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ZU DEN GRABSITTEN 
DER PERIAM-PECICA-KUL TUR 

MONICA ŞANDOR-CHICIDEANU und JON CHICIDEANU 

Im Rahmen der 8.onau karpatischen BronzeEeit konzent.riert sich die Periam-Pecica.-Kultur 
im mteren Mureş -Becken bis zu dem ZusamrnenfluJl des Mureş mit der Tisa. Der Mureş 
durclquert das Kulturgelânde wie eine Achse von Osten nach Westen. Die Jtordliche und nord
ostliche Grenze wird vom măndervollen Lauf des Flusses Erul Sec gebildt.::t, gegen Siid-Osten 
un Siden geht die Kultur nicht iiber den Bach 6aJa.ţ-ca hinaus. Im Westen scheint die Grenze 
auf mm Lauf der Tisa selbst zu liegen ; eîne einzige Entdeckung liegt weiter westwărts, in Roszke, 
am vestlichen Ufer des Flusses (Abb. 1). Das ganze Gefănde wird von Băichen durchzogen, die 
heutaitagc einen schwankenden Durchflull a.ufweisen, oder die wahrend des 18.-19. Jahrhun-

Abb . I. Die wicbt.igstcn Funde der Periam-Pccica-Kultur: 1. Battonya ; 2. Beba \'eche ; 3. Coka 
4. Desik ; 5. Hodmezovasârhcly; 6. Klarafalva; 7. Kiszombor: 8. i\'lokrin ; 9. Novi Knezevac 
10. Ostojicevo ; 11. Oszentivân 12. Pecica; 13. Periam; 14. Pit..,·aros ; 15. H:ibc ; 16. Houke 
17. Szoreg ; 18. Stnnicolaul l\larc ; 19. Bocar ; 20. Cheglevlci ; 21. Chcrestur ; 22. Ghioroc ; 23. Sa-

jan ; 24. Sanad ; 25. SeR1llle. 
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6 MONICA ŞANDORi-cmc10EANU, ION CHICIDEANU 2 

derts am1getrocknct wurclcn. AuJ3erdem gibt es hier \Yarmwasscrqucllen uncl zahlrcichc TeichP. 
Wir wrfiigcn iibcr kcinc vollstăndigcn Angabcn in lkzug auf dic Klimabcdingungen, clic Flora 
und die Fauna der bctreffcndcn GC'gend wahrend der Bronzczcit 1 doch lăllt das Ausschcn drs 
hydrographischcn Net.zes darauf schlicJ3cn, daJ3 das Gebict einem Delta ăhnlich war, sich von 
den benachbarten Zonen gănzlich unterschied und dadurch cler Periam-Pccica-Kultur ihren 
eigcnti.imlichcn Charakter verliehcn hatte. 

Obwohl Studien i.iber dcn Ursprung, dcn Inhalt, dic Pcrio(li:-;ierung und die Chronologic dN 
Periam-Pccica-Kultur nicht frhlcn, habcn dic gcstellten Fragen noch keinc allgerndn a1wr
kannte l1ăimng gefunden; selbst clic Bezeiehnung (kf Kultur ist llmstritten 2 • Die ersten For
schungcn iiber diesc Kultur wurdt·n sehon im vorigcn Jahrhunck1 t durd1 zufălligc Entdeckungt•n 
und mehr oder weniger ausgcdl'lmtc Grabungen bcgonnen und bis lwutc dann dureh systernati
schc Grabungen fortgcsctzt. Es t.rcten zucr::;t dureh ihre Bcdeutung dk Grabungen au::; den zwri 
gleichnamigen Tcll-Siedlungen 3 lwrvor, dann diejenigen, die in mehrcren Grăbcrfeldern 4 untcr
nommen wurden, zeitlich gut t>inzuordnendc :Funde zur YPrfogung geBtcllt und dadurch aueh 
wesentlich zur Kenntnis der Kultur bcigetragen habcn. 

Die Stuclien iiber die Korpcrgrăber in Periam-Pecita hatten selbstver::;tăndlich in erster 
Reihe die Feststcllung ihrcr chronologiBchcn Aufeinanderfolge in Aussicht. l\lan vcrsuchte dafiir 
in den uniersuchten Siedlungcn 5 dic Beerdigungsetappen und ihr Verhăltnis zur stratigraphisehen 
Aufeinanclerfolge zu bcstinunen. In dcr letztcn Zeit sind auch Stuuil'n erschienen, die dic Bcstat
tungs, die gesellsehaftliehen Strukt uren oder die Trachtsitten 6 behandeln. Bei dem gegenwăr
tigen Stand cler Erforschung ::;ind auf dem Gebiet die8er Kultur 18 Grăberfelcler und Einzclgrab
funde bekannt, zu denen abt•r auch andere Grăberkomplexe hinzugcfi.igt werdcn kănhen, clic ::;ich 
in anderen Kultur-Milicus 7 befinden, aber typisches Pcriam-Peciea Inventar aufwcisen. Davon 
baben wir diejenigen Nekro110len gewăhlt, die ausreiehend Angabcn fiir clic Analyse gcbotc•11 
haben: Battonya 8, Beba Veche 9, Deszk „A" 10, Deszk „F" 11 , Mokrin 12, Oszcntivan 13, Pitvarosl4. 
und Szăreg 15• Dic' Gesamtzahl cler Grăber aui'l den 8 gewăhlten Grăberfoldem betrăgt 845, rnn 
denen nur 316 von unsercm Standpunkt aus aus::;agekrăftig sind. Obwohl cliese Zahl bcschrănkt 
scheinen konntc, muf.I hcn·orgehoben werden, daf.I all diesP Grăber Bt>ii'le1zungen enthalten, zu 
denen auf.IC'r der Keramik auch Traehtgege11stăndC' gchort>ll, die vom archăologisehcn uncl ge:-;sc·ll
schaftlicheu Standpunkt die ausf\agekrăftig:-;tc Gattung dar:-;tl'lkn. Leider wurde kei11c dcr :Kekro
polen vollRtăndig crforseh1, und die Art uud \\reisc, in der sie vcroffentlicht wunkn, ist ciften 
gar nicht cinwandfrei (l's fehlen clie Plăne, die lkschreibung dC'r Funde ist surnmarisch). 

Ei ne en;te .Festst<'llung in Bezug auf <lie nestat t ungs::;it teu ist die Einheit de::; Be:statt uugs
rituals: alle Grăber der Periam-Pecica-Kultur sind Korpergrăber und cnthalten Skc•lctt(' in 

1 Einige paliuologischc Dalcn, dic sich nur au( die Ge
geml in unmitclbarer Nahe dcr Nekropolc von ;\lokrin bczic
ben, sind !n der Abhandlung von Jelena l\lnrkovic-l\larja
novic z11 findcn, in M. Giric', Jlokrin. Nekropo/u rcmog bro11z
w1og duba, I, Ueograd, 1971, S. 18-19 (fortan: Giric, Mu-
1."rin J). 

2 Einc Disskussion bclrc[fs cler Bczeichnung dcr Kultur 
bei T. Soroccanu, ActaArchCarp, 23, 1984, S. 43, Anm. 1. 
Die Dczicchung Periam- Pecica, dic in der rumiinischen 
Fachlileratur cingebiirgcrl ist, ist vorzuzichen, dcnn sic 
bezeichnet die archăologischc Erschcinung nach ihren wich
Ligsten Fundpliilzen : ein Wasscrname wiirc dazu wcniger 
gecignel, eine archăologischc Kullur zu bczcichncn, wenn 
diesc nur cine beschrănkle Fli:ichc scines Laufcs cinnimml. 

3 Fiir Periam siche !\I. Hoska, Foldrajzi Kiizlemcnyck, 
1911; vgl. Ders., l\Iuzcumi cs Kiinyvlari Ertesitii, 1913; 
Ders., Gcmina, l, 1923; Dcrs., Dacia, 1, 1924. In Pecica 
wurden clic crstcn Grabungcn von L. Diimiitor untcrnammcn, 
ArchErt 21, 1901; Dcrs., ArchErl 22, 1!J02, dann von l\[. 
Roska forlgesetzl, DolgCiuj, 3, 1!J13; Ders., Arhivele Olte
niei, 2, 1923. 1943 hal D. Popescu wciterc Grabungen durch
gefiihrt (Raport asupra activilă[ii ştiinţifice a Muzeului 
l\'a[ional de .4.nticlrită[i în anii 1912 şi 1943, Bucureşti, 1944, 
S. 71- 73; Ders., Die friilre und mittlere Bronzezeit in Sic
benbiirgcn, Bucureşti 1944, S. 67). 1960-1962 und 1964 
wurden neue Forschungen untcr der Fiihrung von I. H. 
Crişan Cnternommen (Ziridava, Arad, 1978). Einige Anga
ben iiber das in den Grabungen von Crişan entdeckle ~faterial 
aus der Dronzrzeit bei T. Soroceanu, Studii şi comunicări de 
elnografic-islorie, 2, 1!J77; Drrs., PAS, 1, 1982; Dcrs., Acla
A rchCarp, 2: I , l!J84. 

4 Einc kurzc Gra!J1111gsgcsrhkhlc bei l\I. Giric im Bancl 

(1 lrsgb. N. Tasic), Die Friil1bro11zezeit des Karpalcnbcckcns 
und Nordba/kans, Ucograd, 1!)84, S. 33-45 (fortan: Taslr, 
Friilrlmmze:ril). 

5 J. Banner, Do!gSzcgcd, 7, 1-2, 1931, S. 40-5:1: I. 
Uona, Alba Hcgia, 4-5, 11163-1964 (1!165), s. 11--u:J: 
Glric, a.a.O.: T. Soroceanu, l'Z, 50, 1975, S. 161-179. 

6 Giric, a.a.O; ]';. Hiedl, in Mokrin I I, 1972, s. 67- 74 : 
Jasmina Draskovic-Johnson, RadVoj, 21-22, 1972-197:!, 
S. 5-17; Margarita Primas, 58, BerRGK, 1977, S. 13-17: 
Giric, SlovArch, 29, 1981, 1, S. 51-58; Gisela Schumachcr
Matthiius, S/udien zu bron:ezeitliclren Sclrmucktruclrten im 
J\arpa/enbrckcn. Ein flei/rag zur Drutwrg dcr Ilortfunde im 
l\arpatenbecken, !\forburger Studicn zur Vor- und Frlihgl'· 
schichte, 6, l\lainz, 1985 (siehe auch die Buchbespriiclrnng 
von A. Vulpe, Germania, 66, 1988, 1, S. 191 fL). 

7 Es handell sich um das Grăberfeld von Kclebia, dcr 1.11r 
\"alya-Kultur III. Phase gehiirt, in dem auch einige Kiir
pcrgrăber cntdcckt wurden, die Periam-Pecica Beigabc11 
cnthallen, siche I. Bona, Die mittlere Bronze:eit Ungarns wrd 
ilrre siidostliclren Bezielrungcn, Budapesl, 1975, S. 85, 59 ff. 
(forlan : Dona, Bronzezeit). 

8 G. Gazdapuszlai, ActaAntSz, 12, 1968. 
9 I. Dona, Alba Hegia, 4-5, 1963-1!J64 (1965), S. 21---

21, Taf. 6-9. 
10 Ders , Bron:e:eit, S. 88- 92, Taf. 88- 93. 
11 Ebenda, Taf 82--87. 
12 Giric, Mokrin I. 
13 Bona, a.a.O, S. 09-lO·i. l"ns stand J. Ilanncrs Arbeit 

nicht zur Verfiigung. J. Banner, DolgSzeged, 4, 1928. 
H I. Bona, Alba Hegia, 4-5, 1963-1064 (1965), s. 18-

24, Tar. 1-5. 
i;; I. Foltiny, DolgSzrged, 17, 1941, S. u8-8!J, Taf. 1-24. 
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3 ZU DEN GRABSITTEN DER PERIAM-PECICA-KULTUR 7 

Hocker Lage. Einige wenigc Brandurnengrăber, in l\lok.Iin (3 Grăber), in Szoreg (4 Grăber), in 
Battonya (20 Grăber) 18 wurden auf Grund ihrer Keramik-Inventare den ~agyrev oder Hatvan 
Kulturcn zugeschreiben und die wenigen Grăber mit typischem Periam-Pecica Inventar auF; 
Kclebia cnthalten Skelette in Hockerlage 17 • Von den Korpergrăbcrn hcben sich die Pithoi-Grăber 
ab, die gewohnlich den Kindern vorbehalten sind (Soreg, Dcszk „A" und besonders Ostojicevo 
mit 43 solchen Grăbern); da aber typische!I Inventar fehlt, ist ihre kulturgernăf3c Zuordnung 
zweifelhalt 18. 

Alle Periam-Peciea-Grăber sind flach und gehoren relativ ausgedehntcn Nekropolcn an: 
so sind in l\fokrin 312 Grăber, in Szoreg 229 Grăber, în Ostojicevo 89 Grăber 19 und în Battonya 
ist dic Zahl der entdeckten Grăber durch neulich durchgeftihrte Grabungen bis liber 100 20 ges
ticgen. Es ist anzunehmen, da.13 kleine Grăberfeldcr, wie die aus Beba Vcchl', Novi Knezevac 21 

oder Pitvaros und auch die aus Oszcntivan und Deszk „F" viei groOer waren. Streufunde wie die 
aus Coka 22, Kiszombor 23, Răbe 24 und Sînnicolaul Mare 25 habcn hochstwabrscheinlich ausgedehn
teren Gl"'.i.berfeldcrn angehort, die nicht erforscht wurden 28 • In manchen Făllen konnte fcstsge
stellt werden, da.13 sich die Nekropolen în unmittelbarer Năhe der Siedlungen befandcn und man
chmal nur durcheine natiirliche Bodenunebenhcit oder durch einen Wasxcrflul3 von ihnen getrennt 
sind. Indirekt spricht das fur das Vorhandenxein von Grăberfeldern mit einer groOen Anzahl rnn 
Grăbern, die den Tell-Siedlungen mit dicken Lagerungen entr-;prechcn, nnd fiir eine verhăltnis
măOig lange Siedlungszeit, wie auch in Periam und Pecica. 

Die mcistcn Periam-Pecica-Grăbcr habNl Grubeu mit rechtwinkligc111 oder - im Falle 
der KindergTăber - sogar quadmtixchem Umri.13. AuOer dcn Grăbern mit rechtwinkligem Grun
dri.13 sincl - în Mokrin, Szoreg und Battonya - auch Grăber bekannt, die eine Ovale Form 
haben. Ftir dic ancleren Grăberfeldcr sind solchc Einzelheiten nicht aufgczeichnet worden. In 
Mokrin und Battonya wurden Skelettc anthropologisch bestimmt 27 , aber es wurden keinc Zu
sammenhănge zwischen den Geschlechtx- und Altergruppen dcr Ven;torbenen und cleru UmriU 
der Grăber festgestcllt. Bemerkt wurde aber, dall die Tiefe der Kindergrăber im aUgemeinen 
geringcr ist als die der Erwachsenengraber. Gleichzcitig wurde bemcrkt, daB gewohnlich dic Grăber 
mit reiclwrem Inventar tiefer sind 28 • Das Studium der Graber kann sich aber nicht nur auf ihre 
Tiefen beschranken. Besonders aufschluOreieh erwcist sich das Verhăltni::; zwischen der vom "Grab 
cingenomenen Flă.chc und seiner Tiefe. Im allgemeinen schwankt dic Flăche dcr Grăber, nach 
Geschlecht und Alter zwischcn 0,5 m2, manchmal sogar weniger - und 2 m2, oder sogar mebr. 
Fur das Grăberfeld von Mokrin wurde dieses Verhăltnis graphisch wransehaulicht und es wurde 
cine er11te Grăbergruppe hervorgehoben, die eine Oberflăche von liber 1,35 m 2 und eine Tiefe von 
0,95-2,00 m betrăgt. Die anderen Grăbcr, die die Merzahl der Korppergrăber au::;macht, nchmen 
Flă.eben an, dic nicht 1,35 m 2 riberschreiten (Abb. 2). In der Grăberfelder von Szoreg ist die Lage 
ăhnlich, nur liegt dic Grenze ftir die beiden Gruppcn bei 1,55 m 2• Die Gruppicrung dcr Grăbcr 
auf Grund der Oberflăehc und der Tiefe der Gruben offenbart cine wenig zahlreiche Gruppc, 
deren Gruben Dimensionen aufweisen, die sichtbar groOer als die der anderen sind. Das beweist 
cine gewisse Komplexităt der Bestattungssitten - im Rahmen der flachcn Nckropolen - sctzt 
einen groOeren Arbeitsaufwand fiir diese Grăber voraus, dcr cinem cntsprechendcn gesellschaft
lichem Aufwand gleichzustellen ist und zweifelsohne die hOhere gesellschaftlicbe Rangstellung der 
Yerstorbenen widerspiegelt 29 • 

11 Ein llrandgrab, das zufiillig in Ghioroc, Kreis Arad 
cntdeck wurde, mit „einer Periam- Pecica L'rne ". Wenn es 
zu einer Periam-Pecica Nekropole angenhoren wiirde, wăre 
es der ostlichsl gelegene Beleg fiir diese Kultur (Frdl. M ilt. 
Y. Boroneant). 

11 Bona, Bromezeil, S. 59 ff. 
18 T. Soroceanu, Cultura i'1urrş, Zusammenfassung der 

Oiss„ Cluj·Napoca, 1978, S. 5. 
19 Das Grăberfeld wurde noch nicht gănzlich vcrroffent

licht. Ein vorlăufiger Bericht bei ~I. Giric!, RadVoj, 7, 1959 
und einigc allgemeinc Angaben bei Giric! in Tasic!, Frilhbron
:tzeil, S. 44, Tnf. 8/1- 9. 

so In Hattonya wurden die Grabungen wieder aufgenom
men und cs wurden andere Graber als die von G. Gazda
pusztai untersuchten entdeckt (Frdl. l\fitt. T. Soroceanu). 

21 I. Bona, Alba Regia, 4-5, 1963-196.C (1!165), S. 2.C. 
22 Ders., Bron:ezcil, S. 85, Tar. 125/1-5. 
2a Ebenda. 
!4 Ebenda. 
2$ Ebtnda. Im orlichcn !\Iu~eum 'nrdcn r1111ge nicht

\'crotfrntlicble GefaOe aufbewahrt, die m1hrschelnllch in der 

benacbbartcn Sicdlung anldeckl wurden. 
2t Ali diese Funde sind zufăllig; die Grabungcn, die da· 

nach folgten, hatten einen beschrănkten Cbarakter und wurdcn 
nicht weitergefilhrt. 

t 7 G. Farkas und P. Liplak, in Girit', .'1okri11 I, S. 
239- 271 und die folgenden Tabellcn fiir das Grăber(eld von 
:\lokrin und Ders„ G. Gazdapusztai, a.a.O„ S. 53- 7.C, fiir 
Battonya. Die Knochcnresle von !\!okrin wurden im Labora
torium auch nuf Grund ihrcr chemischen Zusammcnsetzung 
analysiert, siehe I. Lengyel, in Mokrin II, S. 75-90, mit 
Ergebnissen, dic groOtenteils die morphologischen Bestim
mungen von Farkas und Liptak bestătigt haben. 

28 Giric, Mokrin I, S. 194, wo gczeigt wlrd, da O die Er
wachsenengrăber tiefer als die Kindergrtibcr gegraben wur
den. Eine lnteressantc Bemerkung bei 1\1. Primas, a.a.O„ 
S. 113, wo auf Grund mathematischcr iiberlegungen das 
Verhăltnis zwischen der Tiefe dcr Grăbcr und dem cnthalte
nem Inventar bewiesen wird. 

29 L. Rinford, .'11,forluary Prac/icts : Their sludy and lheir 
polenliaf, in L. Binford, An archatologicaf perspeclicit, New 
York-London, 1972, S. 226 rr. 
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Abb. 2. Mokrin. Graphlsche Darslellung der Grăber nach der Flăche und der Tiefe der Gruben. 1. Bronzeaxt ; 2. Bronze-

dolch ; 3. Steinaxt ; 4. Steinkeule. 
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5 ZU DEN GRABSITTEN DER PERIAM-PECICA-KULTUR 9 

\Venn man auf den so erl1altenen „sozialen Plănen" dic Invcntarstiick<' einzcichnet, die 
gecignet wăren, die gesellschaftlichc Rangstellung anzugcben (\1\-'affen, Osenhalsringe, anderc beson
dere Inventarstticke), kann man beobachten, dafl diesc besonders in Grăbem mit grtiJ3er<'n Aus
ma.Ben zu finden sind (Abb. 2-3). Das bekrtiftigt die Vermutung, das die Dimension der Grăber 
im direkten Verhăltnis zur sozialen Stellung der Verstorbenen steht und auf ihrc sozialc Zugc
horigkeit srhlieJ3en lăJ3t. Es ist interessant zu erwăhnen, dafl r::; in Mokrin, wo wir iiber anthro
pologi::;che Angaben verftigen, untC'r dcn Grăbern diescr Gruprc auch einigc Kindergrăber gibt, 
was htichstahrscheinlich die Zugehtirigkeit dieser Kinder zu einer sozialen Gruppe hohen Rangs. 
widerspiegelt. 

Interessante Schliisse crgcben sich aus dcr Analysc der Riehtung und Lage cler Skelette 
Es ist festzustellen, daJ3 die nwi8ten Periam-Pecica- Grăber auf Grund einer strengen Hegrlung 
geordnet sind. Nach Geschlccht wurden die Toten in Hockerlag<' - auf dt•r linken Seite liegend 
und mit dem Kopf nach Norden hegraben, die Mănner - auf dcr rechtcn Scite liegend und mit 
dem Kopf nach Stiden begraben, die Frauen (bipolares-komplementăres Syst<'m nach Geschleeht.) 
(Âbb. 4), was einem Brauch entspricht, der damals sehr verbrcitet war 30 . Es gibt aber auch 
Ausnahmcn von diescr Rege I. "·ir bezeihen uns hier zucrst auf die Toten, de ren Skelctte ost-west
lich ader umgekchrt orientiert sind. Diese Bestattungsrichtung wird wăhrend des ganzen Ge
brauchs der Periam-Pecica-Grăberfelder bemerkt und werden in den spăteren Etappen immer 
zahlreieher. Aus dem Diagramm der Richtung fiir alle studierien Nekropolen (Abb. 4) geht hervor, 
da13 zahlenmăJ3ig cin demographisehes Gleichgewicht der zwci Stellungen (links mit dem Kopf 
nach Osten und rcchts mit dem Kopf naeh \Yesten) herrscht, was zur Annahmc fi.ihrt, daJ3 es 
sich um einc Gruppe handelt, dic sowohl aus Mănnern als aueh aus Frauen besteht und im Rah
men der Gemeinde durch die besondere Regelung der Riehtung 31 ihrcr Grăber differcnziert wurde. 
Eine eandere Kategorie, die zahlcnmă~ig beschrankt ist, bestc>ht aus einigen Mănnergrăbern, dercn 
Skelette nach den Beisetzungsregeln dcr Frauenbestattunge11 begraben Yorgefunden wurden und 
in deren Be>igaben typisch weiblichc Trachtelemente vorhanden waren. Zu diescn Grăbern kbnnten 
evcntuell diejenigen Frauengrăher hinzugefiihrt werden, in ucnen die Skelette cine normale Stel
lung und Richtung haben, zu deren Beigaben aber auch fiir das Geschlccht nicht spezifischc 
Stticke, wie z.B. Waffen, gchtiren. Der einleuchtendstc Fall fiir dicsc Kategorie seheint Gr. 10 
in Mokrin zu sc>in, wo das Skelctt eine:-; iiber 60-jăhrigem l\fannes 32 auf cler rechten Scite> mit dcm 
Kopf nach Siideu oricutiert liPgt, und in dessen Inventar zwci zyprische Nadeln ersehcinen, dic 
sich gleich unter dcm Kinn befanden 33 • Auch in Mokrin licgt im Gr. 79 cin Mann in spezifisch 
weibliclwr Lage und Richtung 34 ; in zwei Frauengrăhem wurdcu jc Pinc Steinkeult• entdeekt, 
in einem andercn ein Bruch11tiick einer Steinaxt 35, und in Gr. 267, einem Kinder grab, liegt das 
Skclctt in 8pezifiseh weiblieher Lagc und Richtung un<l hat am linken Arm cine Dolchklinge, die 
wie ein Armring umgelegt ist 36• Ăhnlichcs ist auch in Szoreg anzutreffcn, wo Gr. 40, desSl'Il In
ventar cine Axt und eine Kculc aus Steiu, wie auch einen bronzenen Dolch aufwcist, dagegen ein 
Skelett enthălt, das auf dcr rechten Scite liegt 37 ; in Gr. 58 liPgt das Skelett auf der rechten 
Seite mit dem Kopf nach Nordc>n begraben undim Inventar sind zwei Knochennadeln vorhanden38• 

In Pitvaros ist Gr. 9 lwkannt, - das Knochcngeriist liegt auf der rcehten Scite, dcr Kopf ist 
nach Siiden geriehtet und unter elen Funden befindct sich ein Bronzcdolch 39• ln Deszk „A" be
findet sich in Gr. 34 das Knochengeriist in weiblichcr Lage und Richtung, im Inventar crscheint 
abcr auch cin Dolch 40 • In Battonya ist in Gr. 68 das Skelett auf der linken SPitc gelcgen, der 
Kopf naeh Osten orientiert uncl im Inventar befinden sieh weibliche Trnehteleu~cnte 41 • Die 
zehn oben erwăhnten Fălle sirnl in fiinf ~ekropolen entdeckt worden, d.h. auf ungefăhr dem 
ganzen Gebiet der Kultur zerstreut und stammen arn; Phasen, die die ga.nze Entwieklung dar
stellen. Die Erscheinun~ als sokhescheint fiir die Restat tungssittc>n der Pe1iarn-Pecica-Kultur cha
rakt<.'ristisch zu sein. Htichxtwahrnehcinlich handelt es sich um dcn Brauch, nach demgcwiHsc Indi
viduuen, lwsonders mănnlichcn Geschlecht8, nach ckm Tode nach dcn Regeln die fi.ir das andere 
Gesehlecht gilltig waren, behandelt wurden. Dieser Braueh spiegelt sich auch in den Trachtsitten 

ao l\I. l'rimas, a.a.O., S. 75-7i. 
81 Auf die Ost- West-Orientierung !Jezieht sich auch 

J. Draskovic-Johnson, a.a.O., S. 16 (engl. Zusammenfas
sung), der diese Praxis als fiir die jiingeren Phascn der Pe
riam-Pecica-Kultur kennzeichnend betrachtet. 

a2 Farkas und Liptak, a.a.O., Tabelle 11. 
33 Giric, a.a.O., s. 43, Taf. 5/4-5. 
34 Ebenda, S. 78-79, Taf. 24. Das Skeletl war auf den 

Riicken gelegt mit nach rechts gebogencn Heinen. 
35 Die Stcinkeulen wurden in Gr. 61 und 269 entdeckt, 

die Sleinaxt - Bruchsliickc in Gr. 6!J, cbcmla, S. 70, Taf. 

22; S. 170-171, Taf. 71; bzw., S. 73-74, Taf. 21. In Gr. 228 
wurde unter anderen Gegenstănden auc!J eiu doppelkegel
stumpfformigcs Stilck aus Ton gefundcn, das Giric fiir cine 
Keule hăit, ebenda, S. 145, Taf. 69. Es handelt sich wahr
scheinlich um einen gro!Jeren Spinnwirtel. 

38 Ebenda, S. 168-169, Taf. 70. 
37 I. Foltiny, a.a.O., S. 13, Taf. 19/59, 65. 
as Ebenda, S. 17-18. 
3e Bona, a.a.O., S. 19, Taf. 5/13. 

40 Dcrs., !Jronzezeil, S. !JO, Plan li!, Taf. 8!J/18. 
n G. Gazdapuszlai, a.a.O., S. 24. 
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7 ZU DEN GRABSITTEN DER PERIAM-PECICA-KULTUR 

wider. \Vir wissen nicht, welchcs 
die Rolle dieser „ verkleidcten" 
Kategoric gewescn ist, die zah
lenmWig beschrănkt ist - auch 
im fuhmen jeder Gemcinde. Jc
denfalls scheint dic gesellschaft
lichc Stellung clieser Personcn 
recht hoch gewesen zu sein, was 
durcl: dic Komplexităt des Bcs
tattungszcremonials, durch das 
vorgefundcne Inventar und durch 
die Flăche und Tiefe cler Grăbcr 
bestătigt wird. 

Gleich Yon Anfang an habcn 
die Periam-Pecica-Bestattungen 
durclt ihrc Vielfalt iibeITascht und 
nicht selten auch durch den rela
tiven Reichtum ihrer Beigaben. 
Die Zahl der inventarlosen Grăber 
- nwist Kindergrăber - ist relativ 
beschrănkt (z.B. in Mokrin 18 %, 
in Ba,ttonya 10 % 42, in Pitvaros 
9,53 ~' ). 

Vom Standpunkt unserer 
Anal~·sc sind dicjenigen Grăbcr 
von Bcdcutung, die au.13er der 
Keramik auch Trachtelcmcnte und 
\Vaffen cnthalten : diese gehorcn 
<lenjenigen Mitgliedcrn dcrGcmcin- W 
de, 11ach dcnen sich dic ganze 
Gemeinde richtct, und sind deshalb 
besondcrs aussagekrăftig vom 
archăologischcn und soziologischcn, 
Stan punkt. Die GrabinYentare 
Periam - Pecica enthalten folgende 
Katc"oricn : \Vaffen, Tratchtele
mente, \Vcrkzcugc, Kcramik, 
anderc Beisctzungcn (Le bcnsrniL
telop1er miteinbegriffen). Durch 
die Dokumcntierung der for jedc 
gesell5chaftliche Gruppe kennzei
chne:rden Anzeichen wurde fest
gestellt, dal3 den Trachtenelcmen-
tcn und den \Vaffen, durch ihren 
feierli hcn Charakter 43 dic bedcu
tendste Inventarkategorien ausma-
chen. Dic Keramik ist blol3 durch 
ihr Vorkommen offen nicht geeig-
net, Cic gesellschaftliche Stellung 
zu w;dcrspiegeln, cventuell aber 
die Gruppen nach Geschlecht und 
Alter und besonders vom chrono
logisclten Standpunkt aus zu un
terscheiden. Da wir in erstcr Reihc 
eine ooziale Lektiirc der Grăbcr
felder beabsichtigten, haben wir 

42 l\J. Primas, a.a.O., S. 91 , Tabelle 2. 
4 3 

· chc die Disskussion iibcr die Trachl 
bei G. Schumac!icr-l\Iallhăus, a.a.O., S. 
42 - 60. 
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Abb. 4. Diagramm der Orienlierung der Grăber in den Perlam-pecica-Grilber. 
feldern. 
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12 MONICA ŞANDOR-CHICIDEANU, ION CHICIDEANU 

besonden; diejenigen Grăber analysiert, deren Inventar besonders Trachtelemente und \Yaffen 
enthalten, und haben diejenigen beiseitegelasscn, deren Beisetzungen nur aus Gefă13en bestandcn. 

Untcr den Kleidungselementen, die in den Beisetzungen vorhanden waren, tritt an crster 
Stellc der Kopfachmuck hervor, der aus mehrcren Elementen besteht: rechtekig~n Plăttch!::n 
aus Bronze mit eingerollten Enden, Panfloten, und Brillenspiralen. Ihnen folgen die Osenhalsringc 
und die mPhrspiraligen Hronzearmringe. Zu diesem Trachtzubehor kommen die ·waffen hinzu, 
die durch Ăxte aus Stein und Bronze, durch Bronzedolche und Steinkeulen vertreten sind. Die 
\Yerkzeuge umfassen die Bronzeahlen 44 und die Feuersteinsplitter. Zu all diesen kommen sehr 
hăufig die Bronzeanhănger, die Lockenringe, die Bronzespiralen, die Collumbella- und Denta
lium-Schnccken, Kaolinpcrlen verschiedener Typen, Muschelschalen Cardium oder Pcctunculus, 
Tierzăhne, verschiedene Amulettcn aus Knochen oder aus Stein, Knochenschnallen, einfacke 
odcr dckoriertc Bronzcknopfc hinzu. In den meistcn Făllen gehore die Bronzeknopfe zu Hall'l
ketten, die manchmal aus hunderten solcher Knopfe bestehen 45 , zu einfacherem Kopfschmuck, 
bei dem das kcnnzeichnende Element gerade diese Knopfe sind, oder sind sie Bestandteilc von 
Giirtcln, in dcnen DC'bst Muschclschalen, und Kaolinperlen auch Bronzeknopfe vorhanden Hind 46

• 

Auf Grund der anthropologischen Analyse von Mokrin und Battonya konnten spezifisch wciblich 
Trachtgegenstănde unterschieden werden, wie diejenigen aus Bronze oder Knochen, die gewtihn
lich paarweise getragen wurden, halbmondformige Anhănger usw. Der erwtihnte Kopfschmuck 
erscheint nur in verhăltnismăBig wenigen sowohl mănnlichen als a.uch weiblichen Grăbern. Es ist 
also cin Trachtzubehor, das nur fiir einige Individuen kennzeichnend ist und eine besonclere 
Bedeutung hat, wie anscheinend im Falie des Grabes 16 aus Mokrin, wo der betreffende Schmuck 
zu elen Ftil3en des Korpers beigelegt wurde 47 • Das Auftreten der Armspiralen und der Osenhals
ringe, sowie dN "'affen ist genauso beschrănkt, was im Ganzen auf das Bestehen einer GeisC'll
schaftsgrupp<' mit besonderer Tracht und bestimmten Abzeichen (Waffen) hinweist, was einer 
bcstimmten sozialen Stellung entspricht. 

Die Trachtsitten im Rahmen der Periam-Pecica-Bestattungen konnte am besten anthro
pologiseh bestimmten Grăbern bei den în Mokrin studiert werden 48• Auf Grund der statistisch-kom
hinatorischen Analyse wurden vom Standpunkt der Tracht abgesonderte Gruppen unterschieden, 
je drci for l\fanner, Prauen und Kinder. Im Falie der Frauengrăber wird die erste Gruppe durch 
3! Grăbern vertret<'n, in denen an erste Stelle der erwăhnte Kopfschmuck erscheint. AuBer 
<liesen erscheinen noch mehrspiralige Armringe, Bronzenadeln und Lockenringe verschiedener 
Typcn. In drei Grăbern wurden Osenhalsringe, in anderen drei halbmondformige Anhănger vor
g-efunden. ln Gr. 7.3 wurde auch t•in Diadem entdeckt 49 • Einige Grăber aus der I. Gruppe enthal
tcn im Inventar nur ~fotallfunde; aus diesem Grund wurde diese Gruppe in zwei Untergruppen 
fa und Ib untcrteilt, wobei in der zweiten Untergruppe auch andere Trachtg<'genstănde vorhan
den sind, wie Kaolinperlenhalsketten, Schneckengehăuse, Tierzăhne, Muschelschalen, danaeh 
Knochennadeln die paarweise g<'tragen wurden. In dem Gr. 69 wurden Feuersteinsplitter und 
cine fragmentarische Steinaxt vorgefuuden 50 • Ein Kennzeichen dieser Gruppe ist die spărliche 
Anwesenheit der Grube mit ovalem Grundrill, die nur in 4 Făllen auftauchen (11, 76 o/o). Dic 
zweite Gruppe kennzeichnet sich durch das Fehlen des Kopfschmucks aus Bronzeplăttchen und 
Brillenspiralcn. Das am meisten angetroffene Trachtzubehtir ist die Halskettc aus verschiedenen 
Elem<'nten von denen die Schneckengehăuse (Dentalium) und verschiedene Kaolinperlen hervorzu
hebcn sind. In derselben Gruppe crscheinen auch Bronzekntipfe - sei es als Bestandteile eines ein
facheren und seltsamen Kopfschmuckes oder als Teil eines Giirtels- nebst Schnecken und Kao
linperlen. Aus Mokrin ist eine runde Knochenschnalle mit einem einzigen Loch bekannt 61 • Ein 
anderes Kennzeichcn der II. Gruppe besteht in dem Vorherrschen der Gruben mit ovalem Grun
dri13 ( 41,17 o/o). Die III. Gruppe der Fraeungrăber în Mokrin besteht aus 13 Grăbern, die durch 
t-in strengeres Inventar konnzcichnet werden, das Knochennadeln, Bronzekntipfe und einfache 
Annringe enthălt. In fiinf Grăbern wurden auch Lebensmittelopfer beigelegt, die von den vor
g<'fundenen Tierknochen veranschaulicht werden. Es ist hervorzuheben, da.13 în Gr. 61 und 269, 
auch je cine Steinkeule endeckt wurde. In dieser Gruppe sind nur drei Grăber mit ovalem Grun
driB bekannt (Abb. 5). Die Mănnergrăber von Mokrin, die nach denselben Kriterien analysi<:'rt 
wurden, werden ăhnlich gruppiert.. Die I. Gruppe kennzeichnet sich auch im Falie der Mănner 

u \' on Giric als Pfeilspilzen bctrachtet, Ders„ a.a.O., 
s. 146, im Falie des Grabes 230 uns als Ahle im Falie der 
Grăber 8, 6fl, 97, 167, ebenda, S. 42, 74, 87,119, dann S. 21:{. 

45 z.B. Gr. 104 mit 538 Kaolinperlcn, ebenda, S. 91, Taf. 
31-32. 

46 Gr. 242, mit ciner Giirlel aus 151 llronzckni\pfcn, von 
denen 51 in situ gefunden wurden, ebenda, S. 1:i3, Taf. 64. 

'7 Ebenda, S. 46-48, Ta\. 7/1-2, 90/10-12 und das 

sehr klare Bild aur S. 47. 
48 Nach Lage und Richtung hat Giric archăologisch das. 

Geschlecht fiir alle ungesti:irt vorgefundenen Grăber b estimmt. 
Wir haben aber vorgezogen nur mit denjenigen G răbern zu 
arbeiten, die anthropologisch richtig bcstimml wurdcn. 

49 Ebenda, s. 75-76, Tar. 22 und 9fl. 
5o Ebenda, S. 73-74, Tof. 21/5. 
51 In Gr. 245, e/Jenda, S. 154 -155, Tar. 65. 
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durch den Kopfschmuck aus Bronzeplăttchen und Brillenspiralen, zu dem jetzt auch die Waffen 
hinzukommen (ein Flachbeil, eine Schaftlochaxt und 7 Dolche). I. Gruppe - (Mănnergrăber) -
iwird in zwei Untergruppen gegliedert, u .zw. auf Grund der Anwesenheit, bzw. der Abwesenhei t 
der Halsketten aus Schnecken und Knochenperlen. Ovale Gruben komm.en nur in 2 Făllen vor. 
II. Gruppe (Mănnergrăber) umfaBt Grăber, in denen weder Kopfschmuck noch Waffen auftreten. 
Die Trachtelemente sind durch Halsketten aus Kaolinperlen, Schnecken und Muschelschalen ver
treten. Ein Kennzeichnendes Merkmal dieser Gruppe, die auch fiir die ihr entsprechende II. Frauen
gruppe charakteristisch ist, ist die Haufigkeit der Grăber mit ovalem GrundriB. Die dritte Gruppe, 
die nur aus 5 Grăbern besteht, tritt durch die Anwesenheit der Lebensmittelopfer hervor, die 
durch Muschelschalen Unio Pictum bezeugt sind, sowie durch die geringe Zahl der ovalen Gruben. 
Dieser Gruppe gehoren die Grăber 10 und 79 mit fiir Frauen spezifischer Lage und Richtung 
and undim ersten Fall auch mit weiblichem Trachtzubehor (Abb. 6). 

Fiir die Kindergrăber von Mokrin, die Trachtzubehor enthalten, ist an erster Stelle ihre 
im Vergleich zu den iibrigen Kindergrăbern geringe Anzahl zu vermerken 52• Zweitens unterstrei-
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Abb. 6. Mokrin . Kombinationen des TrachlzubehOrs aus den Mănnergr i:ibern. 

6a Unter den geslUJlten 56 Grlibern (Kinder und Jugen- ausmacht . 
dliche), trltt nur ln 20 Fallen Trachtzubebor, aur was 34,50 % 
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chen wir, da.13 sie sich auf Grund ihres Trachtzubehors in dieselben drei Kategorien wie die Er
wachsenengrăber einordnen lassen (A bb. 7). 

Die Kombination des Trachtzubehors und der Waffen wurde auch von T. Soroceanu stu
diert. Seinen Schluflfolgerungen nach sollte die Nekropole in zwei chronologische Hauptphasen 
I und II eingeteilt werden, wobei die zweite in 3 Unterphasen gegliede1t wird. Die 01 ste Phase 
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kennzeichnc sich-so Soroceanu - durch die Anwesenheit der Knopfe, der Brillenspiralen, der 
rochtcckigen Plăttchen mit eingerollten Enden und der Panfioten. Mit den Auftreten der Arm
ringe beginne dann die Unterphase Ila, die von der Unterphase Ilb gefolgt werde und die sich 
durch Lockenringe kennzeichne, danach von der Unterphase Ilc, in der das kcnnzeichnende 
Element die Dolche darstellen wi.i.rden °3• Derselbe Soroceanu glaubt, wobei or die Art, in der im 
Rahrnen des Orăberfeldes die Steinăxte und die Dolche verbreitet sind, dall sich das Orăberfeld 
vom Norden (ăltere Phase mit Steinăxten) nach Suden (ji.i.ngere Phase mit Grăbern, în denen 
Dolche vorgefunden wurden) ausgedehnt babe. Tatsăchlich hat Soroceanu durch seine kombina
torische Analyse nur einige Trachtbesonderheiten und weniger die Chronologischen Phasen fest
gestellt, da er nur das Metalltrachtzubehor in Betracht gezogen hat, ohne den Kopfschmuck aus 
Bronzeplăttchen und Brillenspiralen zu beachten. -Obrigens lăBt die sichtbare demographische 
Unausgeglichenheit der von Soroceanu festgelegten Phasen und Unterphasen infolge der Ver
hăchlăssigung der anthropologischen Bestimrnungen, au.ller der Tatsache, das noclunals bewiesen 
wird, daB seine Oruppen bloll Trachttypen darstellen, die von ihm vorgeschlagene Periodisienmg 
nicht annehmen 84• 

Einen andere Standpunkt vertritt Mar~rita Primas in einer kurzgefaBten Analyse des 
Orăberfeldes von Mokrin. Indem sie von dem tJberschneiden der Orăber 74/73 und 119/120 aus
geht, nimmt die Verfasserin an, daf3 eine ganze Reihe von Trachtgegenstănden, wie zum Beispiel 
die sternfOnnigen Kaolinperlen oder die Bronzeknopfe ji.i.nger sind als die Diademen und der 

•a T. Soroceanu, PZ, 50, 197:S, S. 163- t 67 und Abb. 1. 
04 Wenn man die anthropologischen Bestimmungen aur 

die von Soroceanu testgelegten Phase bezieht, geht folgende 
demographische Situalion hervor: in der ersten Phase gibt 
es 26,5 % Mănner, 55,1 % Frauen, 2,04 % Klnder, 16,36 % 
Unbeslimmt in der Ila . Phasc 15,62 % Mănner, 40,65% 

Frauen, 10,2% Kinder, 33,53% Unbestimml; in dcr Phase 
Ilb O% Mănner, 50 % Frauen, 25 % Kinder, 25 % Unlestimmt; 
im der Phase IIc 100% (I) l\lănner. Er Ist klar, daO dle von 
Soroceanu vorgenommene Gruppierung Trachlensitten und 
kelneswegs chronologische Phasen widerspiegelt. 
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16 MONICA ŞANDORr-CHICIDEANU, ION CHJCIDEANU 12 

Kopfschmucks aus Bronzeplăttchen und Brillenspiralen. 1\L Primas zieht auch die in einem durch 
Arbeiten des Sandbergwerks zerstorten Grab im Zentrum der Nekropole entdeckte Goldscheibe 
in Betracht, wobei sie ihre Ăhnlichkeit mit denen aus Beba Veche hervorhebt. Sie nimmt an, 
dail sich in dieser Zone die ăltesten Grăber befinden wiirden, indem die weitere Entwicklung der 
G1·ăberfelder strahlenweise stattgefunden babe, nach Sippen, womoglich Familien, und daB die 
spătercn Grăber besonders im nordlichen Teil des Grăberfeldes anzutreffen seien 65• 

Vor hurzem nimmt Gisela Schumacher-Matthăus in einer ausfiihrlichen, den Schmucktra
chten in der Bronzezeit gewidmeten Abhandlung die Fragen der Perian-Pecica-Grăberfelder 
wieder auf 56 • Nachdem sie versucht, die Trachten fi.ir Mănner und Frauen in Mokrin wiederher
zustellen 57, stellt die Verfasserin fest, dal3 eine Zeitstellung auf Grund der Tmchtelemente durch 
traditionelle Methoden nicht moglich sei. Indem sie von dem -0-berschneiden der Grăber 119/120 
ausgeht, kommt sie zu der enttăuschenden Losung, das Grăberfeld von Mokrin auf Grund der 
Abftillung der Grabgruben zu periodisieren. In dem sie annimmt, diese scien nicht mit der heraus
gegrabenen, sondern mit von anderswo gebraehter Erde gefilllt worden, behauptet sie, dail diese 
wăhrend der ersten Phasc mit Humus und Sand geflillt worden seien, in der zweiten mit Humus 
und J.oef.>s und danach nur mit Humus 58• 

Die drei Grăberkategorien von .Mokrin, die durch die von uns festgestellten Trachtelemente 
unten;ehieden sind, bilden keine chronologischen Stufen. Erstens ist deutlich, dail in cler I. Gruppe 
Funde wie \Vaffen und Kopfschmuck vorkommen, die einc gewisse Eedeutung beziiglich der so
zialen Stellung aufweisen 59, wăhrend in den Gruppen II und III solche Prestigegiiter fehlen. 
Der unter schliedliche Prozent8atz der Gruben mit ovalem Grundriil weist auBerdem auf unter
schiedliche Sitten wăhrend des Begrăbnisses hin, was auf keine andere Art und \Veise als durch 
Rangunterschiede erklărt werden kann. Im groilen ganzen sind die Grăber der 3 Gruppe zeit
gleich, wobei die Ranggruppen, die sie aufzeigen, zur gleichen Zeit bestehen. Die drei Gruppen 
stellen kt•ine eigentlichen sozialen Gliederungen der Gemeinde dar, sondern eher verschiedene 
soziale Rangstellungen, indem ihnen auch diejenigen Grăber beigerechnet werden mi.issen, die nur 
Kcramik (•ntbalten, sowie diejenigen, die vollig inventarlos sind s9a. Eine Kartierung der Grăber 
naeh ihrer Zugehorigkeit zu diesen Gattungen kann zu keinen aufschlu13reichen Ergebnissen fti
hren, da die Bestattungen hochstwahrscheinlich nach Familienparzellen durchgeff1hrt wurden, 
wie auch Margarita Primas vollberechtigt angenommen hat 80• Andererseits stellt die Analyse der 
teritorialen Verbreitung der Waffen auf dem Plan des Grăberfeldes von Mokrin bei weitem nicht 
dic ehronologische Entwicklung desselben dar, sondem bringt eher dessen Struktur ans Licht und 
entspricht gewissermailen cler sozialen Struktur der Gemeinschaft, die das Grăberfeld heni.itzte. 
Im Laufe cler Forschungsarbeiten in Mokrin wurden au13er den Funden aus den Grăbern auch zwei 
Steinăxte, ein Bronzedolch und eine Goldscheibe entdeekt, die alle aus gestorten oder zerstorten 
Grăbern herkommen 61 • B~'_i der Kartierung aller entdeckten \Yaffen (aus Stein und Metall) lăJ3t 
sich beobachten, dall die Axte und die Steinkeulen den nordlichen, die Bronzedolche den siidli
chen Teil der Nekropole einnehmen. Das Ilronzeflachbeil befinclet sich im mittleren Teil, nicht 
weit vom Ort, and dem die Goldplatte entdeckt wurde. Dic Schaftlochaxt aus Bronze wurde in 
einem Grab im si.idlichen 'feil vorgefunden, einer dcr Dolche, derjenige aus dem Grab 267 -
einem Kindergrab - befindet sich im nordlichen Teii, doch eine Steinaxt aus einem fast ganz 
zen1torten Grab stammt arn; d<'lll Rlidlidwn Teii des GrăberfeldeR. Ungefăhr in Zentrum der Nekro-

56 J\I. Prim as, a.a.O„ S. 1 :i. 
66 G. Schumnchrr-:\lol thiius, a.a.O. (vgl. Am. 6). 
67 Ebenda, S. 42-5-1, Tnf. :.!8-36, Kartcn 14-16. 
69 f."b1·11da, S. 52---54, Taf. :14-36 und Karlcn 17-18, 

wo dic (;l'iiber nach elen Filllung-Typen eingezcichnet wurden. 
Es mull grzeigt wcrdcn, da/J im gcologischen und geomor
phologischen Studium von Jelena Markovic-\forjanovic die 
geologische Slruktur der Zone, in der sich clas Grăberfcld 

befindel, folgenderwcise angcgehcn wird: 0,00-0,78 m 
Humus (mit drei Cnlerschichlen); 0,78-1,08 m Sand mit 
I.ocs; 1,08-1,38 m fossiler Humus; ],38-6 m Sand usw „ 
Ders, a.a.O„ S. 15-16, Abb. 3 und die Tabclle. In der Bcs
chreibung der Grliber bemerkt Giric ofters, dafl clic Griiber 
mit dcr aus ihnen herausgeholtcn Erde gefillll wurden, wobci 
er hinzufilgt : „According to lhe ground whcrc the tombs 
were dug in, they were filled with a mixture of humus and 
yellow snnd, or wilh humus only, as was lhe case of the shal
lowly dug lombs" (Giric, a.a.O„ S. 194) Ziehen wir in Betrn
cht, dafl die Kindergrăber gewilhnlich weniger tief, d.h. in 
cler Humus schicht gegraben und dann mit dcrselben Erde 

gefiillt wurden, so gehl es hervor, dal.l in dcr II I. von G 
Schumacher-~lalhiius brstimmten Phnsc nur Kinclergriiher 
existlerrn ( !). 

5• C.. Schumachcr-1\lalhiius, a.a.O„ S. 50. 
5
•" Es Ist onzuncbmen, daO dle Griiber, in denen nur 

Keramik erscheint, oder jene in denen jedwelche Dcigaben 
fehlen dcnn gemeinen l\litgliedern angehoren, die im Rah
mcn jeder gesellschaftlichen Einheit, aus der die Gemein
schaft bestand, um die Individuuen hohen sozialcn nang~ 
gruppiert waren. Vgl. die Disskussion zur social persana bei 
L. Binford, a.aO„ S. 225-227. Die SchluOfolgerungen von 
J. Draskovic-Johuson, !aut denen die Griiber, die von der 
Hegel der Hichtung abweichen oder Heine Beigaben aufweiscn, 
fremdcn Elementcn zugcschrleben werdcn milUten, dic sich 
auf der niedrigsten sozialen Stufe befanden - viellelcht 
sogar Sklaven wiiren - sind freilich ilbertrieben (J. Dras
kovic-Johnson; a.a.O.). 

80 M. Prlmas, a.a.O. 
61 Giric, a.a.O„ s. 191-193. 
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13 ZU DEN GRABSITTEN DER PERIAM - PECICA-KULTUR 17 

pole bcfinden sich das Grab 31 - ein Tiergrab 62 - und Gr. 10 und 79 mit Mănnerskeletten, die 
nach weiblicher Bestattungsregel <lcponiert wurden (Abb. 8). Es ist deutlich, da.13 sich das Grăber
feld in zwei gro.13e Bereiche gliedert, clie sich voneinander durch die Prestigegiiter unterschieden, 
die in den Grăbern cler Individuuen hohen sozialen Rangs beigcsetzt wurden 83 • Die Steinaxt, die 
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Abb. 8. Mok rin . Plnn rtc'I Griibcrfclde'i. 1. Kiirpergrilbcr ; 2. zerstortc Kl!rpergrăbcr ; 3. Ticrgrab; 4. l\.cnotaph; 5. Brandgrab; 
6. Gold>eheibe; 7. Bronzeaxl; 8. Dronzcdolch; O. Stelnax t; 10. Stcinkeulc. 

'2 Ebenda, S. 56 Das Ost-West orienticrle Skclett, lag 
auf dcr rcchtcn Seitc mit von der Schnauzc gezogcncn Vor
derbeincn und vom Knlegclenk gckrilmmten Hinlcrbeinen, 
în einer dcn Mensch·cn ăhnlichcn Lagc. \Vie uns J. Batora 
(Nitra) freundlich milgcleilt hat, wurdc in einem Aunjclitiz 
Grăberfeld ein Tiergrab cntdcckt, mit cinem gckauert geleg
ten Bockskelett, desscn Lnge den den miinnlichcu Grăbern 
vorbehallcnen Grabsitlen entsprach, und cinem Bronzedolch 
als Bcigabc. Aur dem Gcbietc Rumiiniens is t cin Tiergrab 
ln Bandul de Cimpic, im Wietcnbergcr l\Iilicu, bckannt, vgl. 
r. Kovacs, DolgCluj, 4, 191 3. 

03 r. Ilona, Alba Regia, 4-5, 19G3-1!l64 (1065), S. 38 

1515 

meint, daO es sich in Bcba Veche um cin kleines Griiberfeld 
handlc, das dcm Fiihrerklan vorbchallen gcwcsen sci und zwoi 
Pricstcrgra bcr enlhallc (dic mit goldcnen Schelbcn); ln 
Novi Knezevac sei die Lage ăhnlich. J . Draskovic-Johnson 
nimmt aur Grund der groOen Anznhl der Frauengriiber mit 
J\'Ielallschmuck an, daO cs sich um dcn konservaliven Charak
ter der Periam -Pecica Gemeinschnrt hnndlc. Diese befnnd 
sich ihrcr Meinung nach în dcr ilbergansphase von der das 
Ncolitikum kennzeichnendcn multerrechllichen Organisa
lion zur vaterrcchtllchcn Gescllschart. dcr Bronzczeit. Ders„ 
a.a.O„ S. 14 unei 17. 
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in der siidlichen Zone vorgefunden wnrdt•, VC'rneint Soroceanus Perio<lisierung; das Vorhand('nSC'in 
dieses Stilekes im Bercieh der „Dolclw" kann, nur dureh die gegenseitigen Geschenk(' unter 
fiihrender Mitgliedern der Gemeinschaft erklărt werden. In der ZC'ntrnlenZone derNekrnpolc bdin
den sich einige besondere Grăber. Es handelt sich um Gr. 10, dasjenige, in dem der Mann in 
Frauentracht mit dem Kopf nach Stiden und auf der rechten S<'it<' ausg<'sctzt wurde und d<'ssen 
Inventar auch zwei goldene Noppcnringe untt>r anderen Mettalfunden aufweist, Gr. 16 mit dt•m 
Flachbeil und das Tiergrab. Zu diesen kommt das zerstortc G1ab hinzu, aus dem die Goldplatte 
stammt. Wahrscheinlich wurde die Nekropole vom Zenhum aus parz('lliert, wo den hervorrag(•n
dcn Individuucn die Giahstellcn vorbchalten worden sind. Die Raumordnung dcr Grăbelfrldcr 
sclwint strahlenmă.llig gt•wesen zu sein und in zwei Bereiche gegliedf:"It, was nicht mitcinbezieht, 
daJ3 die Bestattungcn in cincr bcstimmten Richtung, vom Zentrum <lem Randl' zu, durehgefiihrt 
worden scien. Es ist anzunehmen, da13 Rcstattungsstătten ftir jede Familie existiert habPn, diC' 
sich je wie eine kll'ine sclbHtăndige Nekro1wle entwickl'lt habC>n. Ein Hinweis daiauf bieten z.H. 
Gr. 21 und 20, l\:lănnl'r- bzw. Fiaucngrnh, die in Vcrbindung zu sein schcinen, wic auch dic Gră
bertiberschncidungcn. Untcr imkhcn Umstănden ist cine horizontak• Stratigraphie der G1ăbH, 
auf Grund der BcstattungHhorizontc schwer dur('hfi.ihrbar, da die Hl'stattungen i'C'faiat auf Fa
milienparzellcn durchgefiihrt wurden deren Stl'lle und Struktur unbegreifbar sind. Die AbgTl'Il
zung dcr zwei Bl'reichl' und die strahlenformige Gliederung der G1ăberfelder sprechcn gegen die 
Hypothl'se von Giri<\ <krzufolgr das Grăbrrfrlrl naeh 11arnlldPn Hrihrn in Hirhtung ~ -8 geglie
dert wunle 64 • 

Das zwcite gro13t• Grăbt•1fcld der Periam-Pceica-Kultur ist das von Szorrg mit 229 G1ăbern. 
Leider verftigcn wir liber keinen Plan der Xekropole 65, wăhrend <lie Skelettt• uirht anthropolo
gisch :10alysiert wunl<'n. Trotzdem konntl'n 64 Grăber arn;gewăhlt werden dl:l'en Heigaben au('h 
Trachtzubehor l'nthalten, wobei ihrc kombinaiorit;che Analys<' md1rere interc~ante Aspektc her
vorheben lie13. Obwohl in Szoreg einige Trachtg<'gt•nstăndc, diP in 1\Iokrin erschein<"n, ft.hlen (Pan
flote), dagegen andcre lWUl' ersclwinen ( Gi.irtclhaken, Xadl'ln mit halbkegelforrnigem Ko}lf odt'l' 
mit kegelfonnigem Kopf), kounten die ausgewăhltt•n Grăbt·r indrei Gattungen gruppie1t werdcu, 
die dc1wn aus l\Iokrin ăhnli('h sind. In der I. Gruppe tretl·n die Hl'Ktatt ungen mit \Yaffrn he1Tor 
( Hrouzeax.t, Steina.x.t, Bronzedolclw, me.hrxpiralige Armringe, Xadeln, im algemeincn mit Tm
chtzubehor aus ~Icttall, was anf eine prunkvollere Hekleidung hinweist). In der II. Grnpre 1agen 
wic in Mokrin die Halskl'tten aus i\Cusclwlschalt-n, Sehneekt'n, Tiazălmen uncl Kaolinperlen her
vor. Sehief3lich ist aueh in Szi:.in•g die II. nrnp1w anw<'xend, mit lkigaben, in denen Knochpnna
deln ersel1einPn; hierzu gehort auC"h <ir. fii-', das mănulich ist, abt>r wt•ihlich ausgest•tzt und mit 
weiblicher Traeht 6tl, ăhnlieh <leu Grăht·rn l O und î9 ami .Mokriu (Abh. 9). Das Auftrett•n derselb<'n 
01"°.ibergattungen, bzw. Hangst<>llung<·H auch im Grăherfdtl Yon 8z()l'Pg zeigt, <lal3 das soziale )lo
d<'ll, dax in )lokrin cr:-;if·htlich wnnfr, aueh im Rahmen anderer <icmeinsdiaften <kr Periam
-Pt·cica-Kuliur bekaunt war und keinen E.inzelfall darf!tellt. \\'ir unterstreiel1en, dall ei> auch in 
Szoreg unter rlen Grăl>l'm mit Trachtzubehor Kinderg1ă.bu gibt, wa:-; auC'h in l\lokrin festgestC'llt 
wunle. Glei('hZl'itig wl'i:-;t l'im· HeiJw von Grabern aus der I. Grnp11e in Szort•g auch Gmlwn gro-
1.k•r Dimewiionpu auf, "·as <l<'n hohen :-;oziah•n Statui' cler Verstorbenl'n anzPigt, genau wie in dt•m 
Grăbefl'ld von l\Iokrin. Hoeh deutliC'hPr winl cler f.:achve1·halt infolgt' d<'r Analy:-;e cler Trachtasso
zii('l'ungen im Rahmen dt•r kleineren Gralwrfelder von Beba Yeche (Ahb. 10), Pitvaros (Abb. 11), 
Oszentivan (Ahb. 12) und DPszk „F" (Abb. 13). Jn allt>n angegl•l>t>m·n Făllen au13er Beba VechP 
kanu clic Grnppe dcr G1ăhcr mit Tiachtzubeh<>r aus l\letall, zu der auch Grăher mit Waffenbc·i
gaben ( Dokhe) ge horen, von der Gruppe von Grăbern, in denen Hah;ketten vorhensclwn, klar 
untcrschieden werclen. Dl'r Mangel an anthropologischcn Hestimnnrngen und diP zahlt•nmă13ig
wcnigc•n Grăbereinlwitl'n fi.ihr<'n zu einigen UntNschicden, die aber dcm Prinzip, nach dem 
sich die Beigaben gruppieren und das fi.ir das ganze Gebiet der bei-;prochenen Kultur gilt, nicht 
widersprechen, wobei dieser Tatbestand dassl'lbe soziale ~Iodell, tlas aueh in Mokrin feHtgcs
tellt werden konnte, widerspiegelt. In Beba Veche hat man mit einem etwas besonderen Sachn·r
halt zu rechnen. Die gcringe Anzahl der Grăber und die Fornchungsbetlingungen bewciscn, dafi 
dns Grăberfeld nur in kleinen Aw'lmallen ausgegraben wurde, so da.ll die wirkliche Anzahl der 

64 Giric, a.a.O„ S. 199-200 bchauplel, dall das Grăber
fcld aus 11 parallelen Rcihcn bcstand, die vol!l Westen nach 
Osten orientiert waren und Zwischenrăume YOll 2,6-16 m 
:rnfwcis, die von Norden nach Siidcn gerichtet gewesen sein. 
Die Grăber seien in diesen Hcihcn în unregelmilsigen Abstăn
dcn angeordnet gewcsen; am klarstcn sci die V III. Hcihc. 
Auf dem vcroffentlichcn Plan rlcs Grăbcrfeldes simi diese 
Heihen durcl1 nichts :rngezeigt. Ei ne Hhnliche Annnhme halte 
frilhcr nuch I. Bona gcauDerl, u.a.0. S. 25, Danoch nimmt 
Uona ( T1ro11:e:ril, S. 85) an, dnll in iiltercn Phnscn dic Grăher-

fclder der Szoreg-Gruppc aus klcinen Sippen-llcslatlungs
parzellen bestehen, wiihrcnd sic in jiingeren Phascn rcihen
mallig :mgcordncl gewesen seien. t;nserer Meimmg nach ist 
das Vorhandcnsein dicser l\eihen illusorisch und lsl au( dll' 
stereotypc Hiclhung der Griiber zuriickzufilhren, die irreHih
ren kann. 

80 I. Foltiny, a.a.O., Taf. l wird eine Planskizze des Griiher· 
feldes angegeben, die abcr, wcil sehr schematisch, keineswtgs 
benillzt werdcn kann. 

68 Ygl. Anrn. 39. 
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17 7.U DEN GRADSITTEN DER PERIAM- PECICA-KULTUR 21 

Grăber vermutlich vid gro13er gewesen zu sein scheint 67 • Dic reichen eutdeckten Bdgaben sind 
auf einen Zufall zurlickzufiihren, wobei es hochstwahrscheinlich ist, daJ3 die noch nicht erfor
schten Grăber keine solchen besonderen Gegenstănde aufweisen wiirden, da Reba Veche zu den 
gewohnlichen Grăberfeldem der Periam-Pecica-Kultur gehort. 

An dem nordostlichen Uandgebiet der Periam-Pccica-Kultur gelegen, hătte clas Grăbt>rfcld 
von Battonya Losungen fiir viele der behandelten Fragen bieten konnen. Die Nekropole wurdc 
abcr unbefriedigencl veroffentlicht, was zu Schwierigkeiten betreffs ihrer Analyse gefiihrt hat 69• 

Dic Bedeutung des Grăherfeldes besteht besonders in den Bcsonderheiten der Bestattungssitten. 
Im Vergleich zu den anderen Periam-Pecica-Nekropolen, bctrăgt in Battonya der Prozentsatz der 
Brandurnengrăber bis 25% der gesamten veroffentliehten Grăber 69 • Das stratigraphische Verhălt
nis zwischen Gr. 8 und 8a scheint zu zeigen, dall die Brandgrăber etwas jtinger sind. Ein an
derer Untersehied betrifft die Lagc urni die Uichtung der Grăber. l\Iit einer einzigen Ausnahme 
(Gr. 33, S-N orientiert), wurden alle Skclette mit dem Kopf nach Osten ausgesetzt. Auf Grund 
der anthropologischen Analyse 70 wurde festgestellt, dall clic Mănner auf der rechten Seite liegen, 
dic Fraucn auf der linken, d.h. umgekehrt im Vergleich zu den anderen Periam-Peeica-Bestattun
gen, ăhnlich aber in dieser Hinsicht einigen Fiizesabony- Bestattungen 71 von l\Iegyasz6. Auf dem 
Plan des Grăberfeldes sind keine abgesonclerten Zonen in Bt>zug auf die zwei Bestattungssitten zu 
bemerken; Brandgrăber mul Korpergrăber verbreiten sich wrhăltnismăf3ig gleichgemăf3ig, wobei 
sich nur die symbolischen (Kenotaph-) Grăber im Riidlichen Teil konzentrieren (Abb. 14). Auch 
gibt es kt>ine abgesonderten Zonen nach Alters- oder GesehlechtRgrnppen; die Bestattungen erfolg
tt>n wahrscheinlieh nach Familien uncl die einzige klare Tatsache ist die Konzentrierung der 
Grăber mit reicheren Beigaben in cler ostliehen Zone des GrăberfeldeR (Abb. 15). Eine Kartierung 
in demRelbcn Sinne wurde auch von T. Soroceanu unternommen, der aber angenommen hat, dafl 
die "rcstzom• des GrăberfeldeR mit Grăbern, zu deren ărmeren Beigaben auch Steingegenstănde 
und Knopfe gehorcn, den ălteren Tt•il der Nekropole darstellt 72 . Eine etwa unterschiedliche l\fei
nung vertritt Margarita Primas, clie die Siid-Ost-Zone mit nichtdekorierter Keramik fiir die ăl
tt>ste hăit, dagegen die siid-westliche, mit einem Grab, das aus der Gattung der jtingeren inkrm;
tforten siidpannonischen Keramik enthalt, ftir die ji.ingere 73• 

Aus dem Studium der Assoziierung des Trachtzubehors uncl dt>r Steingegenstănde aus den
jt•nigl'll Grăber, die solches Material enthalten, ergaben sich zwei Hestattungsgruppen. Die erstc 
Gruppc kennzeichnet sieh llureh Trachtzubehor und \Vaffen aus l\Ictall, die zweite durch Stein
gegenstănde. Eine l\Iittelstellung nimmt Gr. 68 Pin, in dessen Inventar Stiicke aus beiclen Gattun
gen vorhamlen sind (Abb. 16). Wir glauben nicht, dafl die Beigabenuntersc-hicde eincn zeitlichen 
Unterschied widerspiegeln. Gr. 68 zeigt, dall sieh die Metallgegenstăndc mit Steingcgenstănden 
assoziicren lassen, wic auch Gr. 40 auR Szoreg. Bedcut~nd scheint uns a.ber <lie Tatsache, dall 
es sich in beiden Grăbern um mănnlichc Skelcttc handclt, die naeh der Regel der Frauenbestattung 
beigelegt wurden. In Szoreg wird daR durch die Anwesenheit der Waffen (Steinaxt und Bronzc
dolch) und in Battonya durch dic anthropologische Analyse beweisen 74• So erscheint die Dissozia
tion der Mctall-/Steingegenstănde als von Bestattungssitten gcfordert, wobei auJ3ergcwohnlich 
Abweichungen im Falle der Individuuen, bei denen auch die Aussetzung des Skelettes von der 
Grabregel abweicht, anzutreffen sind. Die zwei Zonen des Grăberfeldes von Battonya, die mit 
l\Ietall- und dic mit Steingegenstănden (Abb. 17), 'viirden eher wie in l\Iokrin die Art, in der die 
Nekropole naeh durch Abzeichen abgesonderten Klans geordnet wurde, widerspiegeln, nicht aber 
ihre zeitlichc Entwicklung. 

Obwohl sieh in Battonya wegen der geringen Auzahl der fi.ir clie Behandlung geeigneten 
Grăbcr die drei in den iibrib"'n Periam-Pecica-Grăbedeldern hervorgehobenen Kategorien n.icht 
mit der Klarheit deren aus Mokrin hcrausgestellt haben, ist eR dt>utlich, daJ3 uns auch hier durch 
Totcnbeigaben abgesonderte soziale Gruppen begegnen, was darauf hinweist, daJ3 auch im Fall<' 
dieseR Grăberfeldes, wi<' sonst auf dem Verhreitungsgebiet der in Frage kommenden Kultur, eine 

&7 I. Bona, Alba Regia, 4-5, 1963-1964 (1965), S. 25 
ist der ~leinung, daO die Griiberfelder der sogenannten Pit
varos-Gruppe aus ciner kleinen Anzahl von Griibern bestc
hen (etwa 40-60, cinem Klan enlsprechend), docil nimmt 
er gleichzeitig an, daO sowohl Bcba Veche als auch Novi 
Knezevac nur leilwcise erforscht wurden. 

88 Das archaologische Material wurdc nicht abgebildct. 
Es wurdc nur eine typologisckc Skizzc, die schr summarisch 
ist, vcriiHentlicht, auf die tiflers falsch vcrwicscn wird. lJnter 
soll'hcn I ·msliindcn ist die gcnauc Hckomliluil'rung dcr Bci
gaben bloO aur Grund dcr Texte schr schwicrig und unsicher. 
G. Gazdapuszlai, a.a.O., S. 2i Index und Skizzc Tar. 2. 

89 Bis jetzt (siehe A111n. 28) wurden 79 Griiber mit 80 
lndividuen veriiffenllicht. 51 davon sind Kiirpergrăbcr, 20 
Drandgrâber, 8 symbolischc Griibcr urid 1 unsichcrcs Grub. 

70 Vgl. Anm. 27. 
71 Bona, Bronze:eit, S. 149. 
72 T. Soroceanu, ActaArchCarp., 2:i, 1984, S. 47; die 

Kartierung in Abb. 2. 
7a ~[. Primas, a.a.O., S. 16-17; dic Kartierung in Abb. 5. 

' 1 G. Farcas und I. Liptak, ActaAntSz, 12, 1!168, S. 61!, 
wo kurz die Diagnosc des Skelells bcsprochl'n wird. 
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24 MONICA ŞANDOR-CHICIDEANU, ION CHICIDEANU 20 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uaumordnung nach Gruppcuparzellen in Betracht zu zichen ist. Es gibt allerdings Uuterschiedc 
im Vergleich zu anderen Grăberfeldcrn, doeh miissen wir clic TatsachC' in Retracht ziehen, daJ3 iu 
Battonya das keramische Form<'ngut auch Formen umfaLH, dic drr Pcriam-Pecica-Kultur nicht 
eigen sind, was nebst SC'incr Lage an der Qf(~nze des Kulturgebietes, teilweise die bcmeiktl'n Unter
siede erklart. Gleiehzeitig iHt aueh hier dic Anwesenheit mănnlieher Grăber mit WC'iblieher Lago 
wie im Gr. 68 ein Heweis clafiir, daf.l sich die Bestat.tungen clfrscs Grăberfeldcs in grof.len Z1igen 
indic vom Typ Periam-Pecica einordnC'n lasseu, wobci hochstwahrscheinlich dicsdbe Katl'goricn
einteilung aufrechterhalten wird. 

Bs stellt sieh dennoch die Fragc, ob dieRc Bestattungskatcgorien, dic sieh clureh ihre Bei
gaben unterschied<'ll, doch kt>inc chronologischen Gruppen darntellen. 'Vir weisen in C'rster Heihc 
darauf hin, daJ3 diesc Beigahen besonders die Tracht veranschaulichen, wăhrcnd cler Reichtum 
des Schmuckes in cinigen Gr:ilwrn den feierliehen Charakter der Kl<'idung cler Verstorbcnen auf
zeigt. Dic normale Sittc cler Ht>ibehaltung einigcr Schmuekgcgenstăndc verhindcrt diesfalls dcn 
Vcrsueh, einc Chronologie auf Grund des Trachtzuhrhors aus l\Jctall festzustl:•llen. Frcilieh konnen 
das geringe AuftrC'ten <ler Brillenspiralen und das Fehlen der Panflokn in SzorC'g im Vcrgleieh zu 
l\fokrin odcr das VerhăltniH zwischen dcm Kopfschmuck aus Plăttchen und Brillenspiralanhăn
gern und clcrnj<'nig<'n aus Kno11fen, clas in l\Iokrin von l\I. Primas fcstgcstdlt 75 wurdc Hinweisc 
chronologiHchcr Nat.ur darstellPn. DennoC'h zcigen andcre Bcobaehtungen, da13 cs sieh im Falle 
diescr Gruppen um kl'inc ehronologisehcn Gruppcn handdn kann. Erstcns zeigt cler verhăltnis
măJ3ig geringe Proz<'ntsatz der Grăber mit "'affen, Kopfsclnnuek, Kcttcn und anclHen bcsondercn 
GegenstăndPn im Verglcieh zu dcr Grăbcranzahl aus jeder Nckropole von Anfangan, daJ3 es 
sieh um eine dureh das Trngcn dcr \Yaffen und clurch cine n•iehcrc Bckkidung hervorragendo 
Gruppe handelt. Es wăre vollig unuati.lrlich, anzunehnwn, daJ3 diese Gruppc im l{ahmcn cll'r Ge
meinsehaft nur in ciuer cinzigcn Phasc cxistiert habe, und daJ3 man dann auf cinmal mit clem 
Lrbergang zu eincr anderen Btappc auf die besonclere Bekleidung und auf Amtf;- und Hangabzei
chcn verzichtet hăt.te (Oscnhalsringc, \Yaffen). Wir haben schon geschcn, da13 clic Stcin- und 
Mctallgcgern;;tănde zmammcn im RahmPn dersdben Hcigabcn crseheincn konncn, welehc dcn 
Grăbcr gewisscr Individum•n mit besonderem Statut angchorcn, wobc·i sic gleiehzeitig als Ein
zelstlickc AbzciehC'n zcitglefrher Grnppen darstcllcn. SehlidlliC'h muJ3 hinzugcfligt wcrden, daJ3 
die Serii' cler Dolche auR l\Iokrin, Szorrg, ncszk „A" oclcr Hattonya Sl'hl' n•rschil'dcna1tigl' Tyrcn 
aufwcis<'ll, clil' sirh nit'ht allc in einc Etappe cinordut'n laFsen, rnndcm zeitlich unfrnd1iC'dlid1 an
zusetzen fiind uncl daclurch das stăndigc Bcstphcn dcr „Karn11kr" - Katcgorie bewl'ii';<'ll, dnc 
Kategoric ilic Hieh zu Alltagslc bZ('it cn g<'radc dure h da R Irng<'n wn "'affrn als Pn•fit igra bzl'ielwn 
ahgesonrkrt. hatie 78 • 

ErweiHt sich eiuc inncn• PNiodisicrung dcr lwhanddtcn Grălx.·rfclder bloJ3 auf Grund 1h·r 
l\Ietallgegc·nstănde S<'hW('r fcststcllbar, so kann cine Holchl' ForHchung mit Hilfc dcr Kerarnik vo
llendet wcrdcn ; dagcgen konnte diese Gattung nicht zur sozialen Untersehieclung bcitragen. DaK 
kcramiKelw Fornwngut, soweit cs aus clcn Pcriam-Pedca-Grabfundcn bckannt ist, scheint l>l'i 
einem crsten Augenblick ziemlieh monoton zu sein. In wirklichkcit crfahrcn dic Hauptformcll 
einc Hcihe von Verăndcrungcn ziernlich langi-am, abcr klar, indem zahlrcichc chronologische am
sagekrăfligp VariantPn - wenn man bis ins Einzebw forscht - auftrcten. Gh•ichzeitig sind dil• 
in Betracht gczogenen Teclmik und Zicrmustcr in dcr Lagc, die zeitliche Entwicklung zu untl'l'
strnichen, sowie clic allmănlichc Aufnahme fremder Elementc, und „importierter" Keiamiktnwn. 
In der .Zusammemtellung cler allgemeinen Typologic <kr in dcn Periam-Pecica Grăber vorgefun
denen Keramik hab<•n wir versucht, alle diesc Faktoren in Hctracht zu ziehen, was zu cincr Yl'l'
mehrung der KeramiktypC'n gefiihrt hat, die sich - wcnn auch anfangsanseheinend tibcrrnăJ3ig
unserer l\Ieinung nach biszuletzt alH ui.ltzlich crwi<•sen hat. Dic wichtigsten Keramiktypen sind : 
I. Kugelformigc GefăI3e ( Pyxidcn) mit aussclnwifl•ndcm Hancl, kurzcm Hal:.,;, bauchigem Korper, 
ohne Henkel, mauchmal mit scnkrceht durchlOclll'rtcn Vorspriingcn, oft von Dcckcln begleitet. ll. 
einhenkelige Tassen und Kannen. III. Tassen verschiedencr Dimcnsioncn mit zwci von der I~ippc 
her gezogcnen Henkeln ; IV. Schtisscln mit 1-4 Henkeln ; Y. bcsondcrc Formen, in die wir 
mehrerc Năpfc mit schrafficrtem Korper, GefaJ3c mit durehlOchertt>m Fu13 usw. cingcord1wt haben, 
wobei einigc davon fiir die Kulturcn Nagyrcv, Otomani, Vatina spczifiseh sincl und kein<' Para
llel8tLickc in dl•m kcrnmischen Formcngut dcr Pcriam-Pccka-Kultur finden (Ann. 18-21). 

7 .; :\I. Primas, a.a.O., S. 15. Und doch wurde in J\lokrin 
Kopfschmuck aus Panfliiten, Brillenspiralen und Kniipfen 
cnldeckt - in Gr. 16 und 235, vgl. Giric, .Uokrin I, S. ·'7, 
Taf. 7, uml lnw. S. Hl!--149, Taf. 61. 

76 Ein zmiilzlichen Belcg dalJ diese Waffen l'rcstigeab-

zeichcn darstl'llcn, ist clic Tatsachc, claU der Dolch aus Gr. 125 
in l\Iokrin vcrgoldct wurdc und dt>r aus Gr. 21 aus ciner 
l.egierung, in der sich 20% Gold hdimlct, (;iric, _,fokrin I, 
S. 211. Fiir clic l>okhc in Mokrin Y!(I. a.U. JoYalloYil', in 
.Hokrin JJ, Bcograd, 10i2, S. 29 ff. 
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Dhlicherweise t'nthalten dic Pel"iam PeC'iea-Ol'ii.brr 1-3 (km S(•]1ii1l<•l, 11rlwn dem Bctken 
odcran den Fiissen bcigelegtcn Gdăf.lc 77 • Die gclinge Anzahl tlcr GefăDe untfr (kJl Uiablwigabrn 
lăOt keinc Rchandlung der Kombinationcn fiir jedeeinzdne RcstattungfOl'tfiilufn; dunzufolgelăllt 
sich auf Grund dcssen auch dic zcitlichc Ansctzung jedcs einzelncn G1abcs niC'ht feststelln1. Nodt 
groOer wenlen die Schwierigkeit<'n auC'h wegcn der Tatrnche, daO das Trnc·htzubd1or g1013trn1tilH 
eine verhălt nismăBig langc GcbrauC'hsdauer aufweist. Am; <liesen G1iinden habl'll wir auf dk~(' 
Methode verzichtet 78, wobei wir dagegen wrsucht habcn, dil• Asrnziiernngen du Kernrnikfmrnl 11 

fli.r die Grăberfelder, wo das Material ('Îllc solche Analyse gestaitet he1vorzuhcbc-n, und nebcnb·i 
auch fl>stzw~tcllcn, inwieweit di<' Assoziiernngstypen Etap1~cn der Bestattungen hnnz( i
chnen mogc-n. Einc AuHnahme galt fiir das G1ălwrfrld „A" von Deszk, wo WÎI' dic G1iilwr llf\( h 
den Keramikbeigaben gruppil'l't haben, indcm wir vcrsudtt(•n, auf cinige umstiittcll(' Frng('ll 
dicses Grăbr1frldt•s zu antworten. 

\Vas das Grăberfeld von Mokrin a.nbelangt, stelltc das Studium der krrnmisC'he Assoziin ungen 
zwei durch jene kombinierbaren Keiamikformen und dcren ViclfaH untcn;chiedlieJw Grn11-
pen fost. In der ersten Gruppr siml dic hăufigst anzutreffcmkn Fonnen die rinfachen Pyxidcn 
ohne prominente Schulter (I. 3), die doppPlhenkeligrn Tas;;cn mit gewolbtcrn Boden und mit 
cinem an dic Sanduhr erinnemden Ansehen (III. 1), S('hiissdn mit zwpi entgegengesetztc-n, einfa
chen Henkeln (IV. 28) ; dazu kommen noch die einhenkeligen Tassen mit fla('hon Borlen, kugd
formigem Korp•r uud kleinem Hals (II. 12) und die Năpfe mit S('hiaffir1tm1 Bauch (V. 1 und 9), 
wobei diese lctzteren fiir die Nagyrev-Kultur spezifis('h sind 79 und im Grabe1feld vo11 l\lokl'in 
auOer einigen Ammahmen in den nrandgrăbern auftreten 80 • Fiir die zwPi1e Grnn:e stdlen diP 
vierhenkeligl' (lV. 35) oder doppdhenkelige Schiissel (lV. 21) dic charnkteristischen Fmmfn dar, 
die mit fast allen anderen GefăOen kombinierbar sind. In dieselbe JJ. Grnpi:e gehoren au('h dic 
Pyxiden mit prot>minentt•r Sdmlter (I. 1) und jene mit senkrecht durchlbrhPrkn Henkdn (I. 2), 
die einhcnkeligc S('hiissel (IV. JO), cler Kantharos mit fla.rhem Boden (III. 17), die einhenkdigl' 
Kanne mit flaC'hem Bodt•n (II. 11) (Abb. 22). Es fehlen unter den Kombinationen der II. Grnp11c 
dic Nă1;fr mit 8('hraffiertem Korrcr, dagfgen darf hier die Tasse mit zwei ansa Tunata - HPnkdn 
eingeordnl't \Wnkn 81, was darauf hinweist, daf.I dit' Z\witc Grnrrc fiir jiingpr gel1alt('n 
werden kann. 

Die kcrarnischen Kombinationen von Szorpg konnen in clrt>i GlUpf-Pll untN1l'ilt Wl'nkn. Die 
crste Gruppe umfal3t drPi Pyxiden-Varianten (I. 3, 5, 9), allc mit Vnzi<'rnng, 'I'ai-:sen mit einem 
Henkl'l und rundem Boden (II. 2), mit prominenter SC'hulter und rnanchrnal mit Yerziernng 
(II. 7 -8). DieHen Formen, dic iiblichN sind, kommt eine Variante der doppelhl'nkeligl'll ~ehiii-:sel 
mit hoherem Koqwr (IV. 30) hinzu. Dic zweite Gmp1w ăhnelt was die Asrnzii(·J ung anbelangt 
(Typus und Zahl) der betreffenden GrnpJCe in Mokrin. Die iiblich8te F01m stdlt in die8er GIUpJCP 
aus Szoreg dic vierhenkelige Schiissd (IV. 35) dar, die sich mit fast allen anderen Gefăl.len asso
ziNt. Eine andere oft angetroffenen Form ist der Kantharos mit flachuu Rod('ll und promi1wn
ter Schulter (III. 3). In gro13en ZiigPn ăhneln clic Gmppen l\loki-in II und Szon·g II untereinan
der durch die grollp und YielfăltigP Zahl der keramischen As:-;oziatiom•n, wo dil' Anwesrnheit 
der vierhenkeligen Schii:;;sel vorhenHcht, cine Eigenschaft die infolge de s:;;c- n al:-; c haiakterisiiseh 
fiir eine in beiden Grăberfeldern fcstgestcllt Bestattungsetappc angesehfn wcrdfn kann. Im un
terschied zu ~Ioluin besteht in Szoreg auch eine drit.te Kciarnikkornbiuation, die skh dmch dic 
Anwesenheit von Formen wie die Tasi;en mit zwei von der Lipre her gezogtm n Hl nkdn, mit 1hom
bischer oder lappenartiger l\hiudung und manchmal mit kannelie11cr Vc1ziern11g (III. 8-12), diP 
Tassen mit hochgezogenl'm Hcnkd und kugl•lfo1migem mit Kannelunn eh ko1iotun Ko1rn, 
(II. 22, 27-29, 33), kt>nnzeichnet, wobei dicse alle auf ei1w anden' srătc1e li:tan:P hinw<'ii<t'll 
(Abb. 23). 

Das Grăberfrld „A" von Dl•Hzk, ist - obwohl mit einer gNingen Anzahl von GrăbPm - hat 
cine besondere Bedeutung. Zu seinem Formengut gehort eine ga.nze ll<'ihe von Formcn, dic "\na
logien in der II. Gruppc Szorcg aufweisen, indem sich die beiden Friedhofe Pinigcnnal3l'll para
llel entwickeln. Die keramischPn Kombinationen von Deszk „A" bildrn ellcnfalls dIC'i Untrrp:nq> 
pen. Die erste davon kennzeiehnct sich durch typische Puiarn-Pceirn-}'mrntn (I. 2; III. 2; 

77 Vl{I. ~I. Primas, a.a.O„ S. 14, Ah!J. :.!:.!. 
•s Dic Einordmrng llcr Griilll'r ani Grund des TraC"hlzu

bchiirs hal clic I Ier\'orhehung dcr Grăhcrk:ilcgoricn in Ilczug 
aur die Traehlsiltcn gl'~laltd. 1111 Fallc cler l\.<'ramik, hiillc 

clic grofJc .-\nznhl <IN Criibcr rnil cincm cinzigm Gcl'iiD, dic 

:\nalysc !Jccinlriichligl. \\"ir hahcr1 !it•inc I·:•nordnnng :kr 

Kcramik und cks Trad1tz111.Jchiirs \'orgcnonru11•11, wcil sich 

jl'<lt• dcr ZW<'Î archiiologisehcn Gallungcn im I.aule dcr Zl'il 

„hcwcgt" und auch 1111lcrschiccllid1c F1111klionc11 nnll'I' dcn 
Bcigabcn hal. 

7e Hosza Sc·hreibl'r-KaliC"s, in Tusic (I lsg.\, Friihlmm:c
:cil, S. 1:13-168 und Tal. 31-C.:.!, einc llarstclhrng clas g,
gcnwiirligt•n Forschung%1ancks ckr :\'agyrc\·-1\:ullur. 

80 Giric, J/okrin I, Brand_<riibcr2îG(S. li:.!-1/:;, Taf 
72/1-2) unei 306 (S. 188, Tal. 81,'1), l\.iirpl'r~rah ·Iii (S. H:.!• 
Tal. 14/2-:1). 

Al Gr. 82. l:'benda, S. 7!l-80, Tal. 2fi/I. 
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II. 2 - 3), die zwcite durr h Formcn mit Analogicn in <k1· 11. G1·up11c Szo1·cg UlHl <kr JI. Gl11]J]J<' 
Mokrin (IV. 4; IV. 35) und cli c III. Gruppc durc: h 0<'fiWe mit klaren Paralklstii<·ken în del' III. 
Gn1ppc Szorcg (II. 22; II. 28-29, 33; III. 8-12), sowic dureh F ormen die ihr cig<' n Rind (II .36; 

-
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. \ blJ. 22. !\lokrin . :\~so z i icrungcn dcr K era mik typcn :rns de111 C:r : ib~rfl'lc!. 

III. 21 -22 ) (Abb. 2 l). Die Nckropole von Dcszk „A" wurdc a,uch mit Hi lfe dc r hmizontalt- n Stm
t îgrn,phie von I. n ona. 82 nnd von T . Sorocea.nu 83 unter::;uch t, wobci jcck r <ll'l' bC'i <kn Forxdwr z11 

unLN'SChicdlichcn Schlu lHolge rungcn gelangten. \Yir habcn uni;;e rerxci1s C' Î lW Periotfo;ierung dex 
Grăbcrfeldes versucht, indem wir von der Festlegung der Grăbergrnppcn nuf Grund tkr Kern
mikassoziationen ausgegangcn sind. Es crgabcn sich 3 Bcstattungsgrnppcn, die im grofi0n ga.nz<'n 
den keramischcn Kombinu.tioHsgruppen fi n tsprcchen, Gruppen, die - wcnn wir die kllu' crsîcht
lichcn t ypologischcn Unterschiede în Beti acht ziehen - ·wir als chronologische Pbasen des Oră
berfeldes betrachtet haben. Indem wir die Art und \Yeisc studiert haben, in der sich die Gră
ber in dcr Tabelle (Abb. 25) grupp iert l1aben, kann in erster Rcihe bcrncrk t wcrden , da13 die Fnr
men der crstcn Gruppe - wic auch im Falle der keramischcn Assoziienrngen - nicht mehr în 
elen u.nderen zwei erscheinen, die se aber bei de die kleine kugelform îge TuRse gem<'im:am liabcn 
(II. 22). Zu den Grăbern der ersten Gruppc, bcziehungweise Pha,se gehorcn kernmiscbc Beigaben 
m it Typischen Pcriam-Pecica.-Forrnen, w~~hrend în dcr zweitcn P hase frcrndc E lemente zu findrn 

8~ Bona, a.a.O„ S. 80, PE'i nc 18 - 10. Ahh. 2 - -I. 
R3 l'. Soroccann, J>aci:i, . 1.S., 22, 1978, S. :12 1-:l24, 
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sind, dic <lanu in der dritten Pliase vorherrschend w<'l'<len. ])ic Kartierung der Gri~b<'r auf tdem 
Plan des Grăbcrfeldes nach den drei unterschiedenen Phasen (Abb. 26) hat keine lineare Ewolu
tion der Nekropole hervorgchoben, so wie es I. Bona 84 Yorgeschlagen hat. Dic vollig aleatorLsche 
Art, in der die Grăber im Laufe dcr Zeit im Grăberfeld verbreitet \VUrden ist fi.ir jene Nekrop~olen 
kennzcichnend, dic nach Familien- oder Sippenparzcllen geordnet werden 85 , wie alle Grăberfe ldN 
der Periam-Pccica-Knltur 86 • Andcrerscits wurdc dais Grăherfeld zwpifclsohne nicht vollstămdig 
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unteumcht., und f\O mag auch das schcinba,re Fehlen cler Vc1·bindung zwischcn der Plni.st• I nrnl 
der Phase II in Deszk „A" erklărt werden 87• 

EigenHich kommt die rebtive Chronologic cler hicr bl'handclten Nekro1JOlen am be sten dlur<:h 
elen Vcrgleich ihrer keramisclwn Formengi.itcr zum Ausdruck. Es lassen sich anf dieflc 'Wci1>e 
cin paar chronologisch ni.i.tzlichc Bemerkungen ergeben. In einer crsten Phase, dic durch dic (Qră
berfelder von Beba, Vcch<', Pitva.ros, teilweise Mokrin, De flzk „F", Szor<'g un<l sehr WC'nigro bei 
Deszk „A" belegt sind, sind einigc Periam-Pecica-Formen charakteristisch, wie z.B. die Schii.iAsel 
IV.12 - 13; 17, zusammen mit Nagyrev Gefă13en, die besonders in Brandgrăbern in Mokrin und 
Szoreg gefunden wurden, aber auch untcr den Beigaben rnancher Korpergrăber von Mokrin mder 
Pitva1os 88• Eine a,nderes kennzeichnendes Mel'kmal dieser Phase ist das relativ beschrănkte ·For
mengut. In die I. Phase gehoren aueh die Grăberfelder von Beba Veche und Pitvaros, da sire ge
meimam keiamischc Formen aufweisen, dic in Mokrin anzutreffl'n ,;in<l. E s ist ltlar, da13 wa fl 

R-1 Ilonn, a.a .O. 
~ • li . H ilnscl , flcilriige :ur Chro nologie der n1iltl,:re11 Dron

:e:cil im l\arpu /e11 bPtk en, Bonn, 1 968, I, S. 140, Anm. 58. 
Ro ~l. P rimas. a.a.O„ S. 14 - 15, ninimt an , cl'.113 cli c Miinner

r,r iiber in clcren l1wcntar Ăxlc \'orkomrnen , Si ppc11fiihrcrn 
an grh iirr11. 

s1 Einc gcwi5sc Z :i~ur Z\\'i.,r hcn elen Phn~en I urnei 11 
I>cszk „.'\" wurdc aurii vou I. Bona, a.a .O„ \'g l.o„ hcrmcrkt. 

68 In l'ilv::iros wurdc in Gr. 28 auch ci n GcftitJ mil cl111rch
brochc11cm FuO gefundcu . das ty pisd1 fi'!r dic Nagyre• \'-Kc
ramik is t, J. Bena, i\lbn ll rq ia, 4 --- 5, l!)(i'.l - 19G I (lHGii'>), S. 
l!l, Tn f. 2/8. 
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man friiher als Pitvaros-Gruppe 89 zu definieren versuchte in Wirklichkeit die I. Phase der Periam
Pecica-Kultur darstellt, was nach der Veroffentlichung des Grăberfeldes von Mokrin deutlich zum 
Ausdruck kam. Die zwcite Etappe, die sich durch ein vielfăltiges Formengut, mit vollendeten 
und zahlenmăllig vorherrschenden Periam-Pecica-Formen kennzeichnet, wird in Mokrin und 
Szoreg belegt, wo sie der II. Gruppen der keramischen Assoziationen entspricht und· wo die„vor-
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herrschender GefăOe dio vierhenkeligen (IV. 35), die zweihenkeligen oder eiIJ.henk_elig~n Schi.isseii:i 
darstellen. Diese Etappe wird auch in Deszk „F" und ,;A" belegt, dagegeri fe~lţ sie în Beba Veche 
und Pitvaros. Hochstwah.rscheinlich gehoren auch das Grăberfeld von. Oszentivan w und teil-, 
weise das von Battonya in dieselbe Phase. Die dritte Phase,_ die durch die jtingeren Bestattungen: 

89 Ebenda. 
90 Durch dns Tr:H·htzubr;hil r ist die Nekropole von Os-

zenti\'{m dencn von i\iokrin und Sziireg, Phase li. iihnlir~; ! . 

3-c. 1515 
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von Szoreg und Deszk „A" und einige aus Battonya 91 belegt wird, weist ein kera.misches For
mengut auf das QiUS Periam-Pecica-Formen besteht, unter denen die Gefalle mit rhombiRchem 
:Mund oder '1appenartigem Rand, mit hochgezogenen Henkeln zurn.mmen mit Otomani-Ge-fal3en 
die băufigst anzutreffenden -, Vatina 92 oder aus dem Formengut der Kultur mit inkrustierter 
Kera.mik (Abb. 27) hervortreten. Wir unterstreichen, dafi mit dem zunehmenden Auftreten der 

25--
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fremden Elemente in Deszk nA" und in Battonya Abweicbungen von den tradit.ionellen Grab~ 
s.itten festgestellt werden konnen; es erscheinen einige neue Brăuchc, d.h. Ăndcrnngen, die auf 
ein.e kulturelle Umgestaltung hinweisen. 

Erwiesem s.ich einige Stiicke des Trachtzubehors oder die Waffen fiir die Festlegung der 
Bestattungshorizonte hilflos, so sind die dagegen fiir die Datierung des Zeitpunkts ni'ttzlich, 
wo dieser kultUI'elle Wandlungsproze.13 begonnen hat. In Mokrin wurde in Gr. 16 ein Randleisten
beil 93 gefunden. Den keramischen Beigaben nach, die aus einer Pyxide und einer vierhenkeligen 
&htissel besteht, gehort das Grab zur II. Pha.se des Grăberfeldes. Derselben Pbase gehbrt auch 
Gr. 208 an, wo neben einer einhenkeligen Tasse mit flachem Boden und einer vierhenkeligen 
Schtissel auch eine Scbaftlochaxt. vom 'l'yp Kozarac 94 gefunden wurde. In De szk „A" wurde in 
Gr. 2 neben einem dreieeldgem Dolch, eine andere Schaftlocbaxt, dieEmal vom Typ Balşa 96 , en
tdeckt. In den Ni'7rnus XII-XIII des Tells aus Pecica wurden Guf3formen for .Ăxte vom Typ 
Kozarac und Typ Ba.lF,a 98 gefunden; beide Typen werden în die rnittlere Bronzezeit datiert 97 • 

In Gr. 190 von Szoreg, die der Ke1amik nach in dieselbe II. Pbase gehort, wmde die Miniatur 
eine1· Schaftlochaxt vom Typ Krtenov 98 gefunden, deren Datierung derjenigen der .Ăxte vom Typ 
Kozarac und Balşa entspricht 99, was die Ansetzung der II. Phase der Grăberfelder von Mokrin, 

11 Wegcn der Arl und \Vcisc, in det ciic keramischen Bei
gnben dargestellt wurden, ist es srhwierig genau festzustellen, 
welche Typen in der Nekropole bezeugt \verden. Jedenfalls 
sd11!'.lnen elnige der skizzierten GefilOe Parallelen im Oto
m~nl Formengut aufzuweiscn {Nr. 23 nus der Typentalel, 
z.B.). G. Gazdapusztni, a.a.O., Taf. III. Chronologisrhc Be-
trachtungcn des Autors auf S. 35-36. ' 

n Dle Vetlna-Formelemente (rhombische Miindung, Kan
lkaroi mit gewolbter MOndung und FuD, ansa luna/a - Hen
J,:el), i;owie die Verzierungelemente erscheinen mehr in der 
sildlichen Zone der Periem-Pecie.a - Kultur, wo elgentlich 
auch die Vetina-Siedlung von Corneşti - I<reis Timiş licgt 
{Ortansa nadu, SClV, 23, 1972, 2). 

93 Giric, a.a.O., S. 46 - 48, Tnf. 7/ '2 . 
94 Ebenda, S. 136 - 137, Taf. 56/2. Fiir dic Kozarar-Â.xle 

vgl. A. Yulpe, Die Ăx1e unei Beile in Rumanien J, J\Hinchrn, 
PBF, IX, 2, S. 39 - 41. 

95 Bona, ,Bron:ezeil, S. 101 (angcgcbcn als Axl-Typus 
Ţufalău), Tar. 92 /10. Fiir die Âxte vom Typus Balşa, ygJ. 
A. Yulpe, a.a.n., S. 51- 53. 

99 A . Vulpe, a.a.O., S. 40, Tar. 8/108 ; S. 52, Tar". 14/224- · 
228. 

e7 Ebenda, S. 40, 52 . 

ts I. Foltiny, a.a.O., S. 41, Tal. 22/1'.7. 
" A. Vulpe, a.a.O., S. 66 . 
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Szăreg und Deszk „A", in die erste Hti.lfte der mittlcren Bronzezeit gestattet. DiN;t.•lbe llatierung 
wird auch durch die drei Giirtelhaken aus den Orii.bem Go,97 mHl 157 - Szăreg 100 angegehc11, 
wie a uch durch die Knochensehnalle mit einem einzigen Loch aus Gr. 245 - Mokrin 101 , mit Ana
logien in den Grăbern des Grăberfeldes Nr. 4 von Sărata Monte om, die in die Phase Mont cm u 
Ia datiert io2 werden. Zwischen den Nekropolen von Săi a ta Monteom und Mokrin kann iibrigern; 
eine Reihe von Ăhnlichkeiten im Bereich des Trachtzubehors bemerkt werden, was die Ans~tzung 
der Endphase des Grăberfeldes von Mokrin irgendwann wăhrend der Monteoru Ia Phase bekraf
tigt. Die dritte Etappe der Periam-Pecica Bestattungen, die sich durch das Auftreten zahlreichl'l' 
Vatina und besonders Otomani Elemente kennzeichnet, lăJ3t sich chronologisch gerade auf Grnnd 
dieser fremden Sti.icke einordnen, unter denen die zahlreichsten und aussagekrăftigsten diejenigen 
sind, die einen Otomani-Charakter aufweisen. In Szoreg wie auch in Deszk „A" gibt es eine Heihe 
von Tassen mit kugelformigem Korper, mit einem aus der I„ippe her hochgezogenem Henkel 
(II. 22-23; 25-31; 33; 36); einige davon weisen einen mit schrăgen Kanneluren ader sogar mit 
Protuberanzen geschmi.ickten Bauch auf, d.h. eine typische Otomani-Verzierung. Es kommen 
Kantharoi mit rhombischem ader lappenartigen Mund und zwei hochgczogenen Henkeln, dercn 
Bauch in derselben Art dekorie1t wird, d.h. Periam-Pecica-Formen mit Otomani-Verziemng 
(III. 11-13) Ganz ăhnliche Exemplare wurden, mit dem XIII. Niveau von Pecica beginnend 
entdeckt; in den Niveaus XV -XVI 103 kommen sie ofter vor. Diese GefaBe weisen Analogien in 
der mittleren Etappe der Otomani-Kultur 104 auf und entf.iprechen der mittleren Periode der Bron
zezeit 106 • Da es in den Grăberfeldern von Szoreg und Deszk „A" keine GefăJ3e mit Analogien in 
der spăten Otomani-Phase 106 gibt, und da andere Periam-Pecica Grabfund mit sokhl'm Material 
nicht bekannt sind, nehmen wir an, da13 der Zeitpunkt, wo die PPriam-PPcka BPstattungen auf
horen wăbrend der mittleren Bronzezeit anzusetzen ist. 

Die Festellung einiger synchronischen Bestattungsetapp.•n in den Periam-Pecica Grăber
feldern stellt dic Fragc ihres Vergleichsmit dcn Kulturperioden, dic auf Grund der in den gleich
namigen Tell-Siedlungen durehgefiihrten Forschungen fcstgcstellt wurden, deren Ergelmissc 
von den ~~orschern, dic sich mit Fragen der Bronzezcit an der :Mi.indung des Mure~ beschaftigt 
haben benutzt wurden. In Abhangigkeit von dPm Forschungsstand waren die ausgedri.ickten Mei
nungen hocbfit unterschiedlich 107• Wir erwăhnen hier kurz nur die wichtigsten. V. G. Childe ist 
der erste der eine Periodisierung der Periam-Pecica-Kultur versuchte. Seiner Meinung nach, lăJlt 
sich der Fundplatz Pecica in sechR Periodcn eintQilen (angegeben durch A-F), wobei die letzten 
zwei, die den Niveaus XIV-XVI entspn•chen, in die Eisenzeit gehoren 108 • Die Kritik der Perio
disierung von Ohilde wurdc von I. Ne stor unternommen, der gezeigt hat, dal3 die oberen Niveam; 
des namegebenden Fundplatz<:>s in die Bronzezeit gehorcn 109• Auf Grund der Funde aus dem 
Graberfeld von Szoreg teilt es I. Foltiny in drei Perioden (I-III) ein, indem er groBtenteils den 
Meinungen von F. Tompa und P. Patay no beipflichtct. D. Popescu ordnet die ganze Entwicklung 
der Periam-Pecica-Kultur in die friihe uud mittlere Bronzez<:>it ein m. lndem er von dem Ver
gleich der Funde aus den Siedlungen und den<:>n aus den Grăberfeldern aui;geht, ste'llt Vl. Mi
loj~ic eine Periodisierung in 6 Perioden fest und setzt das Ende der Kultur in die Schachtgrii
herzeit an 112• Etwas spăter nirnmt I. Hona die Ideen von MilojCic wiedPr auf und stl'llt fiir 

1" Jmm:i Killan-Dirlmeirr, Giirlflhaktn, Giirlr/bnhr 11nd 
lJ/tchgtJrltl dtr Rrun:t;:til in Jlillefruropa, ~iiind1cn, 1 !.'i[>, 
P.BF, XII, 2, S. 23-26. 

191 Glrlc, a.a.O., s. 154-· 155, Tar. 65. 
i&-i Freumllkhe l\lilteihml( \·on Eugenia Zaharia (Buka

rest). I>ie Schnollen dicses Typus sind ilstlicben l."rsprunl!s 
unei slnd Hir die Mnogovallkovaja-Kullur aus dcr l."kralne 
kennzelchnend, deren Entwicklung porallel zu den l'hasen 
lc3- Ila der Monteoru-Kultur Ycrliiurt. \'. A. Dergai:cv, 
JHoldavija i sosednie lerrilorii 11 tfJ0/111 bron:y, Kischinew, 1086, 
S. 121-146 und die rhronologische Tabelle aus der Abb. 54. 

18" \'I. l\Jiloj~:c, in .4.cles Gong. 7.iirich, 1950, ZiiriC"l1, 1953, 
S. 268-269 und Abb. 2. 

1114 Dle innere Chronologie cler Otomani-Kullur wurde noch 
ukht endgilltlg bestlmmt. Die iiltere Periodisierung von I. 
Ordcntlich, Dacia, N. S., 14, 1970 wird hcute Yon den meistcn 
Forschcrn nicht mehr anerkannt. Dic ncuere Perloelisierung 
von T. Bader, Epoca bronzului in nord-11es/u/ Transiltianiei, 
Bucureşti, 1978, S. 61-62 ist ebenfalls unbefriedigend, vgl. 
J>. Homan, SCJ\'A, 35, 1984, 3, riir elen Bel!inn dl'r Kultur 
unei II. G. Hlittel, Germania, 56, 2, 1978 Hir die [olgenden 
Etoppen. Durd1 dle mltllere Phase Otomani V!.'rstchrn wir 
die Etappc die in YMşand (D. Popescu. :'llaterialc, 2, 1956) 
und im Ciriibrrfcld von :'llc;.,~d1s1.0 - Fiizesahon~· (Rona, 

a.a.O., S. 140-151 mit dcr J>eriodisicrung dcr Nekropr.lc und 
Tur. 165--189) hclegl wunle, und von. dcr Etappc liegt, •lil' 
dun·h Cirfiille in dcr Art derrn uus dcm GefliOrlepot von \"a!Pa 
lui :'llihai (I. Ordrntlich, SlCom Sibiu, 12, 1965) gckc11111eich-
11rt bl - und schliceen uns clnigc-rmnlJcn_ dcn '.\lcinunge11 
von l liiltcl an (a.a.O„ S. 426 H). 

1' 5 A. \'ulpe, .J11hresberlcht des lnsliluls Frankfurt a .. \l„ 
1977, S. 100-111. 

111• b>.h. i11 der Ari drren aus dcm Gs(iiCdepol vo11 \'ull'a 
lui '.\lihai. 

107 (leschichtliches zu clicscr Frai;:c ilri I. Ilona, a.u.IJ., 
s. 87-89. 

1os \'. G. Childr, I>a1111be in l'rehislory, Oxford, l !120, S. 
214-261. 

1°" I. Ncslor, 22, Bcrl~GK, 1933, S. 84- 89. Spiitcr hal 
Ncslor gezcigt, da O dle Periam- Pecica -- Ku!lur nkhl iiLrr 
rlie :\litie der 13ronzezeit hinausgcht und durd1 das .\usdch
nen dcr Otomani- unei \'atina-Kullur iihcrdeckt wurdr (in 
Istoria lfomâ11iri, I, l!J60, S. 107). 

119 I. Foltiny, n.u.O. : F. Tompa, 2.J-25, HcrH (; K, t 9:14 -
1935, S. 65: P. Patay, a.a.O., S. 30 rr. 

111 D. Popescu, Die (riihe und mi/I/ere Rron:e:eil in Siicn
biirgen, Bucureşti, 1044, S. i'i.J-- 79. 

112 \'I. \lilojcic, a.a.O .. S. 209 rr., .\hh. 42. 
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das, was er Szoreg-Gruppe nennt, eine Entwicklung wăhrend 5 Phasen feBt, indem er ihr Ende 
în die dritte Phase der mittleren Bronzezeit aus Ungaru ansetzt, Zeitgleich mit dem Auftreten 
der erRten Hi.igelgrăber, von denen einige în Sztireg 113 selbst bekannt sind. Auf Grund einer brei
teren Analyse der Grăberfelder und der Siedlungsfunde hat T. Soroceanu eine Dreiteilung mit 
Unterteilungen vorgescblagen und die Endphase der Periam-Peeica-Kultur an da!!I Ende der 
Bronzezeit angesetzt. Seiner Meinung nacb hat auch die Periam-Pecica-Kultur an der Entste
hung der Kulturen mit kannelierter Kernmik Anteil 114 • Die jugoslawische Forschung wird 
vor kurzem durch die Periodisierung von N. Tasic vertreten, der die Periam-Pecica-KuUur in 
drei Perioden einteilt und in die Zeitspanne 1900-1700 v.u.Z. ansetzt 110• Im Einklang mit Ta
sic nimmt M. Giric dieselben Etappen der Kultur an, wobei f"r aber ihr Ende er um 1600 
v.u.Z. Retzt 1111 • 

Wie es ersichtlich ist, haben uie meil-iten Forscher auUer Childe unu Soroceanu angenom
men, da13 die Periam-Pecica-Kultur nicht iiber die mittlere Bronzezeit reicht. Was den Anfang 
der Kultur anbelangt schien es bis zur Yertiffentlichung des Grăberfeldes von Mokrin selbstver
stănit.lich anzunehmen, daB sich diese Kultur nach der Nagyrev-Kultur entwickelt hătte, wobei 
auch der Standpunkt von Bona erklărt werden kann, der die sogenannte Pitvaros-Giuppe als 
Yorlăufer der Periam-Pecica-Kultur zu defi11ieren versuchte. Durch die Rckanntmachung des 
Grăberfeldes von Mokrin ist das Beibchalten des Begiffes Pitvaros-Gruppe nieht mehr berecbtigt. 
Die Grăberfelder, die ihr zugeredmet wurden, gehoren - wie, wir geRehen baben - dem Beginn 
der Periam-Pecica-Kultur an 117 • \Vas die Verankerung der Grabfunde mit der Stratigraphie von 
M. RoRka in Pecica anbelangt, ist ein gewisser Vorbehalt notig. Sowohl aus den Grabungen von 
Dtimotor als auch aus denen von Roska ergab sich eine merkwi.irdige l\lenge archăologischen Ma
terials, wobei nur das aus den Grabungen des letzteren aus 1910 118 veroffentlicht wurde. Dasselbe 
geschah mit den 1943 von n. Popeseu unternommenen Forschungen 119• \Vas Roska verOffentlichta 
wurde auf Schichten und nicht in geschlo11enen Funden angegeben so kann der Vergleich mit 
llen Grabbeigaben nur in groUen Ziigen und stets mit Vorbehalt angestellt werden. Die For
schungen von I. H. Crişan (1960-1962und1964) hătten stratigraphisch gut verankertes Material 
bieten miis:o;en, auf Grund des1-;en ein tieferes Studium zu unternehmen gewesen wăre. I~eider ist 
tlie Monographie, die 1971 erschienen ist, ausschlie13lich der Latene Besiedlung gewidmet, wobei 
das Material aus der Bronzezeit bis heute nicht vertiffentlicbt wurde. Im Vergleich zu Roska, der 
16 Sicdluugsniveaus fiir die Bronzezeit unterschied, stellte I. H. Cri~an nur 8 fest (bezeicbnet 
I - VIII, vom oben nach unten). Die verbffentlichten Profile sind nicbt ausreichend 120, um die 
stratigraphische Lage zu verstehen, und Art und \VeiBe, in der die Konkordanz zwischen den 
von Crişan und den von Hm;ka festgestellten Niveaus durchgefiihrt worden ist, wurde nicht er
klărt121. Indem ihm fi.ir sein Studium die Funde am• den Grabungen von Cri~an zur Verfi.igung 
standen, beschrieb T. Soroceanu kurz die Keramik aus den Niveaus der Bronzezeit, doch ver
lieren seine Schlu.13folgerungen wegen der mangelhaften Prăzisierung aller geschlossenen Funde 
und des Fehlens einer angemessenen Abbildung an 'Oberzeugungskraft 122• Gro.13tenteils ist das 
Rpăte Datum, das T. Soroceanu fi.ir das Ende der Periam-Peciea-Kultur annimmt, auf die Syn
ehronisiemng mit der Otomani-Erseheinung Zuriickzufiihren, die zu einer gewissen Zeit fur bis 
in die friihe Hallstatzeit fortdauernd angenommen wurde 123. Spătere Entdeckungen haben be
wiesen, dal3 zwischen das Ende der Otomani-Kultur und den Anfang der Friiheisenzeit die 
Igriţa-Gruppe anzusetzten ist 124 ; hfrlt man unbedingt an dem Synchronismus Periam-Pecica/ 
Otomani fest, so miiJ3tc clies dcmnach zu einer fi.iheren Datierung des Endes der Periam-Peciea
Kultm fi.ihren. In dcr III. Etappe der Periam-Pecica Bestattungen, die in Sztireg und Deszk 
„A" belegt wurde, fohlcn Otomani-Gcfăl3e, dagegen sind sie in Pecica anwesend 125• Diese Tat-

11 3 llona, a.a.O., S. 79 rr. und 104-103. 
114 T. Soroccanu, .\cta:\rhf.arr, 2:J, 1984: Ders., Cul!ura 

Mureş. 

115 N. Tasic, Jugoslovens/..:o l'odunavlc od indoc/Jropske 
scobe do prodora s/..:ila, Bcograd, 198:1, S. 56-· 57. 

116 :\I. Giri<', în :\". Tasic' (I lrsg.) Friihbron:e:cit, S. 50- 51, 
.Jahr 1500 v.u.Z., gerrchlfertigt durch das I>atum 1550 :±~ 
50 Y.u.Z. das dnrch cu ftir das Gr. 250 aus '!okrin lcstgc
filcllt wurclc. 

117 Da~ Griiuerleld Yon Bcba \"eche wurde nuch lriihrr 
der P~riam- Pecica - Kultur zugeschricbcn ( D. Popescu, 
a.a.O.). 

118 \"gl. Anm. :1. 
llU I>. Pope•~u, fi.a.O., und l>crs., în Raport .11 S .\. 
l!O I. li. Crişan, a.a.O., S. 45-47, wo cine Beschreihung 

cler Stratigrap::t'c ans S.l!/1!160 und dic Pror:Ie :ms den 

Ahh. 2:1, 25-26, :11 und :l:J angegl'ben werden. 
121 T. Soroccanu, PAS, 1, 1982, S. :153, wo nur dic Ăqui

Yalenz der Yon Hoska und Crişan lestgcstellten l\l\'eeus 
ohne wcitl'res angcgcben ist. 

122 Ebenda, Abb. 1-2, es wcrdcn nur 21 kcramische Dru
chstiickc nnd Gefiif.lc :rns \'erschicdenen Schichlcn abgcblldet. 

12a I. Ord-:ntlich, Dacia, N. S., 14, 1970. 

124 I. Emildi, SCIVA, 31, 1980, 2, S. 229-·273: N. Chidio
şan und I. Emodi, Thraco-Dacica, 2, 11181, S. 161-167, 
Gruppe lgri\a wird in die Spălhronzczclt und .\nlang der 
Eiscnzeit dalicrt. 

1~ 5 "' Pecica wurdc cine Hcihc Yon Geliif.len mit Paralle
kn in Val<"a lui )!ihai cntdcckl: \"I. ;liilojcic, a.a.O., Abb. 
24/25- 28: I. li. Crişan, a.a.O., Ahh. 7 Hclhe 1 ohcn, da~ 
er~te Gel ii f.l \"Oli links. 
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mensions, a l'embouchure askoidale, a base Iegerement conc.ive, corp> troaco:1iqu~ h1ut, la pliHe proeminente, Ies epaules 
bien marquees, le col haut, cylindrique, Ie reb:>rd simple ; l'anse en rubin, surelev\!:!, g trde le> traces de la selle, etai t 
elargie et concave, avec deux cornes dans la pulie superieure et strangulee a Ia· bl'ie. L'l pite jaunâtre a engobe jaune ta
chee de gris fonce ou plus clair, a lustre metallique ă. l'exterieur. Le decor incise est dispo>e entre Ie rebord et Ia panse, 
Ctant forme de traits courts, de triangles Hroits formes par quatre Iignes paralleles, d'une triple guirlande el de lignes hori
zontales incisees; h. : 14 cm; d.max. : 14 cm; 2. tasse de grandes dimensions, a l'embouchure askoidale et ă. b1se arrond i; 
la partie inferieur est spherique, Ies epaules marquees, le rebord simple, aplatise; l'anse sureleve, en ruban, tire du rebord et 
elargi comme une feuille d'arbre vers Ie milieu de son hautcur. Sans decor; pâte grisâtre avec engobe plus foncee; h. : 
9,6-11 cm (ă. l'anse); d. max. : 1,5 cm (fig. 25/T.122,5); 3. anneau en bronze, l'une des extremites en feuille aux angles 
arrondis; vers la base, clle s'amincit progrcssivcmcnt, sans cpaules marquccs; le decor longitudinal est represente par trois 
rangees de granules au repousse; Ie pedoncule est rond en section; typc Cl3; h. : 2,4 cm, Ir. : 1,7 cm; Ia feuille: 2,3 X 
1,7 x 0,1 cm (fig. 25/T.122,1); 4. anneau ovale en fiI de bronzc, un pcu aminei a la partic superieure ct lcgerement cpaissi 
vers Ies extremites qui se terminent brusquement en pointe aigiie. Les cxtrcmites se croisscnt et sont un peu superposees; 
type B: 1b; h: 2,07 cm; Ir.: 1,8-0,8 cm; gr. fil.: 0,2-0,3-0,1 cm (fig. 25/T.122,2); 5. perlc-anneau en ambre de couleur 
clairc; d. : 0,8 X 0,8 cm; Ir. : 0,5 cm (fig. 25/T.122,4); 6. dix perlcs en pâle blanc-bleuâtre, dont trois vaguement coniques, 
Ies autres plutot spheriques (fig. 25/T.122,4). 

T. 123. Inhumalion, accroupi, « cn paquct »; adulle gisant a gauchc, orienlc E-0, la tete vers l'Ouest; le crân e 
Iele ancienncment; Ies bras plics au coude, Ies mains vers Ia bouche, Ia maiu droite sous Ia tete. Deux pierres sont posees 
pres du defunt : l'unc, grande, prcs des coudes et der genoux ;, l'autrc, plus petite, pres de l'epaule gauche. Le squelette 
est assez bien conserve. -1,65 11m; sans inventaire (fig. 25/T.123). 

T. 124. Inhumation, accroupi; enfant gisant a gauchc, orientc E-0, la tete vers l'Oucst; le crâne ecrase ancien
nement, Ie maxillaire infcrieur tourne vers le bas; Ies bras plies au coude, Ies mains vers Ia bouche; Ies tibias paralleles; 
Ies pieds manquent. Mauvais etat de conservation. -1,61 m; sans inventaire (fig. 25/T.124); 

T.125. Inhumation, accroupi, « en paquct »; femme adulte gisant a gauche; oricntee E-0, la tete v crs l'ENE ; 
Ie crâne ecrasc anciennement, le squelette facial disloque; Ie bras plics au coude ct ramenes vers Ia tete sont au x aussi 
disloques; squclelte asscz mal conserve; le tronc est un peu torsionne a Ia taillc, Ie visagc vers Ie haut. -1,25 m (fig. 
25/T.125). Inventaire: 1. tasse de petites dimensions, a l'embouchure askoida.Je, Ie corps semiglobulaire, la base petite, con
cave, Ies epaules marquces par une cannelurc profonde; Ie col court, cylindrique, Ic rebord simple, aplatise, l'anse en ruban 
Uree du rebord, elargic vers Ic milieu et avcc dcux coins. La pâtc est gris-fonce avec des taches plus claires, le decor incise, 
disposc entre Ie rebord et la pansc, est forme par des festons, une guirlandc, ct par des lignes doubles incisees au milieu 
de l'anse; h: 5 cm; d.max. 6,7 cm (fig. 25/T.125, 1 a-b); 2. petit anncau ovale cn fiI de bronze plus mince vers le milieu, 
aux extrcmites epaissies et terminees cn pointe, se croisant a la basc; type B: te; h: 1,6 cm, Ir. : 1,3-1,2 cm; gr. fii: 
0,3-0,4-0,2 cm (fig. 25/T.125,2); 3. bouton en feuillc de hronzc, discoidal, avec dcux perforations marginalcs et opposees; 
1,5x1,5 cm (fig. 25/T.125,3). 

T.126. Inhumation, accroupi, « en paquet 1>; hommc adulte gisant a gauche, orientc E-0, la tete vers l'Ouest; le 
squelette est dcrange visiblcment dans sa parlic superieure - le crâne ecrase anciennement, des cotes absentes, Ies bras 
disloques; a present, l'antcbras droit passe horizontalcment sur le thorax; Ie bras gauche Hait dirige vers le menton, a en 
juger d'apres la position des phalangcs de Ia main gauchc. -1 m; sans invenlaire (fig. 26/T.126). 

T.127. Innhumation, accroupi; homme senile gisant a droite, oriente E-0, Ia tete vers l'Ouest; Ic crâne ecrase 
anciennement, Ies bras plies au coudc, Ies mains vers Ic visage, pres de Ia bouche, Ia main droitc sous la joue. Deux pierres 
tombees aux pieds ont disloque Ia plante du pied gauche. Squelette assez mal const'fve. -1,95 m; sans invenlaire (fig. 26/ 
T.127). 

T.128. Inhumation, accroupi? : enfant de 9-10 ans gisant a gauchc, oricnte probablement E-0, la tete vers l 'Ouest; 
le crâne ecrase anciennement, le squclctle lacunaire, Ies os faciaux disparus, Ies bras disloques ct incomplets - donc a 
position inccrtainc - comme d'ailleurs aussi Ies jambcs. La profondeur n'a pas etc notec; sans inventaire (fig. 26/T.128). 

T.129. Inhumation, accroupi f en paquet 1>; enfant gisant a gauche, orientc E-0, la tete vers l'ENE; Ic crâne ecrase 
anciennement et ayant glisse un peu; Ies bras, en partie disloques, etaient plies au coude ct ramenes vers Ic front. La 
squelettc est mal conserve et lacunairc. La profondeur n'a pas ete notee; sans inventaire (fig. 26/T.129). 

T.130. Inhumation, accroupi ; femme adulte gisant a droitc, orientee NNE- SSO, Ia tete vers Ie SSO; Ic crâne ecrase 
anciennement, Ies bras disloques, Haient plies au coude et ramenes vers la tele; la main droite semble avoir ete posee sur 
la tete. Le squelette s'est tres mal conserve et a glisse sur Ia pente, a vcc des os absents, casses ou disloques. -1,22 m ; 
sans inventaire (fig. 26/T.130). 

T.131. Inhumation, probablement oricntce E-0, Ia tete vers l'Ouest, II n'y a que quelques os qui se sont con
scrves - des cOtes et des fragments d'os longs provcnant du squclette d'un enfant en tres bas âge. Ni la position du corps, 
ni celle des bras ne pcuvent etre precisecs. La profondeur n'a pas etc notce; sans inventaire (fig. 26/T.131). 

T.132. Inhumation, accroupi; femme adulte (I) gisant a gauche, oricntce E-0, la tete vers l'Ouest; Ie crâne ecrase 
anciennement, une partie des os faciaux absents, des dents tombees des alveoles; Ies bras, plies au coude, se croisaient, le 
droit sur Ie gauche, etaient ramenes vers la bouche; Squelette incomplet (Ies vcrtebres ct Ies cOtes manquent, ainsi qu'un 
pied). -0,70 m; sans inventaire (fig. 26/T.132). 

T.133. Inhumation, accroupi: femme adulte (I), gisant a gauche, orientee E-0, Ia tete vers l'Est; le crâne ecrase 
anciennement ct un peu disloque, Ie bras gauche plic, la maiu gauche sous le coude droit, arrivant vers l'omoplate ; a 
partir de Ia taille, le tronc est torsionne, gisant sur Ie dos. Le squelette est assez bien conserve, mais des os sont deplaces. 
-1,22 m (fig. 26/T.133). Inventaire: 1. perle cn ambre, trouvee cntre la tete et le cou; 2. un anneau de boucle en 
bronze, dans Ia meme region; 3. piece en os perfore (fig. 26/T. 133,1). 

T.134. Inhumation, accroupi; homme adulte (I), gisant a droite, oriente E-0, Ia tete vers l'Ouest; Ie crâne ecrase 
anciennement; Ies bras plies au coude, Ies mains vers la bouche, touchant Ie maxillaire supCiieure. Le squelette est assez mal 
conserve (une partie des vertebres et l'iliaque manquent). -1,33 m; sans inventaire (fig. 27/T.134). 

T. 135. Inhumation, accroupi, « cn paquet »; enfant gisant a droite; oricnte E-0, Ia tete vers l'Ouest; le crâne ecrasc 
ancienncment ; la partic superieure du corps est tournee, Ia face en bas ; Ies bras, plies au coudc, etaient ramenes vers Ies 
epaules; la main gauche sous l'epaule gauche. Squelette mal conserve et disloque. -1,10 m; sans inventaire (fig. 27/T.135). 

T. 136. Inhumation, accroupi. Le crâne ccrasc ancienncment, Ia colonne, Ies cOtcs et Ies femurs manquent; Ies jam
bes a partir des genoux ct Ies pieds rclativemcnt bicn conservcs. Oriente E-0, la tele vers l'Ouest. -0,83 m; sans irwen
taire (fig. 27 /T .136). 

T.137. Sans dessin; detruil lors du nivellemcnt d'une paroi; inhumalion, accroupi, enfant de 4-5 ans, oriente 
E-0, la tete vers l'Ouest. -1,05-1,20 m; sans inventaire. 
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T.138. Inhumalion, accroupi, cnfantde 2-3 ans gisant â gauchc, oriente E ·-0, la tete vers l 'Ouest; le crane ecrnse 
anciennement, le squelette clerange et la cunair~. - 1,05-1,21 m lnvrntuire: Su(,lc clcssi n, une pe tile croix marque, sur le 
crâne, l 'empLlcement d'ua objct, pc.1t- ~ tr c un a rncau de boucle )?). 

T.139. Inhur!1:1lion, accroupi : adulte. Squelelte tres derangc et i11co111plel. Sans cles;;in ct s:tns dc<;cripli o11 comph\ le; 
s11ns invcnlc i „e. 

T.110. Inhumalion, accroupi, cnfant au squelette presque complet. L'.l tombe a ete clHn1ite p::ir m~g 1rde p :i .r Ie s 
trnvailleurs de la l'ouille . S~rns dESSÎU el description. 
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T.Hi. faliurnalion, adulte, complctement dctruite par l'effondrement de pierres. Sans dcssin et desc riplion . Invenlaire: 
pres ele la tombc, corne d'animal perforce, ayant probablcment servi comme gourmellc de frein. 

T.142. Inhunrn.tiol1, ac erou pi « en paquet »: adolescente gisant a gauche, orientee E - O, fa lete Ycrs l'ENE, Ies 
bras plies a u coudc, lcs m:lins vers le Yisn ge; sur le cou et la joue, une tasse - l'ouYerture sur la bouche de la dei'unte: 
dans la zone abdominale jusqu 'a la taille ct pres des jambes - des perles en pâte de verre bleu et blanc, disposees cn ran
gecs, en petil s, ta s et cn vagues, suggerant Ies plis d'une tunique bordce de perles. Celles-ci sont tres nombreuses dans la 
zone des jarnbes, groupec:; par troi s - l'un c pius gra nde et deux plus peliles, blanches. Dans la mcrnc zone, une poudre jaune
( marr cn 1~ ourrnit reprcscnter le rcstc cl'un \'element decornpose (fig. 27 /T.142). lnvcnlairc : l. lassc mini al urnlc ,\ J'c rnboul'hure 
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sache spricht nicht unbedingt fi.ir eine Dauer der Periam-Pecica-Kultur, die zeitlich i.iber die letz
ten Bestattungen von Sztireg und Deszk „A" reicht. Jn Wirklichkeit handelt es Rich um ganz 
anderes. Wir haben gesehen, dal3 in l.iaufe der letzten Etappe der Bestattungen Vatina-Gefăfle 
und besonders Otomani-GefăJ3e erscheinen und dal3 ihre Zahl allmahlich zunimmt, besonders die 
vom Typ Otomani. Gleichzeitig erscheinen in Deszk „A", wie auch in Battonya, auch Abwei
chungen vom traditionellen Bestattungsritual. In der stidlichen Zone des Periam-Pecica-Ver
breitungsgebietes scheint eine ăhnliche Erscheinung stattzufinden; es horrschen aber Vatina
Elemente vor 126 • Das Eindrungen dieser frernden Elemente ftihrt sogar wahrend der letzten 
Etappe der Grăberfelder den Ausbruch eines kulturellen Wandlungsprozesses herbei, der im ntird
lichen Teil in Richtung Otomani verlăuft, wobei die Besiedlung der letzten Niveaus der Bronze
zeit den ihren Periam-Pecica Charakter zu Gunsten der Otomani-Kultur ăndert 127 • Wir haben 
gesehen, dal3 die erste Bestattungsetappe - die unter anderen auch durch die Anwesenheit der 
Brandgraber gekennzeichnet ist, d.h. ein Au~druck der Beziehung zu der zeitgleichen Nagyrev
Kultur - auch die Grăberfelder von Beba Veche, Pitvaros und Novi Knezevac, sowie die en1te 
Phase der Grăberfelder von Mokrin und Sztireg, teilweise die Nekropolen von 6szentivan und 
Deszk „F" wie die Graber der ersten Phase Deszk „A" umfaflt. Die Einordnung der Funde aus 
Pecica ist schwerig, da die gesc-hlossenen Funde aus dem Siedlung nicht vertiffentlicht wurden, 
dennoch betraehten wir, dal3 das Aufhtiren cler Siedlung von Periam ein Ereignis mit weiteren 
Folgen auf dem Verbreitungsgebiet der Kultur widerspiegelt, uncl schătzen, dal3 die erste Phase 
mit dem Aufhtiren dieser Siedlung endet, das dem VIII. Niveau von Pecica 128 entspricht ; da
mit beginnt die zweite „klassisehe Phase" der Periam-Pecica-Kultur. Das Ende dieser Etappe 
kann în einem dem XII. Niveau von Pecica entsprechenden Zeitpunkt angesetzt werden, wo noch 
keine GefăJ3e mit rhornbischem oder lappenartigem Mund erscheinen, aber eine Gul3form fiir eine 
Schaftlochaxt vom Typ Kozarnc gefunden wurde, die ăhnlich der aus Gr. 208 in Mokrin ist. 
Die III. Phase entspricht, mit dem XII. Niveau beginnend, elen letzten Niveaus vou Pecica, in 
denen GefăJ3e mit kanneliertem Muster auf dem Bauch gefunden wurden; clas Endc der Periam
Pecica-Kultur ist vor die Otomani-Spătphase anzusctzen und entspricht der Etappe Monteoru 
Ila (Abb. 28). 

Die Behancllung der Grabsitten cler Trăger der Periam-Pecica-Kultur wăhrend ihrer ~anzen 
Entwicklung hat einige interessante Ar;pektc anH Licht gebracbt. In crster Reihe heben wir dio 
Einheitlichkeit der Korperbestat.tung herYor. Die Anwesenheit weniger Brandgrăber in l\lokrin 
ader Sztireg widerspricht der Einheitlichkeit cler Ktiqierbe8tattung nicht, soweit diese gegenseitige 
Beziehungen mit der Nagyrev Gemeinde ausdrlicken. Die grol3e Anzahl der Be11tattungen in 
Mokrin, Sztireg oder Ostojicevo, sowie die Dauer dieRer Grăberfelder heweist sowohl die Standhaf
tigkeit besonders aber - als spezifi8ches Kennzeichen der J~poehe - elen stammartigen Charak
ter dieser Grăberfelder. Gleichzeitig widerspiegelt die Rtrahlenartige Ordnung der Grăberfeider
in Abhăngigkeit von Sippen oder Familienparzellen 129 cine viel~eitige soziale Struktur, dic ihrer
seits einen erarbeiteten und strengen Grabritus herbeigeftihrt hat. Die soziale Struktur cler Ge
meinden wurde symbolisch in Rahmen des Grabritus auRgedriickt, auJ3er den Unten;chieden die in 
der Lage und der Richtung nach Geschlechtsgruppen gemacht wurden nămlich durch die Anwe
senheit komplexerer Bestattungen mit Beigaben, unter denen clie feierliche Tracht, die Waffen 
oder die Rangabzeichen einen besonderen Platz einnehmen, und Individuuen aus dcn durch dcn 
Grabritus definierten sozialen Kategorien angehoren. Besonderes Interesse wird cler FeRtstellung 
einer eingeschrănkten Kategorie von Individuuen geschenkt, fiir welche der Gral>ritus eino „Ver
kleidung" nach dem Dahinscheiden voram1setzt, was ftir elen priestcrlichen Charakter dieser 
Gruppe sprechen ktinnte. 

Wăhrend in den ersten Phasen der Kultur das von der Stmktur der Gemeinschaft streng 
festgestellte Ritual stabil ist, erscheinen în der spăten Phase gleichzeitig mi~ clem Eindringen von 
Elementen fremder mat.erieller Kultur in die Grahbeigaben auch Abweichungen, die die Stabili
tat des Rituals betreffen, indem neue Sitten angcnommen werden, zunăchst und im grtiJ3erem 
MaJ3e am Uande des Kulturgebietes. Der Prozel3 einer kulturellen Wandlung an Ort und Stelle 
erscheint demnach klar ersichtlich; clie Bevtilkerung nimmt unter dem immer stărkeren Druek 
der fremden Elemente nene Formen der materiellen und geistigen Kultur an, die zum Versch
winden der Periam-Pecica-Kultur gefi.ihrt haben. 

128 In Ostojiccn•, z.B., vgl. Giric, 1\fo/.;ri11 !, S. 51. \"gl. 
a.Anm. 97. 

127 T. Soroceanu, Cultura Mureş, S. 1;; spricht von l'incm 
„Otomani-P1otcktoral" liber dic Periam- Pecica Sicdlun
gen, um dic gronc Quanlilăt eter Otomani-Funde - hl'son
ders in Pecica - zu crkliircn. 

128 Das l\iYcau I X, das lclzlc von Periam wurdc mit dcm 
VIII. Yon Pecica parallcfoicrl. I. Bona, a.a.O., S. 89. 

1211 Da die Gcmeinschafl aus womiiglich mullcrrcchtlichcn 
Sippcn bcstand, dicsc ihrerscils aus Farnilicn, gah rs fiir 
jedr cine bcslimmtc Zone bzw. nestat lungsp:irzcllc. 
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