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Die "Erdburg" von Mezofalva (vor 1945
Hercegfalva) war bis 1952 in der archiio-
logischen Fachliteratur unbekannt. Ihr Na-
me taucht im ersten groBen Burgverzeichnis
von F. R6mer' nicht auf, und beriihrte sie
die im Jahre 1950 von Gy. Novi{ki durch-
geflihrte Geliindebegehung nicht, da im Ko-
mitatsarchiv des S zent-Istvi{n- Kiriily-Muse-
ums fanden keine Angaben fiber die Burg,
und deswegen kam sie nicht in die Reihe
der priihistorischen Erdburgen des Komitats
Fej6r hinein'.

Auf dem runden Burghtigel, den die
Einheimischen Bolondv6r (etwa "Bosen-
burg") nennen, wurde das erste Mal eine
Rettungsgrabung in Zusammenhang mit der
Errichtung des neuen Bahnhofes von Mezo-
falva aufmerksam': dieser stellte eine ter-
rassenartigen Erdekonstruktion dar, die sich
in Luftlinie in einer Entfernung von jeweils
2 km zwischen Bajcsihegy und Mezofalva
aus der Ebene - damals noch Wiese - erhob,
in dessen NZihe, auf der ncirdlichen und
westlichen Seite ein kleiner Bach vorbei-
flieBt. DenZ. September 1952 wurde auf der
westlichen Seite der Terrasse von Bolond-
viir von l.Fitz ein Suchschnitt 5 m x 1,7 m
gedffnet. Aus dieser Sondage stammen 2
Griiber. von denen das Grab Nr. l. aufgrund

'ROtl,tBR 1SZS
2 NovAzu tgsz
3 Unter dem falscher Fundortnamen "El6-
szrilli{s-Bajcsihegy" ist seit 1933 bekannt,
handelte es sich um ein awarenzeitliches
Griiberfeld, das bereits damals zu Herceg-
f alv a[Mezbfalv a gehdrte.
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von Haarringen auf das 10-11. Jh. datiert
wurde. Den 23. Oktober 1952 unternahm
der Verfasser dieser Tnilen auf dem oberen.
kreisformigen Plateau des Hi.igels eine Un-
tersuchung, die wegen rezenten Grlber aus
dem Zweiten Weltkrieg gleich eingestellt
werden musste. Trotzdem gewannen wir
den Gesamteindruck, daB es sich dabei um
eine Mottenburg aus dem lI-I2. Jh. han-
delt, ganz iihnlich zu der, die si.idlich von
unserer Grabung bei Nagykar6csony-Kerek-
erdo-Zoldhalom gefunden wurdea.

Da wegen des hohen Rasens auf der
Oberfllche keine priihistorischen Scherben
beobachtet werden konnten, registrierte die
Forschung noch 2 Jahrzehnte lang diese
Fundstelle aus arpadenzeitlich, und wurde
in die Listen und Verbreitungskarten mit
Erdburgen der Vatya-Kultur bis Ende der
60-er Jahre nicht eingetragens. Diese Lage
wurde erst 1969 von einem neuen Grund-
schullehrer. Jiinos Csuti. der seine Studien
erst ein Jahr vorher abgeschlossen hatte,
geiindert, nachdem er ein heimatgeschichr
liches Tutorium organisierte und mit seinen
Schi.ilern unter anderem auch vom Bereich
des Bolondvilr Funde sammelte. Im Miirz
1969 bat J. Csuti die l.citerin der Grabungs-
abteilung von Dunatijv6ros, Frau Eszter B.
Viig6 um Hilfe. Er zeigte ihr die Burg

o Frrz,noNn & wENGER 1952.l4.Nov.
s Auf der frtiheren Karte der befestigtigten
Siedlungen der Vatya-Kultur: KOVACS
1963: 134. In der Zusamennfassung tiber
die Vatya-Kultur, die im Jahre 1958 ge-
schrieben und bis 1967 erganzt wurde:
BONA 1975: 57-58,77-78. Auf den neue-
ren Karten der Forschungsgemeinschaft
zur Erforschung der Vatya-Kultur:
KOVACS 1969: T67: PETRES & BANDI
1969: l7l.
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Bolondviir und sogar seine von dort stam-
menden Funde in der Hoffnung, daB sie
vielleicht die Grundlage ftir ein kiinftiges
heimatgeschichtliches Museum darstellen.
J. Csuti schlug in den Jahren 1969/1970
mehrmals archiiologische Ausgrabungen auf
dem Bolondv6r vor. In Zusammenhang da-
mit hat er weitere Geliindebegehungen un-
ternommen, infolgedessen er beobachtete,
daB das Bolondvi{r bereits w?ihrend der
Bronzezeit nur eine Burg war, welche sich
aus der herumliegenden bronzezeitlichen
Siedlung erhoben hatte. Auf der Siidseite
der Burg hat er nach einem Pflug solche
Scherben - niihmlich weniger typische Ge-
tiiBfragmente der Vatya-Kultur - gesammelt,
welche von seinen Schiilern aus dem Ab-
hang des Burghiigels geborgen worden sind.
Demzufolge stellte sich heraus, daB die
Burg Bolondviir - iihnlich, wie alle anderen
Bolondvi{r im Komitat Fej6r - zumindest
i.iber priihistorische Grundlage verftigt.
Dank den Funden tauchten Mez6falva und
die Burg Bolondviir 19926 und, 19947 end,-
lich unter den noch nicht geforschten "Hill-
top settlements" der Vatya-Kultur auf. Es
wiire aber verfrtiht, irgendeine Meinung
tiber ihre Entstehung, nd.here Datierung, Pe-
riodisierung ohne Ausgrabungen zu [uBern.

Das tiberraschendste Sttick der Samm-
lung von J. Csuti stellt die goldene Einlage
eines Bronzedolches dar. Obwohl wir tiber
die Fundumstdnde und Anschaffung des
Dolches keinerlei lnformationen von ihm
bekommen haben konnen, iiusserte sich J.
Csuti schriftlich, daB "Der bronzene Dolch
sicherlich von der Burg Bolondvi{r starnmt.
Ich habe keine Ahnung hinsichtlich seiner
genauen Lage". Er zeigte sich gleichzeitig
bereit, den Dolch als t-eihgabe und zur Pub-
likation an E. B. Yds6 bzw. dem Intercisa-
Museum zu geben8. ianach brachte J. Csuti

6 gONe 1992a:24 : MezSfalva-Bolondvi{r
wegen des Fundes "Dolch aus Gold" wird
als "Hauntlinssitz" erwiihnt.
' KOVACS 1994: 51, Verbreitungskarte
8 Der Brief von J. Csuti an E. B. V6g6.
Mez6falva. den 17. Mai 1969.

die Goldeinlage ins Museum, wo es Eszter
B. Vdg6 den 9. Juli 1969 zur Fotografierung
und zur Zeichnung von ihm tibernahme. Die
Zr,ichnung und das Foto wurden tatsiichlich
fertiggestellt. Im MInz l97O verzichtete J.
Csuti schriftlich auf die Goljleinlage und
schenkte sie dem Museum'', nach dem
Tode von E. B. V6g6 forderte er aber iiber-
raschenderweise zurtick. Durch Vermittlung
des Verfassers dieser Znllen verkaufte er
schlieBlich die Goldeinlage fiir eine bedeu-
tende Summe dem Museum. zusammen mit
einem ebenfalls aus der Burg von Bolond-
vdr stammenden bronzenen Nackenkamm-
axtll, dessen Fundumstdnde genauso unbe-
kannt sind, wie die des Goldesl2.

Die Funde

Intercisa-Museum, Inv. Nr. "7I, 6, 1.
Nackenkammaxt, unten und oben mit halb-
kreisf6rmigem Schaftrand, die sich nach un-
ten leicht gebogen kammartig verliingert.
Die Klinge, die am Hals der Axt einen
rhombischen Durchmesser aufweist, erwei-
tert sich halbkreisformig zur Kante. Das
Schaftloch wird oben und unten zusarnmen
mit dem inneren Rand des Nackenkammes
durch eine Rille abgegrenzt, die auf der lin-
ken Seite der Axt weniger sichtbar ist.

e Museen des Komitats Grabunss-
gjuppe von Dunafjvdros, Nr. 106/1969.
'' Der Brief von J. Csuti an E. B. V6g6.
Mezofalva. den 27. Marz I97O: "Mit dem
Dolch dtirfen Sie machen, was Sie wollen".
"Ich will den Golddolch nicht behalten. Ich
schenke ihn der Wissenschaft und nicht
meiner eitelen Knauserei".

" Die Anschaffung des Geldes und die er-
folgreiche Verhandlung ist K. Salamon,
Direktor des Intercisa-Museums und Zs.
Visy, Archiiolog des Museums zu verdan-
ken.
tt Man kann nicht ausschlieBen, daB es
sich um verbotenes Herumstobern handelt,
das in den Briefen von J. Csuti als "Probe-
bohrung" benannt wird, kann also als "Re-
sultat" von zu verschweigernden Durch-
suchungen betrachtet werden.
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Selbst der Kamm ist scharfkantig. Liinge:
14,9 cm: Breite (am Kamm):9,7 cm groBte
Breite der Klinge: 6,4 cm, innerer Durch-
messer des Schaftlochs: 2,3 cm (Taf. I).

Intercisa-Museum, Inv. Nr. 71, 7, 1.
Goldeinlage eines Bronzedolches. Von der
urspriinglichen bronzenen Dolchklinge sind
nur die Reste unter dem Griff, die von Gold-
blechen umgeben - geschritzt - wurde. Die
Kiinge an der Griffplatte wurde ursprting-
lich durch zwei Niete zum Dolch befestigt,
welche gleichzeitig zur Festigung der Gold-
einlage dienten. Auf uns ist eigentlich nur
die Goldeinlage gekommen, die in die Klin-
ge eigetieft und in der Mitte durch eine Rip-
pe zweigeteilt wurde. Die Klinge an der
Griffplatte wird von einem sich verji.ingen-
dem Goldblech iiberzogen, das - randartig -
immer noch an den Rest des Bronzedolches
anschmiedet. Gewicht: 64,335 gr. Liinge
noch: 14,8-15 cm; urspriingliche Liinge war
wahrscheinlich 15,5 cm; Breite (bei den
Nieten): 3,2 cm; Liinge der goldenen
Nieten: 1,3-1,4 cm. (Taf. tr)

Die Nackenkammaxt

Kam in der Fachliteratur noch nicht vor.
Wie alle anderen Schaftlochlxte aus dieser
Epoche, stellt auch sie ein individuelles Pro-
dukt dar. Dasselbe bezieht sich auch auf die
8 Schaftlochiixte aus Hajdfs6mson, obwohl
sie als Artefakte derselben Werktstlitte be-
trachtet werden konnen. Ein der wichtigsten
Merkmale der Axt von Mezofalva, das am
meisten ins Auge ftillt, stellt die sich fticher-
artig erweiternde Klinge dar. Die engsten
Parallele sind ila Osten, in der TheiBregion
bzw. im Gebiet dstlich der TheiB bekannt.
Am wichtigsten ist die in der Schicht der
Hatvan-Kultur in T6szeg B ans Tageslicht
gebrachte GuBforml3, und die Schaftlochaxt

t3 vtARtoN 1931: 35,37, Abb. 13 - als
"aus T6szeg II" stammend, MOZSOUCS
1967: 18-19, Abb. 2 - ohne Kenntnisse
tiber die Stratigraphie von T6szeg. n6Nn
1992b:50, Abb. 20. - mit genauen strati-

von Kunszentmdrton, die hdchstwahrschern-
lich in derselben Form gegossen worden
*ar'4. Ein weiteres Merkmal stellt der sich
auBergewohnlich erweiternde Nackenkamm
dar, der sich an die anschlieBt. Diese l.osung
ist uns interessanterweise im Westen, ntim-
lich in Transdanubien in frtiheren, unver-
zierten Varianten bekannt. Zu diesem Typus
eehoft vor allen die Nackenkarnrnaxt aus
iKo*itut Vas"l5. Diese steht einer unver-
zierten Nackenkammaxt aus einer Skelet-
tenbestattung von Balatonakalil6 und einem
Streufund aus dem dsterreichischem Pfaf-
fenberg" nahe, die unter dem Sammelna-
men Axte von Pfaffenberg-Typus bekannt
sindl8. Die unmittelbare Weiterentwicklung
der Axte mit verliingertem Kamm von Ko-
mitat Vas - Balatonakali - Pfaffenberg stellt
die unverzierte Axt von Naumburg'' dar,
welche anhand ihrer sich fticherartig erwei-
temde Klinge doppelt als Parallele des Stiik-
kes von Mezofalva betrachtet werden kann.
Das zurtickgebogene Ende zur Stiitzung des
Holzschaftes am unteren Teil des Schafr
kammes der Axt von Naumburg ist eine
Parallele der verzierten Nackenkammiixte
vom sog. Typus D, welche durch die unten
zu erwdhnenden Sti.icke von Dunaalm6s -
Szdzhalombatta - Kelebia vertreten werden.
Sie ist also eine spitere Variante20 als die

graphischen Angaben von T6szeg. S. noch
HUNDT 1982:215, Abb. 4.
t4 vAnroN 1931: ebd.. Abb. t4.:
ROSKA 1942: Fig. 4-6.: MOZSOLICS
1967:20.  I47.Taf .  19.8. :  HUNDT 1982:
215 .  Abb .3 .
's uARtoN 1931: 39, Abb. 15.
tu TORMA t97B: r9-zo. Abb. 4. ebenda
iiber den Fund und den Typus von Pfaffen-
berg:24-26.
" WLLVONSEDER 1937: 76-77. Taf.
49,8; HUNDT 1982: 217, Abb 6,3.
'8 rovAcS 1982: 3g-4o,Anm. 18.
tn JAHN r95r: s7-70, Taf. XI.; HUNDT
1982:217,  Abb.6,8.
'o Die von Anfang an viel zu tibertriebene,
in der oben erwiihnten ersten Publikation
dargestellte Vorstellung (a.a.O. 69), dem-
zufolge die Axt aus Naumburg wiire ein
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Axt von Mezofalva bzw. die Nackenkamm-
dxte, die zum Pfaffenberg-Typus gehoren.
Die Axt von Naumburg kann nicht nur her-
vorragend aus den Vorldufern im Karpaten-
becken und Donautal abgeleitet, sondern
sogar ganz eindeutig als ein Produkt des
Karpatenbeckens betrachtet werden.

Aus der geringen GrciBe und unverzier-
ten, glatten Fl[che der Axt von Mez6falva,
kann unser Stiick in die friihe - d.h. spiites-
tens in die tr. - Stufe der Vatya-Kultur da-
tiert werden. Auch in diesem Fall stellt sie
die friiheste Schaftlochaxt auf dem Gebiet
der Vatya-Kultur dar. Da aber an fiir sich
weder die GroBe. noch die Abwesenheit der
Verzierung als Datierungskriterien betrach-
tet werden konnen, kann man ihre Verwand-
schaft auch mit den verzierten Nacken-
kammiixten vom Typus Mozsolics Db-c
nicht bezweifeln. Diese letztgenannten
Stticke sind nicht selten auf dem Gebiet der
Vatya-Kultur (Cegl6d2l, Sz6zhalombatta22,
Kelebia") bzw. auf dem sich vom Westen
angrenzenden Gebiet der Inkrustierten Kera-
mik (Mezokomi{rom2a, Dunaalmi{s25). Die
Verwandschaft dieser schdnen Axte zur Fii-
zesabonv-Kultur ist ebenfalls bekannt (Ti-
szafured 11526, Megyasz6 227, Szirmabese-

Importstiick aus Syrien an der Miindung
der Saale und Unstrut, kann nur als Irrtum
bezeichnet werden. Seine Zeitbestimmung
wurde auf Reinecke A2 bereits bei
BRUNN 1959: 22, 46-47, Taf. 63, 2.
korrigiert.
t' MozsoLICS 1967: Taf. 6. 2: BoNR
197 5: Taf . 47 . 5.
22 MozsoLICS 196?: Taf. 6, 3; B6NR
1975:70,Taf .  14,16.
23 MozsoLICS 1949 18, Abb. 3-4;
MOZSOLICS 1967: 142-143, Taf. 5, 2.
24 KovAcS 1982: 31. Abb. r: KovAcs
1977: Taf . 39.
tt MozsoLICS r967: Taf. 6, 5.
26 KovAcs 1982: 31, Abb. 3, l.
tt MozsoLICS 1967: Taf. 5, 6; B6NA
I975: Taf . 182, I - das erste Mal mit Grab-
nummer.

, , ?R .
ily6'"), von ihren noch ostlicheren Paralle-
. )()
len-- gar zu schwergen.

Die Axt aus Mez6falva mit ihrer sich
ausbreitenden Klinge, die ein Flachbeil imi-
tiert und ihre Parallelen stellen den Vorlliu-
fer und Ubergang zur verzierten Nacken-
kammaxt von Mez6komi{rom dar. Alle oben
erwdhnten oder aufgeziihlten Axte sind je-
doch ilter als die Vatya-Koszider Periode,
Davon ausgehend kann die unverzierte Axt
aus Mez6falva, die man als Prototyp be-
trachten kann, nicht spiiter als die Wende
der Stufe Vatya Illltr, d.h. Reinecke B A2
datiert werden. Die eigenartige Vermi-
schung der "dstlichen Klinge" und des
"westlichen Kammes" stellt ein Produkt der
Vatya-Kultur dar. Falls sie nicht in der Burg
Bolondvi{r selbst hergestellt worden wdre,
kdnnte man ihren Herstellungsort in dem
naheliegenden Zentrum der Vatya-Kultur,
niimlich in Kosziderpadlids behaupten.

Der Dolch

Der Dolch aus Mezofalva wurde das
erste Mal von T. Kovdcs mit treffender
Form- und Zeitbestimmung erwiihnt, bloB
gab er einen falschen Fundort an, wozu er
sich auch spiiter festgehalten hat30. Nach-

28 MozsoLICS 1967: Taf. 5, la-lb.
'e Uber diese im Jahre 1918 aus Nagyernye
ins Nationalmuseum Siebenbiirgens ge-
langte Nackenkammaxt s. RUSU 1959:
277-283, Fig. l-2.
30 trovAcS 1979: '14 - "es gelangte ins
Museum von Dunarijviiros ein beidseitiger,
durch zwei Niete befestigter Goldblech-
i.iberzug eines Dolches aus dem osttransda-
nubischen Mez6komdrom (der bronzene
Teil der Waffe ist verloren gegangen), der
enge Parallelen angesichts seiner Form und
Struktur mit den Bronzedolchen aus
Kelebia aufweisen". KOVACS 1984:225 -
die wirtschaftliche Entwicklung in der
Koszider-Periode ist charakteristische und
die sich aus der Reihe der Bronze- und
Goldgegenstrinde erhebenden "Armspirale
von Dunavecse. ferner auf den an der
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dem der Verfasser dieser 7-ellen liinger als
zwei Jahrzehnte vergeblich auf das Auftau-
chen irgendeiner akzeptierbaren Parallele
der Goldeinlage in Ungarn oder im Karpa-
tenbecken gewartet hatte, erwtihnte er es
1992 in seiner Zusammenfassung i.iber
BronzeguB und Bronzebearbeitung der
bronzezeitlichen Tell-Kulturen mit genauer
Fundortangabe als "mykenisierenden" Bron-
zedolch''. Zu einem nicht existierenden
Bronzedolch (also nicht "verloren gegan-
gen" wie es T. Kov6cs schrieb, da es einfach
zerfiel!) kann man auch heutzutage keine
Parallelen auftreiben. Es wiire hdchstens im
Falle der Festigung des Griffes mit den zwei
Nieten m6glich, wenn wir eine iihnliche L6-
sung bei so groBformatigen Dolchen im
Karpatenbecken iiberhaupt kennten. Bisher
kennen wir aber nicht. Seit 1969, seit der
Verfasser dieser T,eilen diese Goldeinlage
das erste Mal sah. er selber stellte sie sich
als Goldeinlage der Klinge eines Bronzedol-
ches von Kelebia-Typus (Kelebia, B6rca,
usw.) vor, genauso, wie T. Koviics.

Der Dolch, hinsichtlich seiner Form und
Technik, ist mit den Gold- und Silberdol-
chen aus dem mittleren und unteren Donau-
gebiet nicht verwandf2, man kann keinerlei
Beziehungen zwischen ihnen nachweisen.
Dieselbe Meinung kann in Bezug auf alle
anderen Bronzedolche geiiuBert werden, die
mit der Agiilsch-Anatolischer oder Mykeni-
scher Kultur in Verbindung gesetzt, oder
sogar von dort abgeleitet wurden". Da aber
die Form und die Technik der Bronzedolche

Schulter mit Goldblech bedeckten Dolch
von Mezokom6rom".

" BoNa 992b:55 - "der 'mykenisieren-

der Bronzedolch mit Goldauflage aus
Mezofalva-B olondv6r"'.

" MozsoLICS 1968: 5-9 - waffen aus
Edelmetall, Taf. I.l-2, Taf. 3.19. Neuere
Zusammenfassung anhand eines Fragmen-
tes von einem Dolch aus Gold: SZATH-
vtARt 1982 97-102, tr2-t13, Abb. 1-2.
33 MAKKAY r97r: rg-28, Fig. 2; Ko-
vAcs tgz+: ts7-r64, ltbb. 2; BADER
1990: 184-185. Abb. 3-5.

und ihrer Griffe nur geringe Variationsmdg-
lichkeiten bei der Ausfiihrung erlauben, es
fiillt nattirlich nicht schwer, sich auf solche
Zigiiischen Bronzedolche3a - in der Tat groB-
tenteils auf "Vorbilder" - zu berufen, die
hinsichtlich ihrer Form und GroBe mit unse-
rem zweinietigen Typus iiuBerliche Ver-
wandschaft aufweisen konnten. Da aber die
Bronzeklinge fehlt, sind alle diesen Analo-
gien reine Hypothesen. Anhand unseres
Dolches verwendete ich den Ausdruck
"mykenisierende" im Allgemeinen. So, wie
ein Aspekt der Epoche, selbstverstiindlich
an die wohl bekannten mykenischen Dolche
und Kurzschwerter mit Goldnieten bzw.
Gold- und Silbereinlage denkend3s, ohne
aber sie als unmittelbare mykenische Vor-
bilder zu betrachten.

Ich denke, wir waren mit T. Kov6cs der
Wahrheit nahe, als wir uns die ehemalige
Bronzeklinge unseres Dolches iihnlich dem
Kelebia-Typus vorstellten: niimlich iihnlich
zu den zweinietigen Typus,^aber in der Gro-
Be der ftinfnietigen Typen'o. (Abb. l) Die
mutmaBliche Verwandschaft mit dem Fund
aus Kelebia - welche auch im Falle der
Bronzeaxt von Mezofalva besteht - korri-
giert gewissermaBen unsere frtihere chrono-
logische Vorstellung, und kann der Dolch
nicht aus der Vatya-Koszider-Periode stam-
men, sondern wiire in eine frtihere Phase,
auf das Ende der Stufe Vatya Itr datierbar.
Vor kurzem verband T. Kov6cs die Verbrei-
tung der siebenbtirgischen und ostungari-
schen Goldschmucke und Goldgegenstiinde
in groBer Menge auf dem Gebiet der Vatya-
Kultur mit dem Auftauchen des reich ver-
zierten Armbandes von Dunavecse an der

3o BRANIGAN 1974: 157, Taf. 3, Nr. 1lo,
ll2, ll7: 158, Taf. 4, Nr. 174, 179; 159,
Taf. 5, Nr. 196, 200:' 160, Taf. 7, Nr. 272;
und die vielleicht besten unter 161. Taf. 8.
Nr .301 ,3 I2 ,313 .
35 BossERT 1923: Abb. 289-294.
36 MozsoLICS 1949: 19, Abb. 5; Mo-
zsoLICS 1967:Taf. +.: n6NR 1992b:53.
Abb.23.
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Donau37. Obwohl er eine friihere Datierung
des Armbandes nicht ausschloB, neigte sich
letzten Endes zu einer Datierung in die
Vatya-Koszider (R Bl) Periode3s. Aber ein
tiberraschender Neufund, ein verziertes
Bronzeschwert von Hajdusr{mson-Apa-Ty-
pus, das aus der Donau gerade bei Dunave-
cse ans Tageslicht kam, modifizierte unsere
Vorstellungen: das Schwert wird selbst von
T. Kov6cs in die Ubergangsperiode von
Haidus6mson-Apa und der Koszider-Me-
tallkunst herseleitet3e. Anhand des Schwer-
tes von Dun-auecse, im Einklang mit dem
Hortfund von Kelebia. kann also die Entfal-
tung der Einfltisse aus dem Gebiet bstlich
der Thei8 und aus Siebenbiirgen im Bereich
der Kultur und des Handels eher in der
Stufe Vatya Itr ftir mdglich gehalten wer-
den, parallel zum Auftauchen der Goldob-
jekte in groBerer Zahl in der mitteldanubi-
schen Region. Der Dolch mit Goldeinlage
aus Mezofalva-Bolondvi{r stellt ein Produkt
dar, das denselben und zeitgleichen EinfluB
wie das Schwert und der goldene Armband
aus Dunavecse am Ende der Stufe Vatya Itr
(B A2) aufweist. Dunavecse liegt in einer
Entfernung von nur 5-6 km in ostlicher
Richtung genau gegeniiber von Mezofalva-
Bolondv6r, d.h. bei der Beurteilung unseres
Dolches darf man die beiden Funde aus
Dunavecse nicht unbeachtet lassen.
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Taf. II. Die Goldeinlase des Dolches von Mezofalva. l:l



Abb. 1. Rekonstruktion des Dolches von Mezofalva
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