpe, Ferigile, S. 68f. 
m S. Morintz, Dacia, N.S., 1, 1957, S. 117 ff. 
175 Siehe die Exemplare von Cipău (N. Vlassa, Apulum, 

4, 1961, Abb. 4/6), Aiud (A. Vulpe, Thraco-Dacica, 5, 1984, 
S. 38, Abb. 6/6), Flntlnele (unveroffentliche Grabung I. H. 
Crişan) und Dobrina (M. Mircev, IzvestijaVarna, 1, 1965. 
Taf. 9/39; A. Vulpe, Dacia, 21, 1977, S. 90, Anm. 67). Zur 
diese Frage vgl. auch N. Bondari, SAMoskva, 23, 1955, S. 
53 ff. und V. M. Skudnova, Trudy Ermitafe, 7, 1962, S. 24 
ft.; M. Părducz, ActaArchHung, 25, 1973, S. 36. 

17• K. F. Smirnov, Savromali, Moskva, 1964, S. 151 ff., 
mit Litcratur; V. A. Ilinskaja, Ski(y, S. 152; N. L. Clenova, 
a.a.O., S. 81 ff. , 

177 V. A. llinskaja, a.a.O., S. 152; dies. Ranneski(skie 
kurgar:y S. 154; V. M. Skudnova, a.u.0., S. 25. 

178 N. L. Clenova, a.a.O., Taf. 21/7,9-10; B. lu. Murzin 
ArcheologijaKiev, 27, 1978, S. 22, Abb. 5/7; 11/3 (die Stiicke 
von I{armovskii und Mineral'nyie Vody, das letzte identisch 
mit Mărişelu); V. A. Ilisnskaja, Ski(y, S. 151, Abb. 4/2-3 
(zwei identische Exemplare aus den Hiigeln von Romni). 

179 Die Nadei wird von V. Vasiliev (Sci/ii, S. 92) irrtum
lichcrweise als Trense erwiihnt. Durch diesc unsere Richtig-

stcllung kommt die Armut des Pferdegeschirrs in den tran
sllvanischen hallstattzeitlichen Griibern noch stiirker zum 
Ausdruck ; diese Friedhofe sollen einigen Autoren nach (Şt. 
Ferenczi, V. Vasiliev u.a.) elnem Reltervolk gehllren. U.E. 
sind die Mehrheit der von V. Vaslllev (Sci/ii, S. 92 ff.) 
eriirteten Pferdegeschirrstiicke Iokale Erzeugnlsse dle von 
thrako-kimmerischen oder ostalpinen Vorbildern herriihren. 

180 Aus den siebenbiirgischen Nekropolen wurden blsher 
nur zwci Nadeln bekannt gemacht, aus Ciumbrud und Blaj, 
die letzte aus Knochen (Ebda, S. 103, Taf. 18/12-13). 

181 I. Ni!meti, Dacia, 26, 1982, S. 123, Abb. 6/20; 9/5; 
14/3; 15/12. 

182 Volovăţ: 1\1. Ignat, Thraco-Dacica, 1, 1976, S. 99, 
Abb. 3/2; Ferigile und Curtea de Argeş: A. Vulpe, 
Ferigile, S. 74, Taf. 26/10 und Anm. 4; Gogoşu : D. Berciu, 
C. Comşa, a.a.O., S. 437, Abb. 159/6 („Flbel" - A. Vulpe, 
a.a.O., S. 74, Anm. 4, betrachtct sie als Nadei). 

183 Ebda, S. 74; M. Ignat, a.a.O., S. 106. Ăhnllch je
doch nicht identisch, sind die Stiicke von Hallstatt (K. 
Kromcr, Das Grăber(eld von Hallstatl, Firenze, 1959, Taf. 
13/2), Santa Lucia und Magdalenska Gora (P. Jacobsthal, 
Greek Pins, Oxford, 1956, Nr. 569 u. 578) oder Val!e (F. 

·Stare, Prazgodovinske Vate, Ljubljana, 195t, Taf. 39i2-3,5). 
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Mărişelu als Import aus der siidwestbalkanischen Welt anzusehen ist. Ihre Datiernng gegen Ende 
des 7. -Anfang des 6.Jh. wird auch dureh dns J'Jusannnengehen mit dem Akinakes-Dolch in ein 
und demselben Grab nahegelegt. 

Die Bronzeringe mit au13en ang{'l))'aehten Osen (Abb. 3/3 a-e, 9/7) sinu in den sieben
biirgischen Friedhofen bekannt und wurden alx Teile deH Pferdegeschins oder Schmuckstticke 
angesehen 184• Die bei Hudeşti-Fînaţe, Simeria und Sfîntu Gheorghe entdeckten waren sicher 
Schmuckstiieke, man darf also wohl annehmen, da13 solche Ringe allgemein zur Verziernng der 
Kleidung dienten. . 

Hinsichtlieh der Verbreitungszone dieHer Stiickc ist leicht zu beobachten, da13 r-;olche Rin
gen in den au13erkarpatischen und nord-pontis(·lien Gegenden vollig fehlen 185, dagegen in identi
scher Form und Gro13e im Karpaten-Balkanraum 186 in Fundzusammenhăngen auftraten, die in 
die zweite Hălfte des 7.Jh. (Hudeşti-FînaţP, Aiud, Firminiş, A1-tand- „Zomlin") und bis Ende 
des 6.Jh. - Anfang 5.Jh. (Sfîntu Gheorghe) datierbar sind. Der lokale transsilvanische oder 
vielleicht mitteleuropăische UrRpnmg 187 diexer Stiike unterRteht keinem Zweifel. 

Die drei Ringe (Abb. 5/4 a-c) auR Gr6 von Budeşti-Fînaţe haben ebenfalls der Forn1, dem 
Stangenquerschnitt und dem Ziermotiv nach Analogien im Karpaten-Balkan-Raum 188• 

In Gr3 von Budeşti-Fînaţe fand man einen Bronze-A 11hânger (Abb. 3/6) am; guter Legiemng, 
in einer zweischaligen Form gegossen. Er bestand aus vier aneinandergelOteten Mittelringen, 
jeder mit einem oder zwei kleinen Ringen am Au13enrand, von denen je ein Dreieck frei hera
bring. Am oberen Teil des Anhăngers befand r-;ich ein Aufhăngering mit zwei seitlichen Verlănge
rungen, die \Vasservogelkopfe in sehr stilisierter Fonu wiedergaben. 

Bekanntlich wurde bisher kein derartiger Anhănger auf rumăni:,;chem Boden PBtdeckti 
obwohl die Mode solcher Schmuckstiicke bereitx aus der Bronzezeit im Karpaten-Donau-Raum 
belegt ist 189• Die allgemeine Form des Sti.ieks, die l\fachart und die \Vasservogelprotomen ver
weisen die Buche nach Analogien in den Si.idwestbalkan und naC'h Pannonien. Hier finden r-;ich 
die besten Parallelen fiir elen Anhănger am Budeşti-Fînaţe. Am ăhnlichsten ist ihm das Stiick 
mit unbekanntem Fundort auf ungarischem Gebiet (das alRo aus TranRsilvanien stammen konntl•)190• 

Ferner lie13en sich hier die ăhnlichen, aber nicht identischen Stiicke von Donja Dolina 191 und 
Hallstatt 192, jedoch vor allPm die von Blatnica 193 anfiihren. 

Die starke Verbreitung dieses Schmu('ktyps im Karpatenbetken und das Fehlen ăhnlicher 
Funde aus elen ostlichen und nordpontischen Gegendpn 194 legen die Vermutung nahe, da13 es sich 
bei diesem Stiick um ein in clic zweite Hălfte des 7.Jh. datierbares Lokalprodukt handelt. 

Drei mit Durchbruch 1ierzierte Scheiben wurden ebenfalls in Gr3 von Budeşti-Fînaţe (Abb. 
3/7 a-c) geborgen. Nach dem Gu13 - vermutlich in einschaligen Formen - wurden die Stticke 
gehămmert und gefeilt. Alle tragen dassellw, in einen Kreis eingesC'hriebene Kreuz als Verziernng. 
Die heiden kleineren - mit gleichen Aui-;mallen - waren in ein uncl derselben Form gegossen. 

Hisher wurden xolc·hP Stiicke in Tranxi-;ilvanien nicht gefunclen, ihr Zie1motiv erscheint aber 
auf der Riickseite eines RronzespiegelR auR Ciumbrnd 195, auf dem Hod('ll einer 'l'aHse aus Ci ăciune
lul de ,Jos 198 und auf cler Kugel der goldenen Phalere aus Băiţa 197 • Dasselbe l\lusier fand sich 
auch auf der Ha C-Keramik aus Ungaru 198 und aus Ferigile 199• Repliken in Hronze in identischen 
oder ăhnlichen Formen sind ebenfallx ziemliC'h hăufig. Erwăhnt seiPI1 die offenbar spăterP durch-

184 Hei Aiud (A. Vulpe, Thraco-Dacica, 5, 1984, S. 40, Abb. 
3/3), Blaj (V. Vasilicv, :\cla\IN, 9, 1972, Taf. 10/1), S(int11 
Gheorghe (Z. Szekely, SCI\'. 11, 1960, 2, S. 377, Abh. 5/2), 
Firminiş (A. !\latei, Dacia, 22, 1978, S. 107, Abb. 2/5), 
Simeria (!\I. H.oska, DolgCluj, 4, 1913, S. 235, Allb. 2/1) und 
wahrscheinlich Celea (D. Bcrciu und I. Rcrciu, Apulum. 2, 
1943-1945, S. 39, Tar. 2/6). 

1115 Die einzigcn, einigermallcn tihnlichen Slilcke, jcdoch 
offensichtlich jilnger, wurden in Ililgel 13 von Aksiullnci 
Staikin Vcrh) gt•fundt•n (V. A. llinskaia, Skif!J, Taf. 101 
(28-31). 

186 Bei Curtea de Argt•ş (A. Vulpe, Ferigile. S. 98, Taf. 
16/5), Donja Dolina (Z. \larlc, a.a.O„ Taf. 10/23), Brezje 
(K. Kromer, Rre:je, Taf. 43/5; das Slilck wurde im fortge
schriltl'nen 6 . .Jh. angcselzt), Artănd-„Zomlin" (I. Ncppcr 
Modyna a.a.O., S. 5:J, Tar. 4), Nyiregyhăza - „\'ăg6hid' 
und Tiszaliik-„Văsarhalom„ (A. Bottyân, Szl.-ilak a magyar
al(oldun, Budapcsl, 1955, Tar. 3/18, 28). 

187 \Vie cs die zwci Stilckc aus dem Ilronzehort von Zazkov 
andeuten (M. Novolni1, SbornikBratislava, 15(4), 1964, S. 
19, Tar. 10/1-2). 

188 Es sein hier nur dic identischcn Stiickc von Vai'c 
angefilhrt (F. Storc, a.a.O., Tar. 54/13, 17; 55/24). 

189 N. Chidioşan, SC!VA, 28, 1977, 1, S. 59 ff. mit Lilcra
lur und Fundlislc. 

190 .J. llampcl, A. bronzkor emlekei magyarlwnban, I, 
1881l, Taf. 163/4; III, 1896, S. 160, Abb. 29. Vgl. auch G. 
Kossack, Studien zum Symbolgul der Urnen(elder- 11nd l/all
statlzeil Mitteleuropas, Berlin, 1954, Taf. 10/9 und 11/l7. 

191 Z. l\laric, a.a.O., Tal. 10/20. 
m K. Kromer, Jlallstatl, Taf. 17/15; 176/15 u.a. 
193 S. Gallus, T. Horvâth, a.a.O„ Taf. 26/19; 28; 29. 
191 .J. H. Aspelin (Anliq11ites du Nord Fi11no-Ougrien, 

III, Helsinki, 1878, S. 213, Nr. 991-992, 997) fiihrt ln 
Hahmen sog. „merischen" Altcrtiimer Gehiinge tihnlich 
dcmjenigen von Budeşti-Finaţe an. Leider ist die Zcilstellung 
dicscr Stilckc unsicher. Eim• Richtigstellung bei A. M. Tallgrcn 
ESA, 3, 1928. 

190 Şt. Fcrcnczi, Acla\IN, 2, 1965, S. 85, Abh. 6/2. 
196 I. Paul, Apulum, 9, 1971, S. 93, Tal. 3/5b. 
197 \'. Vasiliev, l\farisia, 6, 1976, Tar. 18/:3. 
198 Vgl. die Funde von Săghegy (J. Lazăr, ArchErt, 82, 

1955, 2, S. 207, Abb. 8) und Sopron-Burgstall (E. Patek, in 
Die Jlallslattk11lt11r, Symposium Steyr, 1980, S. 93, Taf. zu 
s. 94). 

199 A. Vulpe, Ferigile, Tal. 3/1. 
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brochene Scheibe aus Cepari 200, die identische aus Donja Dolina 201 und die identischen oder i;ehr 
ăhnlichen, aber mit Anhăngeose versehenen, die in Ha C-D-Zusammcnhăngen auf ungarischem 
Gebiet entdeckt wurden 202• Eine solche durchbrochene Scheibe aus d€m Bronzedepot von Kisra
vazd, das mit Sicherheit an die G1enze zwischen dem 7. und 6.Jh. daliei t wurde 203, bietet auch 
fi.ir die Stti.cke von Budeşti-Fînaţe, ohne Aufbăngering, die wohl etwas ălter sPin cliiiften, cin 
wichtiges chronologisches Kriterium. 

Ohrringe mit konischen Enden wurden bei Budeşti-Fînaţe - je ein Exemplar in Gr3 (Abb. 
3/8) und zwei in Gr1,1; (Abb. 2/1, 4/4) - sowie bei Mărişelu - in Gr2.3•6 (Abb. 8 A/2; B/1; 11/7) -
gefunden. Sie lagen rechts und links des Schădels, an den Ohroffnungen. Diese Anordnung, die 
der Verfasser auch bei seinen Ausgrabungen vorfand, lăJlt vermuten, daJl sie cntweder als Oln
oder als Schlăfenringe getragen wurden. Beide Hypothesen sind plausibel, der Ve1fasser optiei t 
aber fi.ir die erstere, gestti.tzt sowohl auf seine Beobachtungen wăhrend der Giabungen, als auch 
auf die Feststellung, daB Stiicke ăhnlicher Form sich durch GroBe und Gewicht unterscheiden, 
wahrscheinlich dem Alter des Trăgers angepaJlt, fiir den sie bestimmt waren204• Im gleichen Zu
sammenhang sei auf die keinesfalls zu ti.bergehende Tatsache hingewiesen, daB bei den meisten 
dieser Stti.cke eins der konischen Enden, das durch das Ohrloch gehen miiJlte, kleiner ist oder 
iiberhaupt fehlt. 

Das hăufige Auftreten dieser Ohrringe in den spăthallstattzei1lichen G1ăhrn Siebrnbiir
gens 206 in Fundzusammenhăngen, die mit Siche1heit bereits in die zweite Hălfte des 7.Jh. datie1t 
werden konnen (Budeşti-Fînaţe, Tîrgu-Mureş u.a.) sowie ihr nur sporadisches E1 scheinrn im 
skythischen Lande 206 gewohnlich in spăten Zusammcnhiingen, ist sicher. Man mtifite wohl also 
die Ansicht, wonach diese Ringe skythischen Ursprnngs seien, revidierrn oder gănzlich aufgeben 
und diese Stiicke ebenfalls als ein lokales, vermutlich siebenbtirgifches Erzeugnis bctrnchtm 207• 

Diese Hypothese wird auch durch das - allerdings weniger hăufige - AuftJCten ăhnlicher 
Schmuckstti.cke in thrakischen und illyrischen Milieus e1hă1ttt, die zu elen Funden in Riehen
bti.rgen vollig oder relativ zeitgleich sind 208• 

Aus Gr5 von Budeşti-Fînaţe wurde eine kegelstumpffo1mige Tonperle (Abb. 4/5 d) 2c9 zusam
mcn mit Kaolinperlen und Kauriinuscheln geborgen. Ein ăhnliches Sttick erschicn anch (Abb. 
10/5) in Gr6 von Mărişelu. Drei andere, etwas kleinerc Perlen lagen auf cler Hiifte det Fum aus 
Gr6 von Mărişelu (Abb. 11/6). Einen Sonderfall bildet der Spinnwirtel ( ?) aus Gr1 von Mărişelu 
(Abb. 7/3), das aufgrund des lnventars einem Mann zugeschrieben wmde, obwohl, Spinnwi1tel 
sonst immer als typisch weibliche Beigaben gelten 210• Einen sehwer zu bestimmenden Zweek 
hat.te die spinnwirtelformige Eisenperle (Abb. 11/4), die auf dem Becken des Manncs în Gr6 vou 
Mărişelu lag . .Ăbnliche Stiicke aus Eisen oder Bronze fanden sich in Kriegeig1ăbern bei Teiuş, 
l\lurgeşti, Balta Verde und Ferigile 211 • SchlieJ3lich ist auch die Funktion des eiserncn Stiicks mit 
unfertiger Durchlochung aus• Gr3 von Budeşti-Fînaţe (Abb. 3/5) schwer zn bestimmen. Die Ver-

200 E. Popescu und A. Vulpe, Dacia, 26, 1982, S. 87, 
Abb. 48/b (Hilgel 3). 

201 Z. Marie!, a.a.O., Taf. 10/8. Vgl. auch dle Verzierung 
nuf einem Situiaboden und auf einem Nadelkopl von Hall
stntt (K. Kromer, a.a.O., Taf. 12/3; 142/11). 

202 Siehe <!le Stilcke von Csilnge und Csâkbereny (E. 
Patek, Die Urnenfelderkultur in Transdanubien, Budapest, 
1968, S. 147, Taf. 9/24; 28/33) und das Exemplar aus dem. 
Hortrund von Magyarkeresztes (A. Mozsolics, ArchErt, 1942, 
S. 139, Taf. 15/26). 

203 M. Fekete, ActaArchHung, 25, 1973, S. 341, Abb. 
3/30. 

204 Die Ohrringe vom diesen Typ wurden sowohl von 
Frauen als auch vom Miinnern getragen. Siehe das Inventar 
des Kriegergrabes 2/1959 vom Teiuş, das eine anscheinend 
iihnliche Lage wie Mllrişelu darstellt. 

206 Siche insbesondere V. Vaslliev, ActaMN, 7, 1970, S. 
44 ff. 

208 Auch wenn man annlmmt, dall manche Stilcke noch 
unverilffentlicht oder in unzugiingllchen Zeitschrlften erschie
ncn sind, kann man slch des Eindrucks nicht erwehren, dall 
derartige Schmuckgegenstiinde, im nordpontischen Raum 
selten vorkommen ; die wenigen Exemplare stammen von 
Funden des 4.-3 Jh. A. I. Meliukova (Skifiia i frakiskii mir, 
S. 231) meint, dall dlese von Transllvanien herrilhrenden 
Stilcke sich im Waldsteppengebiet der Ukraine erst im 6.Jh. 
verbreiten und aul der Krim erst im 5.Jh. auftauchen. 

207 So auch M. Pârducz (ActaArchHung, 17, 1965, S. 204 ff.} 

und neuerdings A. I. J\Icliukova (a.a.O., S. 231). 
208 Vgl. die Stiicke von Tigveni (A. Vulpe, und E. Popescu 

Dacia, 16, 1972, S. 75, Abb. 14/1), Gogoşu (D. Berciu, E. 
Comşa, a.a.O„ S. 428, Abb. 151/5 (Hiigel 28, der auch Fleisch
beigabe enthielt; das Exemplar cntspricht ganz demjenigen 
von Budeşti-Flnaţe, Gr. 3), Donja Dolina (Z. Mari~, a.a.O., 
Taf. 6/15, 16), Oradca-Salca (N. Nemcti, a.a.O., S. 130, 
Abb. 20/4; der Ohrring mull mit den Funden aus dem in 
7. -6. Jh datierten Brandgrăberfeld ( ?), der von der Sand
grube zersttirt wurde, in Beziehung gebrachtet wcrden; vgl. 
(M. Rusu, V. Spoială und M. Galamb, Materiale, 8, 1962, 
S. 1962, S. 163, Abb. 3-4 und insbesondere I. H. Crişan, 
Dacia, N. S„ 9, 1965, S. 136 ff„ Abb. 1), Artând (M. Păr
ducz, a.a O„ S. 139, Taff. 22/1-3), Alsotelekes (P. Patay, 
FoliaArch, 13, 1961, S. 27 ff. und ders., ActaArchCarp, 4, 
1963, 1-2, S. 221, Abb. 3/5, Gr. 43), Piliny (P. Patay, 
FoliaArch, 7, 1955, Taf. 26/10) und Sajogtimtir (E. Zichy, 
Voyages au Caucase ci en Asie Centrale, II, Budapest, 1897, 
S. 519, Abb. 47/29). 

209 Eine iihnliche Perle hing auf einem Ohrring mit koni
schen Enden von Artând (M. Pârducz, a.a.O„ Taf. 22/1). 

21o D. Nicolăescu-Plopşor und W. Wolski, Elemente 
de demografie„., S. 55 (oben Anm. 46). 

211 Teiuş: K. Horedt, Materiale, 1, 1953, S. 800, Abb. 
11/9; Murgeşti: M. Roska, ESA, 11, 1937, S. 175, Abb. 
14/6; Balta Verde: D. Berciu, E. Comşa, a.a.O., S. 321, 
Abb. 57/7-10, Hiigel 2; Frrigilc: A. Vulpe, Ferigile, S. 
72, Taf. 26/18, 19. 
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gesellschafiuug mii andercn Schmuckstiicken auf der Brust des Kindes lie.fle eine ăhnliche Rolle 
nrmuten ; die Annăherung an cin Stilck aus einem Kriegergrab von Basarabi 212 lă.flt aber auch 
die Moglichkeit cler Verwcndung als Keule offen. 

Perlen ans Kaoll:npaste, Sciltaleuni. lfo1trimnscheln und Glasperlen fanden sich in beiden 
Friedhofeu entwcdcr als Kettcn, wie in Gr5 von Budeşti-Fînaţe und in Gr3 .5 von Mărişelu, oder 
als Einzebclunucksti.icke (Gr10 Budcşti-J4'înaţe). Das stăndige Auftreten von Kaolinperlen und 
Kaurimuscheln in <len tranisslvanischen Bestattungen wurde auf ostlichen Einflu.fl oder auf die 
Anwesenheit von Skythen dort zuriickgefiihrt 213• Solcher Schmuck wurde aber in Transsilvanien 
viel leichter geborgen, da man es hier in den meisten Făllen mit Skelettgrăbern zu tun hat, in 
denen bei sorgfaltiger Untersuchung nichts verloren gehen kann. Ganz anders steht es dagegen 
tun <lie Brandgrăber, wo Rich dieRcr sehr zerbrechliche Schmuck, der auch unter der Verbren
nungstemperatm leidct, uur ăuBcrst selten wahrnehmbar ist 214• Unbegriindet ist wohl auch die 
H<'hauptuug, daB Kaolinperlcn auf rurnănischem Gebiet gleichzeitig mit dem „Eindringen der 
8kytlwngruppe" crsehiencn wăren, denn solche Stiicke wurden doch auch aus Stoicani 2111 und 
Basarabi 216 gemeldct. 

Biserne 1itesserchen erschienen in beiden untersuchten Nekropolen; sie sind gekriimmt, ein
schueidig, groBtcnteils stark verrostet. Meistens lagen sienebendemFleischopfer, einer in den trans
silvauischen Fricdhofen verbrcitetctcn Sitte folgend, aber auch getrennt davon, manchmal als 
einzige Beigahe <lienernl (Gr4.7 von Budeşti-Fînaţe). In den Gr4 .7 von Mărişelu waren je zwei 
::\k:-;serd1eu deponiert, von dcuen nur cins beim Fleischopfer lag. 

Bei der Bci:;chrcibung un<l DiskU8sion der Grabbeigaben aus den Nekropolen von Budeşti
Fina te und Mărişelu wur<lc hăufig auf deren chronologischen und kulturellen Einordnung hingewiesen. 
Nun Kollen C'inigc diei.;beziigliche SchluBfolgerungen mit allgemeiner Giiltigkeit fiir die spăthallstatt
Z<'itlichcn 11'ricdhofo Transsilvaniens gezogen werden. 

Wie bereits gesagt, reihcn sich die Grăberfelder von Budeşti-Fînaţe und Mărişelu infolge 
ihrer Hauptmcrkmale (Grabsitten und Bestattungsritus) unter die iibrigen zeitgleichen sieben
biirgischeu Nekropolen cin. Eine eingehende Untersuchung dieser Me1kmale, vor allem aber die 
Diskussion und cler Vergleich des Grabinventars ermi::iglichten die Fo1muliernng einer Schlu.flfol
genrng-, die fii.r die Zeitstellung der gesamten transsilvani~chm Grnppe von Bedeutung ist und die 
tla1in bcsteht, <laB der Friedhof von Budeşti-Fînaţe ălter ist als der von Mărişelu. Die Nekropole 
Yon Budeşti-Fînaţe ist angesichts ihrer ausschlieBlichen Ko1pe1bestattungrn in OW-Richtung, 
dcr Kcramikformen mit einwandfrei friihhallstattzeitlicher Tradition und einiger Metallgegen
stăndc ( Gr3 6 ) von l\Iitte bis Ende des 7 .Jh.v.u.Z. zu datieren und iiberschreitet aliem Anschein 
nach nicht die Schwelle des folgenden Jahrhunderts. Das G1ăbe1feld von Mărişelu dagegen ist, 
ohwohl es offenbar archaische Stiicke (Akinakes-Dolche, die Fibel mitbi::itischem Schild, den Spie
gt•l mit l\Iittclgriff, Pfcile ui:;w) aufwies, infolge seiner entwickelteren Keramik und einiger Metall
sti.icke, die jiinger sinu als die von Budeşti-Fînaţe, sowie des Auftretens eines Brandgrabes mit rela
tiv spatern Inventar von Ende des 7.Jh. (Gr4.5 6 ) bis gegen Mitte des 6.Jh. v.u.Z., vielleicht sogar 
auch in dessen zweite Hălfte (Gr8) datierbar. Beide Nekropolen gehorten also kleineren, offenbm· 
se /)haften Gemeinschaften, wie aus der kleinen Anzahl der Grăber und der ziemlich langen Bele
gungszeit (ca. 50-75 Jahre) hcrvorgeht. 

Den vorgeschlagenen Datierungen nach ist der Friedhof von Budeşti-Fînaţe denen von 
Cipău, Tîrgu Mureş, Aiud und Cristeşti II in Transsilvanien und mit der alten Phase der Nekro
pole von Ferigile (Ferigile-Sud) gănzlich oder teilweise zeitgleich. Das Grăberfeld von Mărişelu 
ist dencn von Rlaj, Ozd und Ciumbru<l in Transsilvanien und der darauffolgenden Phase von 
Ferigile (Ferigile-Nord), Kombinationstypen 3-4, teilweise oder gănzlich gleichlatrig. So kann 
man die Fundstellen in Transilvanien mit denen siidlich der Karpaten zeitlich abstimmen und eine 
ăhnlichc allgemeine Entwicklung der Volkerschaften, die damals den Karpaten-Donau-Raum 
bewohnten - abgesehen von uatiirlichen lokalen Besonderheiten und Unterschieden - festellen. 

Sowohl die hohere Datierung der Nekropolen von Budeşti-Fînaţe, Cipău, Tîrgu Mureş usw. 
als auch dic Ergebnisi:;e dcr Untersuchung des grundlegenden Totenzubehors, das (vielleicht mit 
Ausnahrne der Pfeile und mancher Dolche - Posmuş, Firminiş) lokalen thrakischen oder thra
kisch-illyrischen Charakter hat, erfordern die Aufgabe einer 'Oberp1iifung der Hypothese, wo-

212 VI. Uumilrcscu, Dacia, N.S„ 12, 1968, S. 208, Abb. 
17 /1 (Hiigcl G/Gr. 4). Einc angcblich „ verlorcnc" eiserne 
Kugcl wird untcr den Ha C-zeitlichcn Funden von Sopron
Burgsthal crwăhnt (E. Palck, ArchErt, 103, 1976, 1, S. 
15, Hiigcl 73/1971; Mănncrgrab mit Pfcrdegeschirr). 

21 a V. Vasilicv, Sciţii S. 99 rr. mit Litcratur. 
m In Ferigile, Hiigcl 105, 109, werden solchc Perlen 

crwăhnt (A. Vulpe, D.1cia, 25, 1982, S. 402 und ders., 

6 - c. 2343 

Istros, 2-3, 1981-1983, S. 129), Vgl. and I. Nemeti, 
a.a.O., S. 123 (Sanlslău). 

au Sehr wahrschelnlich aus Kaolin slnd die angeblich 
aus „weillen Muscheln" hergei.tellten Perlen von Stoicani 
(M. Petrescu-Dlmbovita, Materiale, 1, 1953, S. 175, Taf. 
9/20 a, Gr. 20). 

21e VI. Dumitrescu a.a.O., S. 198, Abb. 23/3: „Kaolin
perle" ; 0 = 1 cm. 
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nach diese Grăberfelder einer Giuppe skythiRcher Eindringlinge bzw. den irnnischen Agathyrsen 
angehoren sollen, die Ende deR 7. und Anfa.ng des 6.Jh. in Transsilvanien eingediungen wăren 217 

und um die Mitte des .5.Jh. fast vollstăndig thrakisiert gewesen seien 218• GewiO verdient die In
formation Herodot iiber die Ansiedlung der Agathyrncn im oberen l\Iureş-Hecken volle Beach
tung, vor allem da sie auch archăologisch bestătigt ist. In diesern Sinnc liellen sich die Agathyrsen 
eventuell mit den Belegern der spăthalh;tattzeitlicben FriedhOfe in Tram:silvanien identifizieren. 
Was waren aber diese Agathyn;en im Grnnde gcnommen - Thraker, Thrako-Kimmererier, Kim
merier, Skythen oder Thrako-Skythen ~ Eine eindeutige Antwort auf die Frage der ethnischen 
Zugehorigkeit ist nicht erhăltlich, da vor allem beim heutigen Stand der l<"'orschung eine klare 
Unterscheidung zwischen den Begriffen „spătkimmerische" und „fri.ihskythische" Kultur noch 
nicht moglich ist 21u. 

Die friihe Datierung - Mitte und zweite Hălfie des 7.Jh. - der ăltesten Nekropolen Trans
silvaniens (Cipău, Budeşti-Fînaţe usw.) in Verbindung mit den geschichtlichen und archăologi
schen Zeugnissen liber dcn Zeitpunkt dcr Verdrăngung de8 kimmeri8chen Stammesverbands und 
seinen Ersatz durch den Hkythischen, um die l\Iitte deH 7.Jh. im siidosteuropăh1chen Teil der 
Sowjetunion scheint dei Annahme zu bestătigen, die in den Agathyn;en eine aus dem kimmeri
schen Stammesverband abgespaltene Giuppe sieht, die unter dem Drnck der Skythen nach Wes
ten gewandert ist 220• Wăhrend diese Vemrntung fi.ir Transsilvanien gelten konnte, ist der Vcrsuch, 
die Sigynen als Trăger der Szentcs-Vekerzug-Chotin-Grnppe anzusehen, nicht iibcrzeugend, an
gesichts der grollen ZeitHpanne zwischen dcr hiHtorischen Infonnation und den ălteHtPn archăolo
gischen Funden 221• NeuerdingH wurden aber mit diespm rătselhaften Etlmos die Funde am; <lem 
7.Jh. (Ugra, Kornlo<l, Kakasd u.a.) in Ycrbindung gebracht, was wohl den verfiigban•n Daten 
eher entspricht 222• 

Die Identifizierung <lcr Agathyrsen mit <len Hesten eineH „kimmerischen" Stammes 223, in 
dem <las thrakische Element eine groile Rolle geHpielt haben rniillte, wiirde plausible Erklărnn
gen fiir <lic „ostliche Fărbung" einiger im 7.Jh. in Transsilvanien auftretenden Bestandteile der 
Sachkultur und gleichzeitig auch fiir die offensichtliche Fcindschaft. zwisclwn Agathy1 sen und 
Skythen licfern. Auch wiirden sich dadurch manche Ăhnlichkeiten in den Hestattungs-, Grab- und 
Beigabensitten dt•r t ranssil vanischen N ekropolcn ei1wrxeit H u11d der ct waH zeitigeren der l\IeFO
csat-Gruppe in N or<lostungarn deutC'B laHHl'll, 1lie PlwnfallH auf einen vornkythischen, iiHt.lichcn 
Reitrag zuriickgefiihrt wf'!'den 224 • Chrigem; ixt ein et waiges vorHkythiHches Eindringen in Tran
silvanien allenfalls plam1ibler alH ein HkythischeH zu l'iBC'm so friihen Zeitpunkt 225, daR ganz verein
zelt dagestanden hătte. Die Funde auH elen \H'Htlichen und nor<lwPstlichen Nachbarzonen von 
Typ SzenteR-Vekerzug-Chotin Htammen au:-. weit spăteren Zt>itrăumen und werden gewohnlich 
von dcr zweiten Hălfte des 6.Jh. ah datici-t 226 • Hiuzu kommt noC'h, da13 cliese letzteren Friedhofe 
durch BestattungH-, Grab- und Beigabensitt en YOl lig o<lt•r weHC'ntlich Yon den transsilvanisC'hen 
abweichen und sie, sofern Hic nicht sogar daH Ergt•bni1:> eines 08tlichen Kultureinflu1:>ses sind, mit 
dem Anstieg der l\Iacht der nordponti1:>ehcn Skytlwn nach fJ13 v.u.Z. in Vcrbindung gebracht wer
den miiRsen 227• Die Rpăle Datierung - im 6. und !>. --!. Jh.v.u.Z. <ler măchtigen thrakisch-geti
schen Burgen in der l\Iol<lau wur<le ebenfallH mit Hecht auf dic wachsende Bedrohung durch die 
Skythen nach Darim;' miJllungenem FPldzug im Nonh•n clPH Schwarzen Meers zuriickgefiihrt 228• 

21< V. Vasilicv, SciJii, S. 125 ff.; vgl. auch Zb. Bukowski, 
a.a.O., S. 243 rr. 

218 So ist :ius 1-krodot, IV, 104 und IV, 48 (LokalisiC'run!( 
der Agathyrsen) zu nrstehC'n; vgl. auch Y. Pârvan, Getica, 
s. :J3. 

219 l\1. Parducz,AnlikTan, 15, 1968, S.144ff.; G. Kossack, 
Situla, 20/21, S. 127 ff. T. Kemcnczci, in Die Jlallslal/J.:11//11r 
Symposium Steyr, 1980, S. 2:1 ff. 

220 J. Harmatta, AntikTan, l:J, 1966, S. 107 rr.; A. \'ulpl', 
MemAntiq, 2, 1970, S. 179 

221 J. Harmalta, u.u.oO., und dcrs. ArchErt, 94, 1967, 
1-2, S. 133 ff., sowie ActaArchHung, 20, 1968, S. 153 ff. 
Die chronologischc. Unstimmigkeit wurdc bereils \'On '.\I. 
Pârducz (a.a.O„ s„ 135) sowic von M. Du~C'k (SlovArch, 22, 
1974, 2, S. 383 f.) gemerkl. 

222 T. Kemenczei, a.a.O„ S. 88. EinC' „hiihe" Dalierung 
(Ha B -C) dcr dcn Sigyncn zugcschrkbc-ncn Funde wird 
auch von :M. Rusu (Apulum, 6. 1967, S. 97 ff. und Anm :1:1) 
vorgeschlagcn. Die von V. Trbuhovic gestclllc JiypolhC'sc 
cincr illyrischen Abstammung der Agathyrsl'n (Slarinar, 
15-16, 1964-1965, S. 167) ist grundlos. 

223 Es sci hier aur dic merkwiirdigc Stellungnahmc IIar
mattas (AntikTan, 13, 1966, S. 111 ff) hingcwicscn, (kr 

widC'I' jcdcr Evidenz unei mit L"nrecht dic '.\loglichkcil einer 
AnwcsC'nhcil der ThrakC'r im Karpatenbeckcn und in Siidruss
land ganz ablchntr. 

22' E. Patek, EvkSzl'gcd, 1966-1967, 2, S. 101 ff.; 
:\I. Parducz, ActaArchHung, 25, 1973, S. 54 ff.; T. Kemenc
zri, ArchErt, 101, 1974, 1, S. 13 ff. 

225 Dabci soli aber diC' :\ltiglichkeit, daO dic lranssilvani
schcn Graberrelder auch cincr skytltischen Beviilkcrung oder 
einer solchcn mit nordponlisch-skylhischer Kultur angehlirt 
haben klinntcn, nicht vollig von der Hand gewiesen werden. 
Im Fall ciner solchen Zurcchnun!( miiOte aber aur dic slarre 
Crcnzc fiir clic friihskylhischcn Entdeckungen verzichtet 
WC'rdC'n, dil' !(C'gcnwiirlig fiir Ende dC's 7. und im 6. Jh. 
angcnommrn \\'ied. Niihercs dariibcr bei A. Lang, a.a.O„ 
S. 232 und G. Kossack, Siluia, 20/21, S. 120 H. 

226 '.\Iit Ausnahmc der Funde \'On Arlând, die sich im 
7. Jh„ oder am Anfang dC's 6.Jh. datieren lasscn und die, 
iibl'r Oradca-„Salca" und Firminiş, in Bcziehung mit den 
transilvanisd1cn stchcn. 

227 Zb. Bukowski, in lJie Jlallslal/J.:u//ur, Sympsiumo 
Slcyr, 1980. S. 349 rr. 

228 A. C. Florescu, Cercctlstlaşi, 2, 1971, S. 103 ff. und 
lkrs„ Hl'v:\IuzMon, 49, 1980, 1, S. 15 ff. 
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Im Zusammenhang mit den Bestattungsriten und Moglichkeiten, dadurch manche spăthall
stattzeitlichen Entdeckungen in Transsilvanien zu unterscheiden und ethnisch zu bestimmen, sei 
darauf hingewiesen, dall sich das Auftreten von Brandgrăbern um die zweite Hălfte des 6.Jh. 
nach der ausschlielllichen Sitte der Korperbestattung nicht einfach durch die sogenannte „Thra
kisierung" der Neuankommlinge erklăren lăBt 229• Solange kein anderer Bestattungsritus bekannt 
ist, den man mit Sicherheit den bodenstăndigen Thrakern zuschreiben konnte, muB offenbar jeder 
Versuch einer ethnischen Zuordnung als reine Hypothese ohne jede dokumentarische Grundlage 
erscheinen. Die den Bodenstăndigen zugerechneten wenigen und nicht aufschluBreichen Brand
grăber stammen aus zufălligen Entdeckungen oder aus nichtdurchforschten Friedhofen 230• Die 
ungewisse Datierung dieser Grăber und ihre geringe Zahl berechtigen nicht zur Zusammenstellung 
eines Horizonts von Grabfunden, der mit dem der Korperbestattungen vergleichbar wăre. Dem 
heutigen Forschungsstand nach zu urteilen, scheint es eher, daB man es in der transsilvanischen 
spăten Hallstattzeit mit einem einheitlichen, Bestattungsritus zu tun hat, der aus bisher noch 
unbekannten Griinden von der ausschlie.Blichen Korperbestattung zum Biritualismus (Băiţa) 
und spăter vielleicht zur allgemeinen Brandbestattung tibergegangen ist. Als Nachklang der frii
heren Begrăbnissitte bewahrten die Gruben weiter Form und GroBe der Skelettgrăber 231• 

Sollte diese Hypothese nicht durch spătere Forschungsergebnisse widerkgt werden, so 
konte man annehmen, dall die Bevolkerung, die Transilvanien in der Ha C-D-Periode bewohnte, 
ethnisch homogen und in diesem Fall entwcder thrakischer oder tistlicher Herkunft war 232• Ftir die 
„thrakische Variante" sprăchen auller dem Totenzubehtir (vor allem der Keiamik, die - auf alle 
Fălle - ein entscheidendes Element ftir die ethnische Zuordnung bleibt) und die anthropologi
schen Analysen, die - obwohl nur in geringer Zahl - das Vorherrschen von Individuen mit loka
lem, mittelmeerlăndischem Charakter und nur ausnahmsweise (ein einziger Fall) mit ostlichem 
Charakter wie bei den nordpontischn Skythengrnppen nachweisen 233• Die andere Variante wird 
durch das „ostliche Kolorit" der spăthallstattzeitlichen Sachkultur in Transsilvanien und die 
Korperbestattung in einem geographischen Raum untersttitzt, in dem die Einăscherung als vor
herrschender oder ausschlielllicher Bestattungsritus gilt. Nach Ansicht des Ve1fasse1s kăme diese 
letzte Variante nur dann ernstlich in Betracht, wenn autohtone Brandbestattungsplătze oder -
grăber entdeckt, wiirden, die mit Sicherheit den Korpergrăberfeldern zeitgleich sind. Bis dahin 
aber darf wohl angenommen werden, da.B die transsilvanischen Hallstatt C-D-Nekropolen mit 
groller Wahrscheinlichkeit der thrakischen Lokalbevolkerung angehoren, da.B zu der Mitte des 7 .Jh. 
ein von den frtihkaukasisc)len oder-iranischen Kulturen stark beeinflu.Bter vorskythischer 
kultureller oder ethnischer Impuls kam 234• Ferner ist es wohl - wenigstens vorlăufig - vorzu
ziehen, die hier behandelten FriedhOfe einfach als spăthallstattzeitlich zu bezeichnen, anstatt 
Benennungen mit dem Anspruch auf eine ethnische Zuordnung einzuftihren, die jcderzeit anfecht
bar wăren 235• 

229 Es sei betont, daO der Obergang zur Brandbestattung 
cin sehr verbreitetes Phănomen in dieser Periode darslellt, 
sowohl Im illyrisehen (A. Benae, B. Covlc, Glasinac, li, 1957, 
S. 119), als aueh Im nordpontisehcn Raum (M. Pârduez, 
a.a.O., S. 48). 

no I. H. Crişan, Dacia, N.S., 9, 1965, S. 138 ff.; vgl. 
aueh A. Vulpe, a.a.O., S. 199 

ni Wle es der Fall der Nekropole von Slobozia-Oneşti 

in Sudwestmoldau ist (C. Buzdugan, Carplea, 1, 1968, S. 
77 ff. und ders„ ln Sesiunea de comunicdri a Muzeelor de 
istorie - 1964-1971, S. 233 ff.). Wir danken Kollege 
Buzdugan tur zusiltzllche Intormallon. 

232 Filr den thrakisehen Charakter dieses Grăberfelder 
aullert sich aueh A. I. Meliukova (Skifiaja ... , S. 3 ff.). 

2 33 O. Neerasov, in Actes du II Congres International de 
Thracologie, Bukarest, 1976, III, 1980, S. 437. 

au Eventuell als eine diine Herrsehersehicht (dle Agathyr
sen ?) wie M. Pârduez (a.a.O„ S. 43) meinte. Wo aber, und 
wie diese Herrseher begraben wurden kann Im gegenwărtl
gen Stand der Forsehung nleht geantwortet werden. 

za& A. Vulpe (a.a.O„ S. 152) sehlăgt d.ie neutrale Bezeleh
nung „Kulturgruppe Ciumbrud" vor(vgl. auch Dacia, 26, 1982, 
S. 389), die aueh von E. Moscalu (Thraco-Daciea, 2, 1981, 
S. 23 und ders„ Ceramica traco-geticd, Bukarest, 1983, S. 
159 ff.) Obernommen wurde. 
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