
DIE BODENSTANDIGE BEVOLKERUNG DER DOBRUDSCHA 
UND IHRE BEZIEHUNGEN ZU DEN GRIECHEN 

IN DER HELLE"NISTISCIIEN EPOCHE 

VON 
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In der vorliegenden Arbeit werden wir einige Fragen liber die lokale Bevol
kcrung der Dobrudscha besprechen und versuchen, Beitrăge liber die Bezie
hungen der Griechen zu der bodenstăndigen Bevolkerung wăhrend der helle
nistischen Epoche zu bringen. 

Deswcgen werden wir în erstcr Reihe keramische Gefă13e untersuchen, weil -
diese die reichhaltigstc und am bestcn vertretene Unterlage zu der in der Dobrud
scha erforschtcn Sachkultur bildcn. 

Als Beispiele verwcndeten wir die klirzlich erschienenen VerOffentlichungen 
der Akademie der RVR liber dic Grabungen von Istria 1 , Tariverde 2, Sinoe 3, 

Vadu 4, Murighiol 5, Cernavodă 6, Satu Nou 7, und in crstcr Reihe die neuesten 
Entdeckungen aus der Region Dobrudscha. Diese Ergcbnisse sind z.T. unter 
Druck (Nuntaşi, Teliţa), z.T. noch in Ausarbeitung (Hagicni, Valea Rea, Petro
şani, Beilic, Comana). 

1 Histria. Monografie arheologică, Bd. I; Şantierul arheologic Histria, in SCIV, I, 1951, 
S. 127; I-II, 1953, S. 90; I-II, 1954, S. 69; III-IV, 1955, S. 515; MCA IV, S. 9; V, 
S. 283; Vi, S. 265. 

2 Săpăturile de la Tariverde, in SCIV, I-II, 1953, S. 129; I-II, 1954, S. 100; III-IV, 
1955, S. 543; MCA, IV, S. 77; V, S. 318. 

3 Săpăturile de la Sinoe, in SCIV, I-II, 1953, S. 136. 
' Săpăturile de la Vadu, in SCIV, I-II, 1953, S. 145. 
6 Săpăturile de sali-are de la Murighiol, in SCIV, IlI-IV, 1955, S. 571; MCA, III, S. 247. 

Şantierul arheologic Murighiol, in MCA, V, S. 373; IV, S. 325. E. Bujor, Contribufie la cunoa,ş
terea populaţiei geto-dace din nord-estul Dobrogei, in SCIV, III-IV, 1956, S. 243. 

• Şantierul arheologic Cernavodă, in MCA, V, S. 105; VI, S. 103. D. Berciu, Descoperirile 
getice de la Cernavodă, în MCA, IV, S. 281; 

7 B. Mitrea, Un cimitir geto-dacic în sud-vestul Dobrogei, in Omagiu lui Constantin Daico-
viciu, S. 409. · 
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68 A. ARICESCI.! 2 

Folgende Fragen werden behandelt: 
I. Die gebietsmăBige Aufteilung der Eingeborenensiedlungen auf Grund der 

Hăufigkeit materieller Kulturspuren. 
li. Die Einheit materieller Kultur der eingeborenen Bevolkerung auf dem 

Gebiete der ganzen Dobrudscha am Anfang der griechischen Kolonisation. 
III. Die Art und W eise, wie sich der griechische EinfluB auf die Entwicklung 

der lokalen materiellen Kultur bei den Ortsbewohnern der verschiedenen Gegen
den auf traditionsgemăl3en hallstăttischen Grundlagen ausgewirkt hat. Im Rahmen 
derselben Abgrenzungen werden wir auch einige Aspekte des tîberbaus verfolgen 
n.zw. die Bestattungsriten. 

IV. Ein kurzer fTberblick auf das Leben cler bodrnstăndigen Beviilkerung 
der Dobrudscha in der hellenistischen Epochr. 

* 
I. Auf der archăologischen Karte der Dobrudscha kann festgestellt werden, 

' daB die Spuren bodenstăndiger Sachkultur der ersten und zweiten Eisenzeit, 
nach Hăufigkeit und Verbreitung, in drei geographisch gut abgegrenzte Gebiete 
eingeteilt werden kiinnen. Man findet geniigend Beweise fiir die bodenstăndige 
Siedlung auf einem ungefăhr 20 km brciten Streifen entlang der Meereskiiste. 
Wir erinnern hier an die ălteren Funde von Agighiol, Babadag, Tariverde, Sinoe, 
Istria, Vadu und an die neueren, noch nicht veroffentlichten von Nuntaşi, Tomis, 
Tuzla, Comana, Hagieni. Diese Zone in der Năhe des Schwarzen Meeres werden 
wir pontische Zone nennen. 

Ein zweiter Landstreifen, der reich an Spuren bodenstăndiger materieller 
Kultur ist, verlăuft lăngs der Donau und umfaBt die bereits bekannten Siedlun
gen und Grăberfelder von Satu Nou, Cernavodă, Luncaviţa, Beibugeag, Muri
ghiol, zu welchen wir diejenigen von Teliţ.a 1 und Beilic hinzufiigen, wo kiirzliche 
Forschungen eine betrăchtliche Menge von Beweisen iiber das Leuen der ansăs
sigen Dobrudschaer an Tageslicht brachten. Diesen Landstreifen nennen wir 
die Zone der unteren Donau. Im Norden, in Murighiol, in dem Gebiet des Deltas, 
wird irgendwie die V erbindung zwischen der Zone der nnteren Donau und der 
pontischen Zone gemacht. 

Der dritte Streif en, die innere Zone, ist sehr arm an Spuren der Ansiissigen .. 
Durch diese Zone wird die merkliche territoriale Trennung der beiden anderen 
gemacht. BloB in dem siidlichen Teii der inneren Zone entdeckte man kiirzlich 
bei Valea Rea und Petroşani bodenstăndige archăologische Dokumente der erstcn 
Eisenzeit. 

Diese gebietsmătlige Einteilung konnte eventuell von kiinftigen archăolo
gischen Entdeckungen berichtigt werden, aber vorlaufig ist sie sowohl vom poli
tischen als auch vom okonomischen Standpunkt aus, berechtigt. 

Natiirlicher Weise boten das Tal der Donau und das Meer viel bessere Lebens
bedingungen als die manchmal unfruchtbaren Gebiete im Inneren der Dobfudscha. 
Es ist aber sonderbar, da/3 Gebiete, die fiir das menschliche Leben giinstig sind, 
wie das Carasu-Tal (wo man in letzter Zeit zahlreiche Amphoren mit dem Sternpel 
aus dem IV. -III. Jh. v.u.Z. fand, ohne aber die Verbindung mit der autochtho
nen Umgebung herstellen zu konnen) und das Casimcea-Tal, beide scit den 

1 Simion Gavrili.i şi Gh. Cantacuzino, Cercetările arheologice de la Teliţa (unter Druck). 
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70 A. AHICESCU 4 

ăltesten Zeiten dicht bewohnt, bisher keine Spuren materieller getischer Kultur 
aufgewiesen haben. Wir setzten voraus, daB die innere Zone von noch nicht 
ganz seBhaften Volksstămmen besiedelt war, wăhrend sich die seBhafte Land
bevolkerung in den beiden bewohnbaren Hauptstreifen ansammelte. 

Andererseits war die innere Zone stăndig von groBen Truppenbewegungen 
unter Darius, Alexander, Lysimachos oder von verschiedenen, der Gcschichte 
gut bekannten Volkerschaften (Skythen, Bastarnen, Siidthrakcrn) bedroht. Die 
Getcn an der Kiiste um dic griechischen Stădtc, mit dcnen sie durch lebensnot
wendige politische und okonomische Interessen verbunden warcn und dic sie 
auch beschiitzten, waren jcdenfalls besser organisiert. Die Geten an der untcren 
Donau hattcn links des Stroms in sofortiger Nachbarschaft cine gcniigcnd starke 
quasi-Staatsform, liber wclche uns die Geschichte und dic Epigraphic berichtet, 
daB sic von Konigcn wic: Dromichetes, Rcmaxos, Bure bi sta: gcfiihrt war. 

Dic uns znr Verfiigung stchendcn Bclcgc und einige archăologischc Charak
teristiken gcstattcn uns, dicsc in der crstcn Eisenzcit wPniger dPutlichc, in der 
zweiten klarcrc gebietsmăl.ligc Eintcilung vorzunchmrn. 

* 
II. Obwohl dic Spuren gctischcr matcricllcr Kultnr Ende der ersten Eisenzeit 

in der Dobrudscha seltcn sind, konnen wir sowohl auf Grund ihrcr territoriellen 
Verbreitung als auch auf Grund ihrer Ănl3crungsformen dic Kultureinheit fest
stellcn, dic hicr bei dcr Besiedlung der W estkiistc des Pontus Euxinus durch die 
Griechen bcstand. Sowohl dic Funde der pontischen Zone von Babadag, Tari
verde, Sinoc, Istria, Tomis, Tuzla, als auch diejcnigcn aus der Zone der unteren 
Donau von Cernavodă und Luncaviţa 1, wo Spuren eingeborencr matericller 
Kultur vom Ende der ersten Eisenzeit auftauchtcn, beweiscn dicsc Einhcit. Wenn 
man dic beidcn Punktc dcr inneren Zone, Valea Rea und Petroşani hinzufiigt, 
stellen wir fest, daB im V crglcich zur Lage aus der zwciten Eisenzcit, in der ersten 
die gebictsmă13ige Trennung der beiden dichtbesiedelten Streifen nicht so stark ist. 

Die Einheit der Sachkultur kann man~ sowohl durch die Keramik - Ton, 
Verbrennung, Form, Ornamentik - als auch durch Totenbestattungsbrăuche -
die in Cernavodă 2 und Petroşani iibliche Leichenverbrennung - feststellen. Nun 
kann man von der Tatsache sprechen, daB diese materielle Kultur einem brei
teren Gebiet als es die Dobrudscha ist, angehiirt 3 • Die Keramik zeichnet sich 
durch Ton schlechter Qualităt, mit Sand und Steinchen aus. Die Brennung ist 
oft unvollstăndig. Manchmal sind die GefăBe aul3en poliert. Die hauptsăchlichen 
Gefăl3formen sind: 

- das groBe GefăB -gewolbter 4 oder gerade 5 -welches gewohnlich '"Griff
lappen unter dem Mundsaum 6 oder der starksten Rundung hat 7• Dieses GefăB 

1 Eugen Comşa, Contribuţie la harta arheologică a Do,brogei de nord-vest, SCIV, III-IV, 
1953, s. 747. 

2 D. Berciu, a.a.O. 
3 I. Nestor, Săpăturile de la Zimnicea, in SCIV, I, 1950, S. 93. Alex. Vulpe, Cimitir din 

prima epocă a fierului la Ferigele, in MCA, V, S. 364. Radu Vulpe, Săpăturile de la Poiana 
Tecuci, in SCIV, I, 1951, S. 184. 

4 Ebenda, S. 190, Abb. 12/3. D. Berciu, ·a.a. O., S. 284, Abb. 5/1 u. 6/1. 
6 Ebenda, S. 284, Abb. 5/2, Abb. 6/2 und S. 285, Abb. 7/1, = 8/1. 
6 Ebenda. 
7 Ebenda, S. 285, Abb. 7/2, 8/2. 
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5 DIE BODENSTANDIGE IlEVOLKERUNG DER DODRUDSCHA 71 

ist sowohl in Siedlungen (Tariverde 1), als auch in Grăbern (Cernavodă 2, Petro
şani) anzutreffen, wo es als Urne verwendet .wurde; 

- die Schiisscl, offcn, manchmal mit Grifflappen versehen 3 • In Friedhofen 
als Urnendeckel verwendet 4 ; 

- verschiedcne Kannenarten mit Hcnkel, wie diejenige aus Tuzla (Abb. 1) 
oder dic aus Cernavodă 5 , wo sie als Urne verwcndet wird. 

Abb. 1. - Halbtatt-K1nnl' a1H Tuzla. 

Die Hauptornamente der Keramik sind: die Tupfenleisten, manchmal von 
Knopfe 6 unterbrochen, 7 die schragen Riefel am Mundsaum 8 • 

Wir stellen fest, da/3 diese Formen die Grundlage fiir die spătere Entwicklung 
sowohl der handgearbeiteten als auch der scheibengedrehten getischen Keramik 
în der Dobrudscha bilden. Es ist aber zu bemerken, da/3 diese materielle Kultur 
der Einheimischen sich- unter starkem_ griechischen Einflu/3, besonders în der 

1 Tariverde, in SCIV, I-II, 1953, S. 132, Allb. 20. 
2 D. Bcrciu, a.a.O. 
3 Ebenda, S. 289, Abb. 13. 
4 Ebenda, S. 288, Abb. 12/2 und S. 289, Abb. 13. 
6 Ebenda, S. 288, Abb. 12/1. 
8 Ebenda, S. 284, Abb. 5/2, 6/2 und S. 285, Abb. 7/1, 8/1. Babadag, in SCIV, I-II 

S. 115, Abb. 37/2; III-IV, 1955, S. 550, Abb. 23/3, Sinoe, in SCIV, 1-11, 1953. S. 141, 
Abb. 28/4, 6. · 

7 Sin oe, in SCJV, I- II, 1953, S. 141, Abb. 28/2. 
8 Cernavodă, Bericht von D. Berciu, im archiiologischen Museum von Constanţa. 
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72 A. AlHCESCU 6 

hellenistischen Epoche entwickelte. Diese Tatsache wird immer mehr von den 
neuen bei uns noch im Studium begriffenen 1 Funden bestătigt. Die drei oben 
erwăhnten Gebietszonen standen aber nicht gleichmă13ig unter griechischem 
EinfluB. 

* 
III. Zum Zeitpu_nkt der Griindung der westpontischen Kolonien, als sich 

die eingeborene Bevi.ilkerung noch in der erstcn Eisenzeit befand, kommen die 
Griechen in Beriihrung mit den Ansăssigen, die zu der Zeit cine einhcitlich entwik
kelte Sachkultur hat.ten, so wie wir oben zu bcwcisen versuchten. Schon von 
Anfang an drang dcr griechische EinfluB in die versehiedenen Gebiete dcr Dobru
dscha ungleichmăf3ig cin. 

In der pontischen Zone iibten die griechischcn Kolonicn schon sehr friih 
(VI.Jh.v.u.Z.) einen unmittelbaren EinfluB aus. Zur Zeit der Griindung dieser 
Kolonie befand sich die in die Phase der Militărdcmokratie eingetretene einhei
mische Bevi.ilkerung auf !3Îner geniigend hohen Entwicklungsstufc, um den oko
nomischen Tausch mittels der Stammeshăuptlinge durchfiihren zu ki.inncn. Dies 
war eine notwendige Bedingung fiir die Griindung eincr Kolonie, dic urspriinglich 
eine rein kommerzielle Funktion hatte 2• Es scheint, dal3 einige griechische Kolo
nien auf alten Eingeborenensiedlungcn crrichtet wurden: wie in Beresan (UdSSR) 
und in Istria, wo keramische Bruchstiicke lokalcr Hcrkunft und aus griechischem . 
Material gefunden wurdcn 3. Dassclbe kann man jetzt auch iiber Tomis' sagen, 
wo man kiirzlich in der Schicht griechischer Kultur zahlreiche bodenstăndigc 
Keramikbruchstiicke gefunden hat, die handgearbeitet oder scheibenge
dreht sind. 

In der pontischen Zone, in dcr Năhe dcr Kolonien findet man Eingeborc
ncnsiedlungen, in denen der griechische Einfluf3 sehr stark und das griechische 
Material in reichcn Mengen vorhandcn ist. Dicse Sicdlungen scheinen aul3er von 
den Einheimischcn auch von Gricchen bcwohnt gcwcscn zu sein und hatten den 
Charakter cincs Handelsvorpostens zu dem Inneren des Landcs. 

Sie waren aber Siedlungen der Ansăssigen und wir sind mit der Annahme 5 

nicht einverstandcn, dal3 die Sicdlung von Tariverde z.B. urspriinglich griechisch 
gewcsen sei und dal3 das Hinzukommen der Eingeborenen durch dic Handelsbe
ziehungen spăter erfolgte. Der Dberflul3 griechischer Keramik · sogar im VI.-V. 
Jh. v.u.Z. ki.innte durch die Năhe der aus Handelszwecken gegriindeten Stadt 
Istria erklărt werden, die in jener Zeit die Erzeugnisse der Lokalbevi.ilkerung 
- die die Miinze noch nicht kannte - nicht anders als durch Tausch d.h. mit 
keramischen Gefă13en, Ol, Schmuck usw. erhalten konnte. Die Entdeckung einiger 
Pfeilspitzen in Tariverde die Geldwert hatten 6 beweist, dal3 der ·rausch 

1 Nuntaşi, Tomis, Comana, Tuzla, llagieni, Beilic (im Stuclium im archăologischen 
Museum von Constanţa). 

2 Emil Condurachi, Raporturile dintre autohtoni şi greci în aşezările sclavagiste din Dobrogea, 
in SCIV, II, 1951, S. 48, 50. 

3 Cercetările arheologice efectuate în campania anului 1950 la Histria, in SCIV, I, 1951. 
Em. Condurachi, a.a. O., S. 50. 

' Cercetările de la Tomis (im Studium). 
& D. Berciu, a.a. O. S. 302-303. 
8 Tari verde, in SCIV, I-III, 1954, S. 105, Abb. 26/3, 4; III-IV, 1955, S. 546, Abb. 

18/2-4. 
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hauptsăchlich noch in Naturalien vor sich ging. Andererseits beweist die in 
• Tariverde entdeckte handgearbeitete Keramik - durch einige spezifisch getisch, 
hallstattsche Formen - die Existenz der Eingeborenen in der Siedlung schon 
seit der Ankunft der Griechen. 

Folglich war in der pontischen Zone der griechische Einflu.13 auf die Ansăs
sigen schon am Anfang des Bestehens westpontischer Kolonien, dank des direkten 
Kontaktes sehr krăftig. Au13er den Siedlungen auf dem Territorium Istriens -
Tariverde, Vadu, Sinoe-- ist es miiglich, da13 auch in Tuzla, am westlichen Ufer 
Techirghiols, solch eine Siedlung als Handelsvorposten von Tomis bestanden haben 
kiinnte. Hier wurden zusammen mit griechischem Material auch iirtliche kera
mische Gegenstănde entdeckt (s. Bild 1). Fiir Callatis kennen wir nur eine Sied
lung - vielleicht von derselben Art - 15 km westlich, neben dem Dorf Hagieni, 
wo man bisher aber nur Belege aus der hellenistischen Epoche fand. Darauf 
werden wir spăter zuriickkommen. 

Auch in der Zone der unteren Donau machte sich der griechische Einflu.13 
in dieser Zeit (im Vl.-V. Jh. v.u.Z.) bemerkbar, abcr viel schwăcher. Wir 
kennen nur einige keramische Formcn, die von der griechischen Keramik 
beeinflu13t worden sind 1 ; auch in den Grabmălern erscheinen Gegcnstănde 
griechischer Herkunft selten; z.B. der Spiegel aus dem getischcn Grab von 
Cernavodă 2• 

In der inneren Zone lasscn uns die bisherigen Entdeckungen aus der ersten 
Eisenzeit darauf schlic13en, da13 sich der griechische Einflu.13 hier nicht bemerkbar 
macht. Sowohl die Kanne mit iiberhohem Henkel von Valea Rea, die typisch ein
hcimisch ist, ăhnlich denen von Cernavodă 3 , Bîrscşti (Region Galaţi) 4 , Ferigele 
(Region Argeş) 5 , als auch das Grabmal von Petroşani,"*'° ncben <lrr Lcichenbrand
urne blo13 einige rrzene Pfeilspitzen gefunden wurden, gcstattcn noch kcine Be
trachtungen in <licsem Sinn. 

Wenn in den crsten Jahrhunderten des Bestehens der westpontischen Kolonien 
der griechische Einflu13 nur im pontischen Gebiet stark und bedcutend schwăcher 
in dem der untcren Donau war, ist in der hcllenistischen Zeit der Sachverhalt cin 
ganz andcrer. 

In der inncrcn Zone findet sich keinc Spur materieller Kultur der ansăssigen 
Beviilkerung, so da13 wir uns mit dieser Zone nicht mchr beschăftigen werden. Im 
Gebiet der untercn Donau sind dic Elemente mit hcllcnistischem Stil sehr zahlreich 
und in der pontischcn Zone findet ein tatsăchlichcs Zusammenleben zwischen Grie
chen und Ansăsgigen statt. 

In der pontischen Zone tragen die griechischen Kolonien zur sozialen Schich
tung der ansăssigen Beviilkerung bei. Gewisse Gruppen dieser Bcviilkerung wan
dern in die pontischen Stădte cin und nehmen an verschiedenen inneren 
Konfliktentcil 6 • Dic ansăssigc Bevolkerung entwickelt sich unter dcn Umstănden 
dieser nicht nur rein okonomischcn sondern auch politischcn Bcziehungen zu 
den Griechcn. 

1 D. Berciu, a .a. O., S. 292-294. 
2 Ebenda, S. 286-287, Abb. 9, 10. 
3 Cernavodă, Bericht von D. Berciu, im archăologischen Museum von Constanta. 
4 S. Morintz, în Dacia, NS, I 1957, S. 122, Abb. 2/1. ' ' 
6 Alex. Vulpe, a.a. O. S. 365, Abb. 2/5. 
6 Em. Condurachi, a.a. O., S. 54. 
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74 A. ARICESCU 8 

Die Nicderlassungen der Ansăssigen in der Năhe der griechischen Kolonicn 
sind diesen bcinahe einverlcibt. Man kann jctzt auch von einem umgckchrten Einflul3, 
von dem der Einheimischen auf die Griechen sprechcn 1• 

Vom Standpunkt dcr lokalen matcricllen Kultur aus begegnen wir Verănde
rungen. Die handgearbeitete Keramik der ansăssigen BcviHkerung wird in den helle
nistischen Schichten scltcnrr 2• Es verallgemeinert sich im Gegenteil die graue, 
lokale, an der Tiipferschcibc gearbeitete Keramik; dicses Verfahren wurde von 
den Ansăssigen, ebenfalls unter gricchischem Einflul3, iibcrnommcn. Ein Beweis 
der Verallgemeincrung der Tiipfcrscheibe in der hellenistischcn Zeit unter der einhei
mischen Beviilkerung dcr pontischen Zone ist das zufallig entdeckte Material aus 
Hagieni. Hier wurden zahlrciche Bruchstiicke hellenistischer Keramik aus dem 
IV.-II. Jh. v. u. Z. gefunden: Kantharos. Lekythos, Teller, gestempelte Ampho
ren. An demselbcn Ort wurden sehr viele Bruchsttickc scheibengedrehter Topfe 
lokalen Ursprungs gefunden. Handgearbeitete Keramik fehlt fast ganz. 

Wie schon oben angefiihrt, ist in dcr hellenistischen Zeit auch im Gebiet der 
unteren Donau der griechische Einflu/3 sehr stark. 

W cnn die getischen Niederlassungen aus der zweiten Eiscnzei t - soweit man 
sie kennt 3 -wenig zahlreich sind, so zeugen die regelmăBigen Ausgrabungen und 
Entdeckungen in den Friedhiifcn von Satu Nou 4, l\forighiol, Teliţa und Cernavodă5 

von der Existenz groBer Niederlassungen in ihrer Năhe. Wir flihren auch die neu
liche Entdeckung des Grăberfeldes von Beilic an; dieser wurde durch m0-derne 
Arbeiten zcrstiirt, man konnte aber einige Stticke bergen und cine Grabstătte 
wurde in situ ausgegraben. Diese bestătigt wieder einmal die K~ltureinheit der 
ansăssigen Beviilkerung aus dem ~roBen Raum zwischen dem Eintritt der Donan 
in die Dobrudscha (Satu Nou) und dem Delta (Murighiol). 

Alic diese Grăberfelder stammen aus der zweiten Hălfte des IV. Jh. und aus 
dem III. Jh. v. u. Z. Wir befinden uns also in voller hellenistischer Epoche 6, deren 
Einflu/3 sich stark im Inventar der oben angegebenen Grăber bemerkbar macht. 

Um die Kultureinheit der Bevolkerung des unteren Donauraumes zu beweisen, 
eine Kultur, die sich auf hallstăttischer Grundlage unter griechischem EinfluB 
entwickelte, interessiert uns hauptsăchlich der Bestattungsritus, die Organisation 
der Grăber und ihr keramisches Inventar. 

In allen diesen Grăberfeldern findet man fast nur Grăber mit Leichenbrand
urnen. Ausnahme: zwei Grăber aus Murighiol7. Der Brauch der Feuerbestattung 
beweist das Bestehen der Hallstattzeittradition mit Verbreitung bei den Geten, 
ohne fremden - griechischen oder skythischen - Einflu/3. 

Als Organisation der Grăber bemerken wir die Tatsache, da/3 die Grăberfelder 
des Gebiets der imtilren Donau aus Flachgrăbern bestehen. Eine einzige Ausnahme 

1 Ebenda, S. 57, passim. 
2 Siehe die Berichte iiber dic Ansgrabungcn von Tari verde in SCIV, 1952, ff. 
3 E. Comşa, a.a.O., S. 751, 752, 753. 
4 Fiir die Ausgrabungen von Satu Nou, haben wir, auller dem Artikel von B. Mitrea, 

a.a. O .. S. 409, auch Nachrîchtcn von Constantin Preda erhalten. 
6 Cernavodă - Nachrîcht iibermîttelt von D. Berciu, Material im archifologischen Museum 

von Crinstanţa. 
8 ln Der 11 ellenismus und seine historische Rolle setzt A. B. Rano viei die Grenzen dîeser 

Epoch11 zwîschen die Jahre 336-331 v.u. Z. 
7 E. Bujor, Săpăturile de salvare de la Murighiul, în SCIV, III- JV, 1955, S. 574. sowie 

Şantierul arheologic Murighiol, în MCA, IV, S. 32G. 
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ist Teliţa 1, wo sich ein Tumulus befindct. Die Grăber sind mit Steinen verschalt 
und bildcn wahre Zyten (Murighiol) 2 oder aber sind nur dic Urncn durch Steine 
mittlerer GroBe geschtitzt (Beilic - Abb. 2). Dicse Charakteristik ist wiederum eine 
Fortsetzung der Formen aus der Hallstattzeit 3 . Die im allgemeinen unvollstăndig 
eingeascherten Knochen befinden sich gcwohnlich in ciner meistcns zugedeckten Urne. 
Der Dec-kcl ist entweder ein cinfacher flacher Stein 4 odcr cin anderes Gcfass 5 • Sclten 

Abb. 2. - Das Grab von Beilic in situ. 

wird als Deckel der untere Teil einer Amphora vcrwendet 6 . In der Umgebung der 
Urne befinden sich oftmals andere kleine Gefă13e lokaler 7 oder gricchischer 8 Her
kunft, oder Bruchstticke hellenistischer Amphorcn 9, wahrscheinlich Ritualgegen
stande. 

Das keramische Inventar aus den Grabern des unteren Donauraums kann in 
drei gro.13e Gruppen eingeteilt werden: 

A. Die handgearbeiteten Gefal3e, lokaler Herkunf t. Sie sind die zahlreichsten 
în den Inventaren der getischen Graberfelder an der Donau (ungefăhr 60%). Diese 
Keramikkategorie ist cine Fortsetzung der getischen Hallstattkeramik, sowohl durch 

1 S. Gavrilă und Gh, Cantacuzino, a.a. O. 
2 E. Bujor, Şantierul arheologic Murighiol, S. 326, Abb. 1. 
8 D. Berciu, a.a. O. S. 282-283. 
' Beilic, Arbeit im Studium. 
6 Murighiol, G. 9, S. 1, in SCIV, III-IV, 1955, S. 572. 
8 S. Gavrilă und "Gh. Cantacuzino, a.a. O. 
7 Murighiol - G. 26, G. in MCA, V, S. 374; Bucur :Mit.rea, a.a. O., S. 412. 
8 Murighiol - G. 86, in SCIV, III-IV, 1955, S. 576; G. 31, in MCA, V, S. 374. 
9 Murighiol - G. G„ in SCIV, III-IV, 1955, S. 574; MCA, VI, S. 327. Teliţa. S. 

Gavrilă und Gh. Cantacuzino, a.a. O. 
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Lehmpaste, Brennen, Farbe, als auch durch Formen und y erzierungen. Die Haupt
formen sind: das Urnengefăl3, bauchig und mit gro13cr Offnung (Beilic= Abb. 3 
und 4) die unmittelbare Fortsctzung dcr Hallstattgcfăl3c aus Cernavodă 1 oder Tari
verde2; die offene, gewohnlich als Dcckcl gebrauchte Schiisscl 3 auch diese mit starker 

Abb. 3. - Handgearbeitete Urne aus Beilic. 

hallstăttischer Tradition 4 und die Kannen, welche auch die Hallstatti.iberlieferung 
fortsetzen 5, aber mit grol3erem griechischem Einflul3 6 

1 D. Berciu, a.a. O„ S. 284, Abb. 5/1 u. G/l. 
2 Tariverde, in SCIV, 1-11 Hl53, S. 132, Abb, 20. 
3 Murighiol, in SCIV, 111-1 V, 1955, S. 57G, Karte II, Abb. 9, 10, 
4 D. Berciu, a.a. O., S. 289, Abb. 13. 
6 Ebenda, 8. 288, Abb. 12/1. 
8 Murighiol, in SCIV, III-IV, 1955, S. 576, Karte II; Abb. 3.' Satu Nou. B. Mitrea, 

a.a. O., S. 412, Abb. 3/1. 
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B. Die lokalen scheibengedrehten GefăJ3e. Sie betragen ungefăhr 25% des 
Keramikinventars der Grăber. Die Lehmpaste ist grau, kompakt, gut gebrannt. 
Wir heben als allgemeine Kcnnzcichcn die ringformige Stiitze und das fast gănzliche 
Fehlen der Verzierungen hcrvor. Die Formenverschiedenheit ist gro.13. Die hăufigsten 

Abb. -l. - Hancl~carb~itetc Kannen-Urne ans Beilic. 

sind die Deckelschiisseln 68 , dic an die handgcarbcitetcn erinnern, von deren Ausar
beitung aber die ihre abwcicht. Dic andercn Gcfalfo dicscr Kategorie sind in der 
Form viel mehr von dcr gricchischcn Keramik bccinfluBt: z. B. eine als Urne 
gebrauchte Kanne (Abb. 5) - ein seltcncr Fall fiir cin an dcr Scheibe gearbeitetes 
Gefăl3 - und (Abb. 6) ein Bruchstiick, welchcs an die GefăBc vom Stamnos-Typus 
erinnert, aus dem Grăberfcld von Beilic. Manchmal ist dcr hcllenistische EinfluB so 
stark, daB man glaubcn konnte, es mit cinem cingcfiihrten Gefăf;\ zn tun zu haben: 

1 Muriglriol, in MCA, V, S. 37-1, Karte I, Abb. 1, 8. 
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A bb. 5. - Scheibengedrehte Kannen
Urne aus Beilic. 

Abb. ' 6. - Scheibenge
drehte1 Bruchstucke aus 

Bei,lic 
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Abb. 7. - Inventar des Grabes von Nuntaşi. 

Abb. 8. - Inventar des Grabes .von Comana. 
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das ist der Fall des GefăBes aus Murighiol 1, welches mit einigen grauen Bruckstiik
ken von Sinoe 2 in Verbindung gebracht werdcn ki.innte. 

C. Die eingefiihrten hellcnistischen GcfăBc bilden ungefăhr ca. 15% des 
Keramikinventars der Grăber aus. Dic kleincn GcfăJ3e vom Typus Kantharos, 

Abb. !J. - Thasosamphore aus <lcm grab von Nuntaşi. 

" 

Kylix usw. sowie auch die Amphorcnbruchteile 3 werden dem Ritus gemă.13 als Opfer 
in die Grăbl;lr gelegt. In einigen Grăbern in dcnen man ganze oder fast ganze ' 

1 Murighiol, in SCIV, III-IV, 1955, S. 576, Kartc II, Abb. 1. 
2 Sinoe, in SCIV, I-III, 1953, S. 142, Abb. 29. 
3 S. Anmerkung 50 nnd 51. 
4 Murighiol, G. 21. in MCA, VI, S. 327. 
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hellenistische Amphoren · (Thassos 1 und Heraklea 2 in Bythinien) vorfand, sind 
diese als Urnen gebraucht. Es scheint, daB der EinfluB hellenistischcr GefăBe im 
Norden (l\forighiol, Teliţa) griil3er war, was dadurch erklărlich ist, daB diese Punkte 
die ersten, des vom Meer herkommenden Donauhandelswegs sind. 

W enn in der Zone der un teren Donau der hellenistische EinfluB was <las Gră
berinventar betrifft sich sehr stark fiihlbar macht, bleibt in dem Einăscherungsritus 
und der Grăberorganisation die Hallstattradition unverăndert erhalten; sie ist 
eine direkte Fortsetzung der Bestattungsform aus dem getischen Friedhof von 
Cernavodă vom Ende der ersten Eisenzeit. 

Man kann nicht dasselbe liber die wahrscheinlich einheimischen Bestattungen 
aus der pontischen Zone derselben Epoche sagen. Die in der letzten Zeit bei Nuntaşi 
(datiert im IV. - III. Jh. v. u. Z. 3) und Comana (II. Jh. v. u. Z.) entdeckten 
Grăber sind Korpergrăber. 

Das Inventar beweist gleichfalls den in dieser Zone stărkeren griechischen 
EinfluB. Die Elemente der einheimischen Kultur - einige handgearbeitete kera
mische Bruchstticke - sind blo.13 symbolisch beigelegt, wăhrend das Material hellenis
tischen Stils vorherrscht: ein Kantharos, 2 Kylix, ein Lekythos, sowie eine gestem
pelte Amphora aus Thassos tmd ein Bronzespiegel (Abb. 7, 8) in Nuntaşi und eine 
Funzcl, eine Amphora aus Rhodos mit 2 Stempeln, eine Amphorette, 2 Schlisseln 
und eine wunderschiine Schale mit geometrischen Verzierungen und Pflanzenorna
mentik aus Delos (Abb. 9) in Comana. 

· W as diese zwei einzeln entdeckte Grăber anbetrifft, heben wir die Moglich
keit hervor, daB sie nicht den einheimischen Bewohnern sondern den tiefer in die 
Dobrudscha eingedrungenen Griechen angehoren konnten: In diesem Fall ist die 
Einftihrung keramischer Fragmente lokalen Ursprungs in die Grăber ein Beweis 
des Zusammenlebens der Griechen mit den Ansăssigen, welcher fiir den EinfluB 
der einhcimischen Bevolkerung auf die griechischcn Kolonisten spricht. 

* 
W enn wir einen allgemeinen Uberblick liber die Entwicklung der materiellen 

Kultur bei dcr bodenstăndigen Bcvolkcrung der Dobrudscha wăhrend der hellenis
tischen Periode, unter Berlicksichtigung des griechischen Einflusses geben, konnen 
wir zusammenfassend folgendes sagen: 

1. Die einheimische Bevolkcrung ist in zwei dicht besiedelten Zonen konzen
triert - die eine an der Kliste des Schwarzen Meeres und die andere an der unteren 
Donau. 

2. Der griechische EinfluB ist viel stărker in der pontischen Zone, wo die ein
heimischen materiellen Kulturformen im Verschwinden sind und die lokalen 
Erzeugnisse durch griechische ersetzt werden. Dort, wo die einheimische Keramik 
gut vertreten bleibt, verallgemeinert sich die Topferscheibc. 

3. In der pontischen Zone lebte die einheimische Bevolkerung mit den 
Griechen in engen okonomischen und politischen Verhăltnissen. Die Ansăssigen 

1 Teliţ.a, S. Gavrilă und Gh. Cantacuzino, a.a. O„ Murighiol, G. 21, in MCA, VI, S. 328; 
G. 7; in SCIV, II-IV, 1955, S. 576; G. 14, in MCA, III, S. 248. 

a Satu Nou, Nachricht iibermittelt von Constantin Preda, Material im archaologischen 
Museum von Constanţa. 

a Studie von A. Rădulescu (unter Druck). 
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dringen gewissermaJ3en in die Stadte ein und leben mit den Griechen aus den 
benachbarten Kolonien zusammen. • 

4. Im Raum der unteren Donau sind die materiellen Kulturformen hallstăt
tischer Tradition noch sehr gut erhalten, obwohl der griechische EinfluJ3 besonders 
stark ist. 

5. Nach den Dokumenten, die uns zur Verfiigung stehen, nimmt die innere , 
Zone an der Entwicklung der iibrigen Gebiete nicht teii, sondern bildet eine tîber
gangszone. 

6. Auch in der Donauzone, aber hauptsachlich in der pontischen, fiihrte der 
Kontakt mit den Griechen zur Vertiefung der sozialen Unterschiede bei der einhei
mischen Bevolkerung. Im unteren Donauraum konnte diese Diffcrenzierung durch 
den reichen Grabinhalt und die Anzahl importierter Gegenstande, oder durch die 
Existenz von Hiigelgrabern festgestcllt werden 1. 

7. In beiden Zonen iibte sich der griechische EinfluJ3 auch auf den Oberbau 
(Bestattungsbrauch) vcrschieden aus. An dcr unteren Donau erhalt sich die Hallstatt
tradition der Feuerbestattung. Gleichfalls nach dieser tîberlieferung sind auch die 
Urnen hauptsachlich spezifisch getische handgearbeitete GefaJ3e. Dieser Brauch 
konnle das W eiterbestehen und die Iangere Existenz dieser Keramik beeinflu.13t 
haben. 

In der pontischen Zone findet man Korpcrgraber mit fast durchaus hellenis
tischem Inhalt. Vielleicht sind auch die zwei begrabenen Toten · von Murighiol -
die der pontische·n Zone nachstgelegenen Grabstatte des Donauraumes - dem 
griechischen EinfluJ3 zuzuschreiben. Wir machen auch hier die Einschrankung, daB 
die bestatteten Leichen der pontischen Zone und die aus Murighiol auch Griechen 
und nicht Einheimische sein konnten; in diesem Fall ware dies ein Beweis dafiir, 
daJ3 die Griechen von den Einheimischen beeinfluJ3t wurden. 

Die Ergebnisse der in den Hiigelgrabern der Nekropole undim Flachgraberfeld 
von Istria unternommenen Forschungen - wo sowohl Griechen als auch Einge
borene begraben sein konnten - sind noch ein Beweis fiir den gegenseitigen EinfluJ3 
zwischen Griechen und bodenstandiger Bevolkerung. 

* 
Die vorliegende Mitteilung versuchte, verschiedene archaologische Daten zu 

sammeln und ein moglichst vollstăndiges Bild der Entwicklung einheimischer mate
rieller Kultur aus der Dobrudscha wahrend der hellenistischen Epoche zu geben. 
Gleichzeitig versuchten wir, einige Fragen liber die Beziehungen der ansăssigen 
Bevolkerung zu den Griechen und ihre wechselseitige Beeinflussung in der hellenis
tischen Epoche zu erlautern. 

Viele Fragen bleiben natiirlich noch unbeantwortet. Kommenden Forschern 
bleibt es vorbehalten, die noch dunkeln Fragen und Zeitabschnitte aufzuhellen. 

1 Z. D. die Tumulusnekropole von Histria. 
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