
DIE BULGARISCHE HERRSCHAFT NORDLICH DER DONAU 
WĂHREND DES IX. UND X. JH. 

IM LICHTE DER ARCHĂOLOGISCHEN FORSCHUNGEN 

Die Frage cler Ausbreitung des ersten bulgarischen Reiches nordlich cler 
Donau wurde sowohl von rumănischen als auch von auslăndischen Geschichts, 
forschern des ofteren erortert. Der zur Verfilgung stehende beschrănkte Raum 
gestattet nicht, hier sămtliche Ansichten cler verschiedenen Fachleute, die sich 
mit diesem Problem ausfohrlicher vori.ibergehend befaBt haben, eingehender 
darzustellen. Wir erinnern blof3 daran, daf3 alle diese Ansichten im wesentlichen 
auf zwei zurilckgefilhrt werden konnen : einerseits auf die Meinung, die clas Be, 
stehen einer bulgarischen Oberherrschaft nordlich cler Donau wăhrend des IX. 
und X. Jh. vertrat (von auslăndischen Forschern K. Grot, L. Niederle, V. N. Slat, 
arski, N. S. Derschawin sowie die rumănischen Historiker A. D. Xenopol und 
C. Daicoviciu) 1, und andererseits die Ansicht jener, die eine solche Herrschaft 
in Abrede stellten (N. Densuşianu, N. Iorga , N. Bănescu und andere) 2 • 

In jilngster Zeit wurde die Frage cler Bulgarenherrschaft nordlich cler 
Donau von P. P. Panaitescu wieder aufgegriffen, cler auf Grund byzantinischer, 
franzosischer und bulgarischer schriftlicher Quellen sowie auf Grund anderer 
Belege zu cler Schluf3folgerung gelangt, daf3 im IX.,X. Jh. eine bulgarische Herr, 
schaft bestanden habe, die sich auf die Dobrudscha, Muntenien und Oltenien, 
auf clas Banat und Transsilvanien sowie auf einen Teii cler Moldau erstreckte. 
Die W estgrenze des Bulgarenreiches lag an cler TheiB ; im W esten war clas 
Frănkische, im Nordwesten clas GroBmăhrische Reich Nachbar cler Bulgaren, 
im Osten waren es die Ungarn von Atelkuz, wobei wahrscheinlich cler Prut 
die Grenze bildete 3• 

1 K. I. Grot, Mopa8uR u Maobllpbl c no11011U11bl 

IX oo 11a'la11a X se1<a, Sanct Petersburg, 1 88 1 ,  S. 83 -
97 ; Liubomir Niederle, Slot•dnskt! starozitnosti 11, Prag, 
1 906 ; W. N. Slatarski (Zlatarski), Geschichte der 
B ulgaren ;  N. S. Derschawin, HcmopuR Eo11zapuu, Mos
kau-Leningrad, 1 946 ; A. D. Xenopol, Teoria lui RCis
ler, Studii asupra stăruinţei Rominilor în Dacia Traiană, 
Jassy, 1 88 4 ; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans 
l 'antiquitt!, Bukarest, 1 945 , S. 2 1 2 - 2 1 J.  

2 N. Densuşianu, Note critice asupra scrierii lui 
A. D. Xenopol, Teoria lui Rosler, Bukarest, 1 885 ; 

N. Iorga, La Mact!doine dace, in RHSEE, X, 1 933 ; 
N. Bănescu, L'ancien Etat bulgare et les pays roumains, 
Bukarest, 1 94 7. 

3 Al. Grecu (P. P. Panaitescu), Bulgaria în 
nordul Dunării în  veacurile al  IX -iea şi al X-lea, in 
SCIM, I ,  1 950,  S. 223 - 236. 
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Da die schriftlichen Quellen sparlich und unklar sind, kann clas Problem 
auf Grund solcher Belege nicht endgi.iltig geklart werden. Die archaologischen 
Ergebnisse konnen die schriftlichen Quellen erganzen und in neues Licht ri.icken. 

Einer cler ersten archaologischen Funde, cler sich auf diese Periode bezieht, 
ist Fr. Schuster zu verdanken, cler im Jahre 1865,  in cler Nahe von Sebeş, zwei 
Skelettgraber mit kennzeichnenden Beigaben auffand. Wegen des damaligen For
schungsstandes konnte cler Fund allerdings nicht datiert werden '· Ebenso wurde 
clas aus alteren Grabungen aus Pantelimonul de Sus (Ulmetum) 5, Garvăn (Dino
getia) 6, Dămăroaia 7 usw. stammende Fundgut cler romisch-byzantinischen Epoche 
(VI. Jh.) zugewiesen und daher in ethnischer Hinsicht unzutreffend eingeordnet. 

Die insbesondere in den letzten zehn Jahren in cler Dobrudscha, in Mun
tenien und Oltenien, in Si.idtranssilvanien und in cler Moldau durchgefi.ihrten 
Untersuchungen ermittelten zahlreiche Funde (Siedlungen und Friedhofe), die 
aus dem IX. und X. Jh. stammen und fi.ir die hauptsachlich zwei Kategorien von 
Keramik kennzeichnend sind. 

Zur ersten Gruppe gehoren GefăBe von rotlich-brauner oder weiBlich
blaBroter Farbe, aus Ton mit Steingrus gemagert, cler unter Luftzufuhr gebrannt 
wurde. Die kennzeichnende Form sind Topfe von 10 bis 30 cm Hohe, die in 
mehreren Varianten vorkommen, welche sich aus alteren lokalen Typen, aus 
fri.ihslawischen Formen und aus cler protobulgarischen Gruppe von Saltowo 
entwickelt haben. Die kennzeichnende Verzierung bilden sich wiederholende 
Bander aus parellelen oder W ellenlinien, die manchmal « Augen » bilden, oder aus 
waagerechten Linien, die gesondert oder in Verbindung mit W ellenlinien oder 
Gruppen senkrechter und schrăger rings um den GefăBhals angeordneter Linien 
vorkommen 8• ln cler Dobrudscha, in den Siedlungen in cler Nahe des Steinwalles 9, 
in Capidava 10, in Garvăn, in Basarabi 11 usw„ sowie in cler Donauebene, in Ileana 12, 
wurden auch Gefă13e (Topfe und amphorenartige Kri.ige) zu Tage gefordert, die 
aus weiBlich-blaBrotem oder gelblichem Ton hergestellt sind und deren Verzie
rung aus senkrechten oder gitterformig unregelmaBig liber die GefăBoberflache 
verteilten Streifen besteht. Diese Verzierung wurde vor dem Brennen cler GefăBe 
mit rotem oder gelbem Ocker hergestellt. 

Zur zweiten Gruppe gehoren GefăBe aus feinem Ton, die ohne Luftzu
fuhr gebrannt wurden und daher graue oder schwarze Farbe aufweisen.  Kenn
zeichnende Formen sind Topfe (mit kugeligem Korper, gedrungenem zylinder-

4 K. Horedt, Ceramica slavă în Transilvania, 
in SCIV, II, 2 ,  1 95 1 ,  S.  202 und Tf. VIl/6 - 7 ;  X/9. 

1 V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, II, l ,  Bukarest, 
1 9 1 4, Tf. XXVIl/2,  und XXVIIl/ l ,  6, 8. 

• Gh. Ştefan, Dinogetia 1, in « Dacia », VII - VIII ,  
1 93 7 - 1940, Bukarest, 1 94 1 ,  S.  40 1 - 425 .  

7 D. V. Rosetti, Siedlungen der  Kaiserzeit und 
der V iilkerwanderungszeit bei  B ukarest, in  « Germania», 
1 8, 1 934,  Gruppe Dămăroaia, B, S. 2 1 0. 

1 Fur diese Gruppe von GefaBen wird im allge
meinen falschlich die Bezeichnung « slawische Kera
mik » oder « Keramik slawischen Typus » verwen· 
det. Eine năhere Analyse cler Tăpferscheibe die zu 
ihrer Herstellung client, des Formgutes und des 
Verzierungssystems beweist jedoch, dal3 in Wirklich-

keit mehrere Gruppen verschiedener Herkunft vor
liegen. Vgl. M.  Chişvasi-Comşa, He1wmopble ucmopu

ttecKue llblllOObl 6 Cllll3U c 11eCKOA&KUMU apxeoAOlUtteCKUMU 

naMnm11uKaMu VI-XII 66. 11a meppumopuu PHP, in 
« Dacia », N. S. I, .  1 95 7, S. 3 1 4 - 323 .  

1 Mitteilung Eugen Comşa. 
10 R. Florescu, Unele obsernaţii cu privire la 

ceramica decorată cu culoare roşie din aşezarea t îrzie 
de la Capidava, in SCIV, IX, l ,  1 958,  S. 1 3 1 - 139. 

11 I. Barnea und V. Bilciurescu, Descoperirile  
de la Basarabi, Mitteilung, die am 29 .  Dezember 
1 958  im Rumănisch-Sowjetischen Seminar for Archăo
logie und Ethnographie vorgelesen wurde. 

12 Mitteilungen Vlad Zirra. 
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formigme Hals, mit nach auBen zu ringformig verdicktem Mundsaum), die bis, 
weilen auf dem Korper oder auf den Schultern, je einen kleinen durchbohrten 
Osenhenkel tragen, sowie Kri.ige (mit bauchigem Korper, wobei cler grofite Durch, 
messer oft unterhalb cler Mitte des Korpers liegt, zylinderformigem Hals und 
eingedelltem Mundsaum ; cler Henkel reicht von cler Mitte des Halses bis zu den 
Schultern des GefăBes ). Die Verzierung besteht aus waagerechten oder senkrecht 
zu einem Gittermuster angeordneten, eingeglatteten Linien. Diese Kategorie ist 
eine Fortsetzung cler graufarbigen oder schwarzen Tonware mit eingeglattetem 
Muster cler protobulgarischen Kultur von Saltowo 13• 

Diese Kultur, die wir in Hinblick auf ihr Entstehungsgebiet Balkan,Donau, 
K ultur nannten, stellt die Vereinigung einer ortlichen thrakisch,dakischen, roma, 
nisierten Komponente mit slawischen und protobulgarischen Elementen cler 
Saltowo,Kultur dar, zu denen byzantinische Einfli.isse hinzukommen 14 •  Die 
Verschmelzung cler einzelnen Bestandteile endet ungefahr zu Beginn des IX. Jh. ; 
gleichzeitig beginnt die Verbreitung dieser Kultur liber ein weites Gebiet links 
cler Donau (siehe Karte, Abb. 7 ). 

Die Funde nordlich cler Donau weisen mit dem gleichzeitigen Material 
aus Pliska, Madara, Preslaw, Rasgrad, Popina (obere Fundschicht), Rasdelna usw. 
si.idlich cler Donau, gemeinsame Zi.ige auf und unterstreichen die kulturelle Ein, 
heit, die im IX. und X. Jh. auf beiden Ufern bestand und unseres Erachtens eine 
Folgeerscheinung cler Machtausbreitung des ersten bulgarischen Reiches und 
cler dadurch geschaffenen politischen Einheit war. 

AuBer cler Keramik vom Typus Saltowo und anderer fi.ir die Kultur si.idlich 
cler Donau kennzeichnender Merkmale, kann die bulgarische Herrschaft auf 
dem Gebiete des heutigen Rumaniens auch durch protobulgarische Runenin, 
schriften, sowie durch Zeichen belegt werden, die, auf Bausteine, GefăBe oder 
andere Gegenstande eingeritzt sind und Runen darstellen oder aus solchen abzu, 
leiten sind. 

So wurde in cler fri.ihfeudalen Siedlung von Garvăn cler obere Teil einer 
Amphora gefunden, auf deren Schulter mehrere Runenzeichen eingekerbt sind, 

13 Ober die Herkunft der graufarbig-schwarzen 
Keramik der Frilhfeudalzeit wurden verschiedene 
Ansichten geăuBert. I. Nestor sieht sie els ein lokales 
Erzeugnis an und erklărt ihr Vorkommen nordlich 
der Donau durch Weiterentwicklung der graufarbigen 
Keramik der Volkerwanderungszeit ; vgl. I. Nestor, 
Contributions archeologiques au probleme des Proto· 
Roumains. La civilisation de Dridu. Note preliminaire, 
in « Dacia », N. S., II, 1 958 ,  S. 3 7 1 - 382.  Unseres 
Erachtens bestehen zwischen der graufarbigen Ton· 
ware der Volkerwenderungszeit und der der Frilh· 
feudalzeit eine Reihe wesentlicher Unterschiede in 
der Machart. Auch kann eine typologische Entwick
lung der frilhfeudalen Formen aus der volker· 
wanderungszeitlichen Keramik nicht nachgewiesen 
werden. Ober dieses Problem handelt ausfohrlicher 
Marie Comşa, Contribuţii la cunoaşterea culturii 
strdromîne În lumina săpăturilor de la Bucov, in SCIV, 
X. 1, 1 959, s. 87 - 89. 

H I. Nestor weist die Fundkomplexe nordlich 
der Donau der « Dridu-Kultur » zu (vgl. I .  Nestor, 
a.  e .  O.). Unseres Erachtens ist diese Benennung 
unzutreffend, da sie die Gebiete links der Donau 
mechanisch von denen rechts dieses Stromes abson· 
dert, obwohl das Fundmaterial aufs klarste den 
Nachweis for ihre eng miteinander verbundene Ent· 
wicklung erbringt. Unsere Hypothese wonach im 
IX. und X. Jh. im Karpaten-Raum eine in ihren 
allgemeinen Zilgen einheitliche Kultur verbreitet 
war, innerhalb deren allerdings mehrere ortliche 
Varianten bestanden, die sich vermutlich auch eth· 
nisch von einander unterschieden, wird durch die 
jilngsten Grabungsergebnisse bestătigt. Eine derartige 
ortliche Variante bildet auch der in Dridu aufge· 
fundene Aspekt, der auf die ostliche und nord-ostliche 
Muntenia zu beschrănken ist. Năheres ilber diese 
Frege bei M. Comşa, Contribuţii la cunoaşterea eul· 
turii strdromlne . . .  , S. 93 - 94. 
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die ein Wort wiedergeben (Abb. 1 /1 ). Diese Runenzeichen wurden fălschlich als 
kyrillische 15 oder als griechische mit kyrillischen Schriftzeichen vermischte Buch, 
staben angesehen 16• Typologisch kann die Amphora mit Sicherheit dem Ende 
des IX. bzw. dem Beginn des X. Jh. zugewiesen werden 17 • 

Eine weitere, nur bruchsti.ickweise erhaltene Runeninschrift, die aus meh, 
reren W orten besteht, wurde în Capidava gefunden. Die Runenzeichen waren auf 
dem Schulterteil eines grauroten GefăBes, în den noch ungebrannten Ton ein, 
geritzt ; clas GefăB ist mit mehreren, voneinander getrennten Băndern aus waage, 
rechten Linien verziert 18• Die Inschrift di.irfte ebenfalls protobulgarisch sein. 

Auf den W ănden des Felsenklosters im Kreidemassiv von Basarabi (Rayon 
Medgidia, Region Dobrogea) wurden eingeritzte Zeichnungen entdeckt, die 
religiose und weltliche Szenen und tierformige Gestalten darstellen, und auBer, 
dem zahlreiche Inschriften. Einige von diesen, nur wenige, sind mit kyrillischen 
Schriftzeichen, andere mit Runenzeichen geschrieben, bei einer dritten Gruppe 
sind Runenzeichen mit slawischen Schriftzeichen des glagolitischen Alphabets 
vermengt 19. Einige cler Runenzeichen von Basarabi wurden auch auf den graufar, 
bigen Saltowo,Kri.igen in Nowi Pasar (Volksrepublik Bulgarien) 20 und Poarta 
Albă 21 gefunden, sowie auf den amphorenartigen Kri.igen von Pliska 22 und Bucov 23 
und demnach kann angenommen werden, daB zumindest ein Teil cler gefundenen 
Runeninschriften aus cler gleichen Zeit stammt. Die Anfănge dieser Einritzungen 
mi.issen în eine von cler Bekehrung cler Bulgarenchane zum Christentum nicht 
allzuweit entfernte Zeit angesetzt werden, als die protobulgarische Runenschrift 
zwar noch verwendet, allmăhlich aber durch die slawische Schrift verdrăngt 
wurde. Unseres Erachtens zeigen die gemischten Inschriften, in denen Runenzeichen 
mit slawischen, glagolitischen Buchstaben abwechseln, diesen Obergang an. Da 
clas glagolitische slawische Alphabet ălter ist als clas kyrillische und daher vor dem 
X. Jh. entstand, muB angenommen werden, daB clas Kloster von Basarabi în cler 
zweiten Hălfte des IX. Jh. (in cler Periode der Machtausbreitung des Bulgaren, 

111 Gh. Ştefan und Mitarbeiter, SăpătuTi le de la 
Garvăn-Dinogetia, in SCIV, II, I ,  1 95 1 ,  S. 30, sowie 
Abb. 1 7 .  

1 8  I .  Barnea, Amforele feudale de la Dinogetia, 
in  SCIV, V,  3 - 4, 1 954 ,  S. 5 1 8 . 

17 Dieses Amphorenbruchsttick ist sowohl typo· 
logisch als auch auf Grund seiner Inschrift in Runen· 
zeichen sicher an das Ende des IX. bzw. an den Anfang 
des X. Jh. zu datieren. Es wurde zusammen mit ande· 
ren GefaBen in einer Erdhtitte gefunden und erbringt zu· 
sammen mit anderen, zum gleichen Typus gehorenden 
Bruchstticken in der Siedlung von Garvăn, den Nach· 
weis, daB hier die ălteste frtihfeudale Siedlung an das 
Ende des IX„ bzw. an den Beginn des X.  Jh„ nicht 
aber in  das ausgehende X. Jh. zu datieren ist. Weiters 
muB unterstrichen werden, daB die Besiedlungs· 
spuren vom Ende des IX. und Anfang des X. Jh. 
im allgemeinen auf das Innere der befestigten Sied
lung beschrănkt sind ; einen weiteren Aufschwung 
nahm diese Siedlung erst zur Zeit Johann Tzimiskes 
und seiner Nachfolger, als sich die Siedlung auch 
auBerhalb der Befestigungsmauern ausdehnte und 

beinahe den ganzen « Kirchenhtigel » erfaBte ; nach 
dem Uzeneinfall von 1 065 war die Besiedlung 
neuerlich nur auf das Gebiet innerhalb der Befesti· 
gungsmauern beschrănkt. 

18 Diese Inschrift wurde uns von Or. Florescu 
und dem Arbeitskollektiv der Fundstelle Capidava 
freundlicherweise zugănglich gemacht. 

19 Damian Bogdan, Inscripţiile de la Basarabi. 
Mitteilung die am 29. Dezember 1 95 8  dem Rumănisch· 
Sowjetischen Seminar for Archăologie und Ethnogra· 
phie vorgelegt wurde. 

20 Stantschio Stantschew, HoBblU na.1111mHUK paHHeu 

601uapcKou KYAhmypbl ( K Bonpocy o npa6oAzapax) ,  in 
SA, XXVII, 1 95 7 ,  S. 1 2 1 .  

21 Eugen Comşa, Două ulcioare din epoca 
feudală timpurie descoperite la Poarta Albă, in SCIV, 
XI I , 1 ,  1 96 1 .  

22 Stantschio Stantschew, HeKponoAbm iJo HoBu 

lla3ap, Sofia, 1 95 7 ,  S. 69 und S. 68, Abb. 1 0/2 - 4. 
23 M. Chişvasi-Comşa, SăpătuTi le de la Bucot', 

in  « Materiale », VI, 1 95 9, S. 574 ,  Ahb. 3 .  
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reiches) gegri.indet wurde und bis zum Ende des X„ vielleicht auch bis zum 
Beginn des XI. Jh. bestand. 

AuBer eigentlichen Inschriften, wurden în einer Reihe von Ortschaften 
Zeichen (Marken) gefunden, die protobulgarische Runen darstellen, oder aus 
solchen abzuleiten sind. 

So konnte Eugen Comşa în Poarta Albă (Rayon Medgidia, Region 
Dobrogea) als Zufallsfund einen graufarbigen Krug des Saltowo,Typus bergen, în 
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Abb. I .  - Gefăfle und andere Gegenstănde mit Runenzeichen. I .  Garvăn ; 2 .  Hlincea 1 1 ; 3 .  Poarta Albă ; 
4 - 5 . Celeiu ; 6. Bucov. 

dessen Schulterteil în den noch nicht vollig getrockneten Ton ein Runenzeichen 
eingeritzt war, zu dem sowohl in Nowi Pasar 24, als auch în den Runen von 
Basarabi Entsprechungen vorliegen. Der Krug gehort allerdings einem fortge
schritteneren Typus an als die Funde von Nowi Pasar und kann in clas IX. Jh. 
angesetzt werden (Abb.  1 /3) .  

Ein weiteres Runenzeichen wurde auf einer Urne des Brandgrabfeldes 
Nr. 2 von Satu,Nou (Rayon Adamclisi ,  Region Dobrogea) gefunden. Die Urne 
besteht aus sandgemagertem, graubraunem Ton ; cler Korper ist bauchig, cler 

24 Stantschio Stantschew, Ho8blU naM11mHu1< . •  „ 

S. 1 2 1 ,  Abb. 1 1 /6, als reliefartiges Zeichen auf dem 

Boden eines graufarbigen Kruges und Abb. 1 1 /7 

als eingeritztes Zeichen auf dem Schulterteil eines 
anderen Kruges cler gleichen Form. 

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



400 MARIA COMŞA 6 

Hals hoch, fast zylinderformig, cler Mundsaum stark nach auBen gebogen. Das 
GefăB ist mit waagerechten, in Abstand voneinander verlaufenden Linien verziert. 
Auf cler Schulter und dem un teren T eil des Halses war ein Runenzeichen in 
den noch nicht gebrannten Ton eingeritzt worden ; es besteht aus zwei senk
rechten parallelen Strichen, zwischen denen, oberhalb cler Mitte, ein nach rechts 
geneigter schrager Strich verlauft 25• Der schrage Strich bildet mit dem linken 
senkrechten Strich ein Zeichen von cler Gestalt eines Y (Abb. 2/2). 

Auf dem Schulterbruchsti.ick eines in Tîrgşoru Rayon Ploeşti gefundenen 
graufarbigen GefăBes mit kugeligem Korper, cler als Verzierung ein eingeglattetes 
Gittermuster aufweist, waren nach dem Brennen zwei Gruppen von Runen
zeichen eingeritzt worden. Die erste Gruppe besteht aus einem nach links 
geneigten Schragstrich mit beiderseits zweifach gegabelten Enden ; rechts und 
links davon verlauft je ein einfacher kurzer Parallelstrich. In einiger Entfer
nung von diesem Zeichen befi.ndet sich die zweite Gruppe, die aus drei kurzen 
parallelen, nach links geneigten Schragstrichen besteht. Das GefăB stammt unseres 
Erachtens aus dem IX. oder X. Jh. (Abb. 2/1) .  

Die Runenzeichen auf den beiden amphorenartigen, in Celeiu (Rayon 
Corabia, Region Oltenia) aufgefundenen Kri.igen sind seit langem bekannt 26• Der 
erste Krug, aus gelblichem Ton weist auf cler Schulter ein eingeritztes Zeichen 
in Form eines Y auf, an dessen beiden Seiten zwei ki.irzere Parallelstriche ver
laufen. Der zweite Krug aus rotlichem Ton tragt auf cler Schulter ein Zeichen, 
clas aus vier von einem Punkt aus nach unten gerichteten Strichen besteht, ober
halb deren eine schwach gekri.immte Linie verlauft. Dieses Zeichen ist nach dem 
Brennen eingeritzt worden 27 (Abb. 1 /4---5).  

Weiters ist noch ein amphorenartiger Krug anzufohren, cler im Jahre 1957  
neben einer Ritualgrube in cler Siedlung Bucov-Rotari (Ploeşti) gefunden 
wurde und cler gleichfalls ein Runenzeichen auf cler Schulter aufweist. Der Krug 
ist aus sorgfaltig zubereitetem, gelblich-grauem Ton hergestellt, die Oberflache 
war glanzend geglattet. Auf cler Schulter ist nach dem Brennen ein Runenzeichen 
von cler Gestalt eines mit den Armen nach unten liegenden K eingeritzt worden 28 
(Abb. 1 /6). Vollig i.ibereinstimmende Entsprechungen zu diesem Zeichen sind 
in den Runen cler Inschriften auf den W anden des Felsenklosters von Basarabi 
zu fi.nden. 

Vor kurzem wurden in Căscioarele (Rayon Olteniţa, Region Bukarest) 
als Zufallsfund zwei Rohrensti.icke einer Wasserleitung geborgen. Eines davon 
weist ein eingekerbtes Zeichen von cler Gestalt eines Y auf, clas beiderseits von 
zwei ki.irzeren senkrechten Strichen begleitet ist 29 (IYI). 

SchlieBlich wurde in der Siedlung Hlincea II, in cler Nahe von Jassy, ein 
tonerner flacher Spinnwirtel gefunden, cler auf einer Seite um die Offnung des 
Wirtels, zwei unregelmaBige konzentrische Kreise aufweist, die mehrfach von 

2• Bucur Mitrea, Săpăturile  de la Satu Nou, 
Rayon Adamclisi, Region Constan�a, in « Materiale », 
VI, 1 95 9, S. 5 8 2  und 583, Abb. 4/ 1 .  

21 N. Constantinescu, f n legăturd cu o siglă de 
p e  un vas din specia cenuşie prefeudali! d e  la Tirgşor, 
in SCIV, IX, 2, 1 958 ,  S. 46 1 - 468. 

27 D. Tudor, Vase « protobulgare » deieoperite 

în Oltenia, in SCIV, I, 2 , 1 950,  S. 1 3 9 - 1 5 1 . 
28 M. Chişvasi -Comşa, Săpăturile de la Bucov, 

S. 5 4 1 - 5 7 2  und S. 5 74 ,  Abb. 3 .  
28 Bucur Mitrea, Două tuburi dintr-o conductă de 

apd din epoca f eudald timpurie descoperite la Căscioa. 
rele, in SCIV, XI, 2 1 960, S. 435-439. 

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



7 DI E H U L C A H I SC l l  1·: l l E R R S C: I J AFT N0 R l l l . l c : l l  D E R  DON A U  4 0 1  

speichenartig vom Mittelpunkt ausgehenden Strichen geschnitten werden. An 
einer Stelle findet sich statt eines derartigen Striches ein Y -formiges Zeichen 30 
(Abb. 1 /2) .  

Die bereits vor 90 Jahren von Cesar Bolliac veroffentlichten Zeichen auf 
Steinblocken und Ziegeln in Slon 31 zeigen eine auffallende Ăhnlichkeit mit 
gewissen Runenzeichen auf den Bausteinen 
von Pliska ocler auf anderen aus dem IX. bzw. 
vom Beginn des X. Jh. stammenclen Funden, 
sudlich und nordlich cler Donau (Abb. 3 ). 

Um diese Sachlage zu klăren, unter
nahmen wir, zusammen mit Eugen Comşa, 
eine Nachprufung an Ort und Stelle. Bei 
dieser Gelegenheit konnten wir in Erfahrung 
bringen, daB Cezar Bolliac auf dem Gebiete 
cler Gemeinde Slon scheinbar an mehreren 
Stellen Grabungen vorgenommen hatte . 

Auf Grund cler neuesten Forschungen, 
die im Jahre 1960 durchgefohrt wurden, 
konnten auf dem Gebiete cler Gemeincle Slon 
2 Befestigungen, clie in clas IX -X. Jh. zu 
setzen sincl , festgestellt werclen. 

Die erste, jetzt vollig zerstorte, befand 
sich auf dem Dealul Grohotisului neben cler 
sogenannten « Stîna Veche » 

' 
(nicht « Coliba 

Veche » ! ). In dieser Festung veranlaBte Cezar 
Bolliac grundliche Grabungen, gelegentlich 
derer zahlreiche Steinquaclern und Ziegeln mit 
Zeichen - von denen einige runenartig - ge bor -
gen wurden (Abb. 3)31. Die zweite befindet 
sich auf clem sogenannten Hugel « la Comoară » 
oder « la Ciugă » ,  cler norclwestlich vom er

I 

I 
I 
I 

_,,.....� , < - . - - - - - -- 1 
r ( -

I 
I 
I 

� .... 
� 
I 
I 

_ L - - - _L_ __ _r::::::��� 

1 

Abb. 2. - Gefal3e mir Runenzeichen. I .  Tîrgşoru ; 
2. Satu Nou. 

wăhnten Dorf gelegen ist. GemăB cler vorliegenden Angaben, scheint Cezar 
Bolliac hier nicht gegraben zu haben. Es wurden Mauern aus Kalksteinquadern 
uncl Ziegelsteinen freigelegt, von denen einige auch Zeichen aufwiesen (so wie 

30 M. Petrescu -Dîmboviţa und Mitarbeirer, Şan· 

t ieru l  Hlincea - Iaş i ,  in SCIV, IV, 1 - 2 , 1 953 ,  S.  3 20 
und 3 2 1 ,  Abb. 7 /2 .  

31 Cesar Bolliac vertrat in « Trompeta Carpa· 

ţiloru » ,  V I I ,  1 869, Nr. 737 ,  derselbe, in « Trompeta 

Carpaţiloru » ,  IX, 1 8 7 1 ,  Nr. 939, die Ansicht, dal3 

in Slon dakische Befestigungen seien und die Runen
zeichen auf Bausreinen und Ziegeln ein dakisches 
Alphabet bildeten. Die Frage dieser Zeichen wurde 
sodann von Gr. G.  Tocilescu in Dacia ina inte d e  

romani,  Bukarest, 1 880, S .  5 5 9 - 566 wieder aufge 
nommen, nach dem die Zeichen von Slon mittelal· 
rerliche Steinmerzzeichen darstellen und von deurs:hen 

Handwerkern verwendet wurden, denen die in Slon 

errîchteten Mauern zuzuschreiben sind. Die Ansicht 
D. Tudors, dal3 die Zeichen auf den Gefăl3en von 
Celeiu keine Entsprechung zu den in Slon gefun
denen băten, ist nicht zutreffend. Das aus drei von 
einem Punkte ausgehenden Strichen gebildete Zeichen 
(wobei von dem iiul3ersten linken Strich ein vierter 
Strich ausgeht, so dal3 eine Art Gabel entsteht), 
einer cler amphorenartigen Kriige von Celeiu besitzt 

eine văllige Entsprechung auf dem mit Nr. 1 0  bezeich
neten Quader von Slon. Hier Abb. 3 /33 .  Diesem 
Zeichen nahe verwandte Varianten sind auf den 
von Cesar Bolliac mit Nr. 1, 1 bis und 23 bezeichne
ten Blăcken. Hier Abb. 3/35 ,  4 7 ,  48. 
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Abb. 3 .  - In Slon, « Coliba Veche », gelegentlich cler Grabungen Cesar Bolliacs freigelegte Steinblocke und 
Ziegel mit Runenzeichen (abgebildet nach « Trompeta Carpaţiloru », IX, 1 8 7 1 ,  Nr. 939). 
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jene vom Dealul Grohotişului). Die Steine dieser Mauern sind jedoch groBten 
Teils von den Ortsbewohnern als Baumaterial verwendet worden. 

Von den Blocken, die Runenzeichen aufweisen, konnten wir weitere zwei, 
bisher nicht veroffentlichte Stiicke auffinden. Einer der Blocke weist ein eingemei, 
Beltes Zeichen von der Gestalt eines Y auf. Es ist nicht ausgeschlossen, daB seine 
urspriingliche Form ein Strich mit beiderseits gegabelten Enden war, das aber ver, 
stiimmelt ist, da der Quader in zwei Teile zerschlagen wurde (Abb. 4/2). Der andere 
Stein weist ein sichelăhnliches Zeichen mit einem senkrechten Strich in der 
Mitte des konkaven Teiles auf. Neben dem senkrechten befindet sich noch 

Abb. 4. - In Slon, « La Comoară », gefundene Kalksteine, die von einem aus dem X.  Jh. stammenden und 
von Cesar Bolliac freigelegten Bau herriihren. 

ein kiirzerer Strich (Abb. 4/1 ). Dieses Zeichen steht dem von Cesar Bolliac in 
« Trompeta Carpaţiloru » IX, 939, 187 1 ,  unter Nr. 23 ,  veroffentlichtem Zeichen 
sehr nahe. Vgl. hier Abb. 3/35 .  

An der « La Comoară » genannten Stelle sind Mauernspuren an der 
Oberfl.ăche sichtbar. Besonders in die Năhe der siidl ichen Mauer sind Bruch, 
stiicke von Kalksteinen, Ziegeln und gebranntem Lehm, sowie kleine Stiick, 
chen von mit Ziegelgrus zubereitetem Mortei zu bemerken. Die hier gefun, 
denen Ziegeln weisen eine besondere Machart auf ; sie sind aus mit Hăcksel 
oder Sand vermengtem Lehm hergestellt und bei măBiger Hitze gebrannt. 
Infolgedessen weisen sie nur an der Oberflăche eine etwa 3 .mm rote 
Schichte auf, wogegen das iibrige Innere schwărzlich,dunkelgraue Farbe ange, 
nommen hat. Unter diesen Uberresten wurde auch das Bruchstiick vom Unterteil 
eines GefăBes geborgen ; es weist als Verzierung die for das IX. und X. Jh. kenn, 
zeichnenden Wellenlinienbănder auf und steht seiner Machart nach einigen in 
Bucov (Ploeşti) geborgenen Scherben nahe 32• Im Zusammenhang damit ist auch 
darauf hinzuweisen, daB in der Erdhiitte 1 der Siedlung Bucov,Rotari, neben 
dem Herd ein Ziegelbruchstiick gefunden wurde, dessen Machart mit derjenigen 
aus Slon « La Comoară » iibereinstimmt. Diese Feststellung, sowie das aus dem 

32 Im Jahre 1 960 wurden bei « la Comoară ». 
Versuchsgrabungen vorgenommen, die die Datie
rung ins I X - X. Jh. bestătigen und eine Reihe 
Erlăuterungen liber den Plan, clas Aufbausystem 

26* 

usw. dieser Befestigung bringen. Wir werden darauf 
noch năher eingehen (s. Maria Comşa, Săpăturile 
de la Slon, in « Materiale », X, unter Druck). 
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IX. oder X. Jh. stammende GefăBbruchsti.ick legen die Annahme nahe, daB in 
Slon an cler « La Comoară » genannten Stelle, ein aus dem X. Jh. stammender, 
mit cler Ansiedlung von Bucov annăhernd gleichzeitiger Bau mit Mauern oder 
ein befestigter Herrenhof bestanden habe. Andererseits muB auf Grund cler 
in Slon gewonnenen Anhaltspunkte clas Vorhandensein eines befestigten Her, 
renhofs auch fi.ir Bucov angenommen werden (aus cler clas in cler Erdhi.itte 
1 cler Siedlung Bucov,Rotari geborgene Ziegelbruchsti.ick herri.ihrt) ; um diesen 
befestigten Herrenhof lagen offenbar die von uns bisher erforschten offenen 
Siedlungen. 

Die Beschreibung seiner Grabungen durch Cezar Bolliac lăBt vermuten, 
daB auf dem Gebiete cler Gemeinde Slon, bei cler Dealul Grohotişului « Coliba 
veche », und vielleicht « Dealul Cetăţii » und auch sonst Bauten bestanden, die 
denen an cler « La Comoară » genannten Stelle entsprachen. Hochstwahr, 
scheinlich handelte es sich entweder um Befestigungsanlagen zum Schutze cler 
ZufahrtsstraBen nach Transsilvanien oder um gewisse Siedlungsmittelpunkte, in 
denen die feudale Herrenschicht wohnte, wăhrend rings um diese befestigten 
Herrhofe die Dorfer cler abhăngigen Landbevolkerung zu suchen sind. 

Gelegentlich cler von D. V. Rosetti in den Jahren 1 940 und 1 941  in 
Cetăţeni (Rayon Muscel, Region Argeş) durchgefohrten Untersuchungen und 
Grabungen bestătigte sich clas bereits von D. Butculescu festgestellte Vorkommen 
von Felsenzeichnungen, die Zeichen und menschliche Gestalten darstellen. 
D. V. Rosetti wies diese dem Zeitraum cler rumănischen Staatengri.indung zu ; 
in diesem Falle sind sie entweder mit den in cler Năhe gelegenen alten rumănischen 
Bauten in Verbindung zu bringen, oder sie stellen Tamga,Zeichen nomadischer 
Tatarenstămme dar, als Spuren ihres vori.ibergehenden Aufenthaltes 33 . Da for 
einige dieser Zeichen, wie auch Rosetti selbst erwăhnte, in Pliska Entsprechungen 
bestehen, ist es nicht ausgeschlossen, daB sie gleichfalls aus dem IX. oder X. Jh. , 
aus cler Zeit cler Ausbreitung cler bulgarischen Herrschaft in dieser Gegend 
stammen 34• 

Gegenwărtig ist es nicht moglich, genauere Hinweise zur Entzifferung und 
Beurteilung cler verschiedenen lnschriften und Gruppen von Runenzeichen zu 
geben. Wir begni.igen uns, darauf hinzuweisen, daB si.idlich cler Donau, namentlich 
in Pliska, Madara und Preslaw 35 zahlreiche Entsprechungen for diese vorliegen, 

33 D. V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetăţeni 
(r. Muscel, reg. Piteşti) (Handschrift). 

u Sehr hăufig sind dreizackformige Zeichen, zu 
denen in  Pliska Entsprechungen vorliegen, vgl. Kr. 
Miatew, KpyMOllU!lmb 06opetf6 u opyzu HQ(JOOmKpumu 

nocmpouKu 6 ll11ucKa, in « lswestiia-lnstitut », XIV, 
1 940 -1942 ,  S. 80, Abb. 1 46/48. Ziemlich oft erscheinen 
auch aus Quadraten zusammengestellte Zeichen, 
die derart angeordnet sind, daB sie ein hakenkreuzăhn· 
liches Muster bilden ; hieftir bestehen auf einer in 
Slon gefundenen Ziegel (vgl. Cesar Bolliac, a.a.O., 
Abb. 20, bei uns Abb. 3/26) und in Preslaw Ent· 
sprechungen, vgl. lordanka Tschangowa, TbpzoecKu 

no,11e141eHu11 Kpau /O'>H:Hama cmeHa e llpec11ae, in 
« lswestiia- lnatitut », XXI, 1 95 7, S.  2 46, Abb. 1 5 ; 

S. 247 ,  Abb. 16. Wir danken auch an dieser Stelle 

D. V. Rosetti for die Mitteilungen. 
35 Feher G., lla,11emHU1JUmb Ha npa6011zapcKama 

KYAbmypa, in « lswestiia- lnstitut », I I I ,  1 92 5 ,  S. 5 3 -
5 9  und 86 ; derselbe, Les monuments de la culrure 
protobulgare et leurs relations hongroises, in ArchHung, 
V I I, 1 93 1 ,  S. 1 5 1 - 1 5 7 ; Kr. Miatew, Kpy,11oeu11mb 

oeope!jb . . .  , s. 80, Abb. 1 46 ;  derselbe, C11a6JIHCKa 

KepaMUKa 6 EMzapu11, Sofia, 1 948, S. 1 9, Abb. 1 3 ,  
S .  20, Abb. 1 4 , S .  4 1 ,  Abb. 3 1 ; St. Stantschew, 
Tpu HoeopaJKpumu !JbPKBU e llpec11ae, in PaJKOnKu 

u Ilpoy•meaHu11, I I I , 1 948,  S. 85 ,  Abb. 1 1 ;  derselbe, 
,40,11aumama KepaMuKa om llpec11ae, in PaJKOnKu u 

llpoyt1ueaHu11, S. 1 39. Abb. 1 5 ; 1 43 ,  Abb. 20 ; 1 44,  

Abb. 2 1 ; I. Tschangowa, TbplOBCKU no,11e141eHu11 . . .  
S. 246, Abb. 1 5 ; S. 247 ,  Abb. 1 6 ; S. 273 - 274,  Tf. 
l - 11 .  
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so daB die engen Beziehungen, die im IX.-X. Jh. zu diesem Gebiet bestanden, 
unzweifelhaft nachgewiesen werden. 

Zu all dem kann noch cler aus 23 GoldgefăBen bestehende, im Jahre 1 799 
in Sînnicolau-Mare, Region Banat, als Zufallsfund geborgene Schatz als Beleg 
herangezogen werden. Dieser Schatzfund, cler schlieBlich in clas Kunsthistorische 
Museum in Wien gelangte, wurde zum ersten Male von J. Arneth, dann neuerlich 
von J. Hampel, sowie von M. Zimmermann verăffentlicht, und die mit ihm 
verbundenen Probleme von zahlreichen Forschern erărtert 36• Ober Zeitstellung 
und Zuweisung dieses Schatzes, dessen Einzelsti.icke clas fi.ir die Nomadenvălker 
kennzeichnende Stilgeprăge mit Einfli.issen cler sassanidischen und byzantinischen 
Kunst aufweisen bestanden die verschiedensten Meinungen, auf Grund deren 
er als hunnisch, awarisch, awaro-bulgarisch, sassanidisch, byzantinisch, petsche
negisch, ungarisch usw. angesehen wurde 37• 

N. Mawrodinow, cler eine eingehende Darstellung dieses Schatzfundes gab, 
verweist ihn in die zweite Hălfte, bzw. eigentlich in clas letzte Viertel des IX. Jh. , 
und gibt als Zeitpunkt seiner Vergrabung clas Jahr 896 an, als die Ungarn in die 
Pannonische Tiefebene eindrangen 38• Die von N. Mawrodinow fi.ir die Datierung 
des Schatzes in clas IX. Jh. angefi.ihrten Gri.inde erscheinen i.iberzeugend, <loch 
muB unseres Erachtens bezi.iglich des Datums seiner Vergrabung eine kleine 
Berichtigung vorgenommen werden, da sowohl die schriftlichen Quellen, als auch 
die Bodenfunde beweisen, daB clas Banat den Einfăllen cler Ungarn einige Zeit 
standhielt und von diesen erst spăter, im Laufe des X. Jh. besetzt wurde. Bezi.iglich 
cler ethnischen Zuweisung, weist N. Mawrodinow zwar darauf hin, daB cler Schatz 
von Sînnicolau-Mare verschiedenartige Merkmale aufweist, <loch sieht er ihn als 
clas Werk protobulgarischer Meister aus dem Bereiche cler unteren Donau an, 
und zwar als Erzeugnis cler Werkstătten von Pliska, Silistra (Drystyr) oder vielleicht 
aus Widin (Bdin, Bonnonia) 39• 

Diese Ansicht von N. Mawrodinow wurde jedoch nicht einhellig 
angenommen, da em1ge Forscher nach wie vor die Meinung vertreten, 
daB die GefăBe des Schatzes sassanidischer, byzantinischer oder anderer 
Herkunft seien 40• 

Neuerdings wurde die Frage cler Datierung und ethnischen Zuweisung des 
Schatzes von Sînnicolau-Mare auch von Gy. Laszlo behandelt, cler die 23 GefăBe 
in zwei Gruppen einteilt. Die GefăBe cler ersten Gruppe verweist er in die erste 
Hălfte des XI. Jh. und betrachtet sie als Erzeugnisse einer kăniglichen Gold
schmiedewerkstatt, vermutlich derjenigen von Esztergom, wo auch eine Mi.inzstătte 
bestand. Von den GefăBen cler zweiten Gruppe nimmt dieser Forscher an, daB 
sie den Arpadenkănigen von den Stammeshăuptern cler Savards-Magyaren zum 
Geschenk gemacht wurden. Nach Ansicht dieses Verfassers gelangten diese Sti.icke 

38 BezUglich des bis 1 954 Uber den Verwahrfund 
von Sînnicolau Mare erschienenen Schrifttums ver· 
gleiche Banner - Jakabffy, Bi bliograp hie archeolo
gique du bassin danubien, Budapest, 1 954,  S.  445 - 447. 

37 BezUglich cler verschiedenen Ansichten liber 
Herkunft und Datierung dieses Schatzes vgl. N. 
Mawrodinow, Le tresor protobulgare de Nagyszent· 
mikl6s, în ArchHung, XXIX, Budapest, 1 943 ,  und 

Dimitrie P. Dimitrow, De !'origine protobulgare du 
tresor d'or de Nagyszentmikl6s, în « lswestiia·Societe » 
XXI I - XXIV, 1 948, S. 338 - 4 14. 

38 N. Mawrodinow, a.a.O„ S. 207 - 208. 
39 Ebenda, S. 224. 
40 Dimitr P .  Dimitrow, a.a.O„ S. 3 69 - 395 ,  

bulgarisch, mit franzosischer Zusammenfassung, S.  
398 - 4 1 3 .  
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auf der durch die arabischen Dirhems bezeichneten OrienthandelsstraBe in das 
innerkarpatische Gebiet 41• Die von dem genannten Forscher zur Sttitzung seiner 
Ansichten vorgebrachten Grtinde erscheinen jedoch nicht tiberzeugend. Das 
Vorhandensein gemeinsamer Zeichen, die sowohl auf gewissen Sti.icken des 
Schatzfundes (GefăBe 3, 4 und 8) als auch auf den Mi.inzen der ungarischen 
Konige Stephan I. und Andreas I. festzustellen sind 42, muB nicht unbedingt 
zu dem SchluB ftihren, daB die GefăBe în einer koniglichen Goldschmiedewerkstatt 
hergestellt worden seien, die einem der oberwăhnten Konige gehorte. Es ist im 
Gegenteil eher anzunehmen, daB die koniglichen ungarischen Mtinzmeister gewisse 
Runenzeichen oder christliche Zeichen i.ibernahmen, die auch fri.iher im Karpaten
bereich bekannt waren. 

Beachtung verdient hingegen eine Beobachtung V. Thompsons in Zusam
menhang mit der în griechischen Buchstaben geschriebenen Inschrift auf dem 
GefăB Nr. 2 1 ; fi.ir den darin in eigenartiger Form und unterstrichen vorkommenden 
Buchstaben � bestehen Entsprechungen lediglich în Inschriften aus der Zeit des 
Bulgarenchans Omurtag. Dieses veranlaBte den genannten Forscher, den Schatz 
von Sînnicolau-Mare în das IX. Jh. zu datieren und ihn den Protobulgaren 
zuzuweisen 43• Bemerkenswert ist auch die Tatsache, daB zu den Runenzeichen 
von 13  GefăBen des Schatzes auf einigen Steinen von Majazk Entsprechungen be
stehen, sowie în gewissen Zeichen der Inschriften auf den im Museum von Nowo
tscherkask verwahrten Holzflaschen 44• Bekanntlich sind die lnschriften von Majazk 
- einer Gegend, în der nach den neuesten archăologischen Forschungen die 
Urheimat der Protobulgaren zu suchen ist 45 - în einer alten Turksprache abgefaBt. 
Dieses ftihrt zur Annahme, daB auch die Runeninschriften auf den GefăBen von 
Sînnicolau..IMare ebenfalls in der protobulgarischen Sprache ti.irkischen Ursprungs 
abgefaBt sind. 

Unseres Erachtens kann - ungeachtet der SchluBfolgerungen auf Grund 
etwaiger neuer Forschungen tiber die Ursprungswerkstătten der verschiedenen 
Bestandteile des Schatzes - lediglich auf Grund der lnschriften angenommen 
werden, daB diese GefăBe Eigentum eines protobulgarischen Anftihrers waren, 
der im IX. oder X. Jh. im Banat seine Herrschaft ausi.ibte. 

Das Verbreitungsgebiet der Balkan-Donau-Kultur tiberschreitet jedoch die 
Grenzen der Rumănischen Volksrepublik. Fi.ir diese Kultur kennzeichnendes 
Fundgut wurde în der Năhe der Seen am linken Ufer des Unterlaufs der Donau 

41 Gy. Laszlo, Contribution a l'archeologie de 
l'epoque des migrations, III, Notes sur le  tresar de 
Nagyszentmiklas, in ActaArch, VIII ,  1 957 ,  S .  1 86 - 1 98. 

42 Ebenda, S. 1 94 - 1 95 .  
4 3  V .  Thompson, Une i nscription de l a  trouvaille 

d'or d e  Nagyszentmiklas (Hongrie) , in Kgl. Danske 
Videnskabernes Selskab, Historischefilologische Med
delelser, I ,  1, K0benhavn, 1 9 1 7, S.  27 ; beziiglich der 
lnschrifcen aus dem IX. Jh„ in denen der Buchstabe 
B unterstrichen vorkommt, vgl. Altbulgarische In
�hriften (nach Mitteilungen von H. und K. Skorpil ) ,  
in  AEM,  XIX, 2 ,  Wien, 1 896, S.  238 in einer 
lnschrift aus der Zeit Omurtags und S. 239, in einer 
lnschrifc aus der Zeit Malamers ; lw. Wenedikow, 

HoBoomKpumuRm 8 Ilpec11a8 nbp8o6MzapcKu Haonuc, 

in « lswestiia- lnstitut », XV, 1 946, S. 148,  Abb. 53 .  
4 4  A. M. Stscherbak, HecKOllbKO c,108 o npueMax 

ttmmuR pyHUttecKux Haonuceu, HauoeHHblX Ha ;(oHy, 

in SA, XIX, S. 280 ; M. I. Artamonow, Haonucu Ha 

6aK11a:>1<:Kax H080ttepKaccKozo MyJeR u Ha KaMHRX Ma

RIJKOZO zopoOuUJa, in SA, X IX,  S. 263 - 268. ln die 
Arbeit A. M. Stscherbaks, 3HaKu Ha KepaMUKe u 

Kupm1ttax CapKe11a-Ee11ou Ee:>1<:u, in MIA,  LXXV, 
1959, konnten wir erst nach der Spaltenkorrektur 
unseres Aufsatzes Einsicht nehmen, so dafl darauf 
hier nicht Bezug genommen w�rden konr.te. 

46 M. J. Merpert, K Bonpocy o ope8HeUutUX 

6011zapcKux nlleMeHax, Kazan, 1 957 .  
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bei Gliboka am Ufer des Sassyk (Kunduk)-Sees 46, bei Krinitschnoje, am 
Ufer des Jalpuch-Sees 47, am Unterlauf des Dnestrs bei Belgorod Dnestrowskij 48 
(Region Odessa , Ukrainische SSR) geborgen. Im Si.iden der Moldauischen SSR 
wurde in Kalfa eine befestigte Siedlung von besonders groBer Ausdehnung (etwa 
20 Hektare) freigelegt, die von einem vierfachen Schutzwall umgeben ist, und 
um die sieben offene Siedlungen, sowie ein Friedhof mit Skelettgrăbern liegen 49• 

Der Balkan-Donau-Kultur angehăriges Fundgut wurde anscheinend auch 
weiter nordlich, bei Bila, in der Năhe von Tschernowtzy in der Ukrainischen 
SSR geborgen 50• 

Auf Grund dieser Funde kann die Grenzlinie zwischen der Balkan-Donau
Kultur und der fi.ir das Kiewer Reich am Ende des IX. und wăhrend des X. Jhs. 
kennzeichnenden ostslawischen Kultur wie folgt gezogen werden : der am weitesten 
gegen Norden gelegene Punkt ostlich der Karpaten, an dem Material der Balkan
Donau-Kultur gefunden wurde, ist Bila am Oberlauf des Pruts. Von hier verlăuft 
die Grenzlinie lăngs des Jijia-Tales (ein rechter NebenfluB des Pruts) bis etwa 
si.idlich von der befestigten Siedlung von Fundul Herţii, wo fi.ir die ostslawische 
Kultur der Periode des Kiewer Reiches kennzeichnendes Fundgut geborgen wurde. 
Von hier i.iberschreitet die Grenzlinie den Prut lăngs des Byk-Tales (NebenfluB 
des Dnestr) nordlich von dem Siedlungen gefunden wurden, die den Tiverten 
zuzuweisen sind und fi.ir das Kiewer Reich bezeichnende Kultur zeigen. Ob sich 
diese Kultur auch auf das linke Dnestrufer, auf das Gebiet si.idostlich von Tiraspol 
erstreckte, ist gegenwărtig noch nicht ersichtlich. 

Diese Grenzlinie darf keineswegs als starr angesehen werden. W echselseitige 
Einfli.isse machen sich beiderseits von ihr geltend. Derart wurde in der befestigten 
Siedlung von Ekimautz und in einigen anderen alten russischen Siedlungen Bruch
sti.icke einer Tonware gefunden, die als Verzierung um den GefăBhals waagerechte 
Linien in Verbindung mit Gruppen senkrechter Linien oder eingeritzte M ăander 
aufweisen ; for derartige Verzierungen bestehen Entsprechungen in der Balkan
Donau-Kultur. Andererseits fi.nden sich in der Siedlung Hlincea II neben Jassy, 
sowie in anderen Siedlungen in der Năhe der Nordostgrenze der Balkan-Donau
Kultur eine Reihe von Elementen (insbesondere auf dem Gebiete der Keramik), 
durch welche die Beziehungen zu den benachbarten Stămmen der Ostslawen 
nachgewiesen werden konnen 51 • 

Ein anderer der Balkan-Donau-Kultur angehorender Fund ist aus dem 
Si.idosten der Slowakei, aus Streda nad Bodnogom bekannt ; dort wurden als 
Zufallsfund zwei GefaBe geborgen, von denen das eine, aus weiBlich-grauem Ton 

48 A. I .  Furmanska, C11oe '111�cKoe noce11e1tu11 Ha 
mepumopil UJMalllbCKoi, 0611acmi in «ApxeonorHa » Kiev, 
VII,  1 95 2, S.  1 50 - 1 5 2. 

47 Mitteilung von G. B. Feodorow. 
48 Mitteilung von G. B. Feodorow. 
48 G. B. Feodorow, Unele concluzii privitoare 

la cercetările arheologico-etnografice efectuate î n  
anul 1 959 de expediţia Pruto-Nistriană a filialei 
Moldoveneşti ş i  a Institutelor de Arheologie şi Etno· 
grafie ale Academiei de ştiinţe a U.R. S.S.  Dem Institut 
fiir Archăologie an der Akademie der Rumănischen 
Volksrepublik am 4. April 1 960 vorgelesene Mitteilung. 

llO Von B. Timostschuk gefundenes Material. 
Mitceilung von M. Petrescu-Dîmboviţa. 

61 Das Problem der Grenzziehung zwischen der 
Balkan-Donau-Kultur und der for das Kiewer Reich 
kennzeichnenden ostslawischen Kultur haben wir 
bereits vor zwei Jahren aufgerollt. Vgl. Maria Chiş
vasi-Comşa, Slavii de răsărit pe  teritoriul R.P.R. şi 
pătrunderea elementului romanic î n  Moldova pe 
baza datelor arheologice, in SCIV, IX, 1, 1 958,  
S.  80 - 86 ; unsere damals geăuBerte Ansicht wurde 
mitclerweile durch neue Funde bestătigt und ergănzt. 
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hergestellt, um den Hals waagerechte Linien in Verbindung mit Gruppen senb 
rechter Linien als Verzierung aufweist, was for den Bereich an cler unteren Donau 
kennzeichnend ist 62 • 

Neben diesem Fund kann noch cler zwischen Bela und Găzek geborgene 
Stein erwăhnt werden, in den mehrere Runenzeichen eingemeiBelt sind ; hierzu 
bestehen vollige Entsprechungen bei den aus protobulgarischem Fundzusammen, 
hang 53 bekannten Runenzeichen, sowie in dem aus dem IX. Jh. stammenden, 
in Prestowatz gefundenen Schatzfund 54• Insbesondere ist cler diesem Schatz 
angehorige Goldring zu erwăhnen, cler ein Zeichen von cler Gestalt eines Y 
aufweist, zu dessen beiden Seiten je ein senkrechter Strich verlăuft ; wie oben 
erwăhnt, bestehen in Pliska zahlreiche Entsprechungen zu diesem Zeichen. Um 
eine moglichst dekorative Wirkung zu erzielen, sind sowohl die drei Enden des 
Y, Zeichens als auch diejenigen cler Seitenstriche mit je drei in Dreiecksform 
angeordneten kleinen Kreisen verziert, wobei jedem dieser Kreise ein kleinerer, 
konzentrischer Kreis eingeschrieben ist. 

Auf Grund cler bisher vorliegenden archăologischen Ergebnisse gehorte 
demnach zum Machtgebiete des ersten Bulgarenreichs ein GroBteil des rumănischen 
Gebietes und zwar die Dobrudscha, Muntenien und Oltenien, clas Banat, Crişana, 
Sudtranssilvanien und die Moldau. W enn auch aus den in schriftlichen Quellen 
uberlieferten Angaben in Nordtranssilvanien eine bulgarische Herrschaft vermutet 
werden kann, so liegen bis jetzt keine Bodenfunde vor, die dies bestătigen. 

Schriftliche Quellen und einige archăologische Funde, auf die wir oben 
hingewiesen haben, beweisen jedoch, daB die Grenzen des ersten Bulgarenreiches 
in Wirklichkeit clas Gebiet Rumăniens uberschritten. Im Westen grenzte clas 
Bulgarenreich an clas Frănkische Reich. Zur Zeit des Chans Krum bildete die 
TheiB die Grenze cler beiden Staaten, spăter verschob sich diese Grenze, zufolge 
cler von Omurtag lăngs cler Donau und cler Save bis nach Pannonien hinein 
unternommenen Eroberungszilge, anscheinend an den Mittellauf cler Donau. 

Im Nordwesten grenzte clas Bulgarenreich an clas GroBmăhrische Reich. 
Die Funde von Streda nad Bodrogom, die for clas Gebiet der unteren Donau 
kennzeichnend, hingegen cler allgemein bekannten Kultur des GroBmăhrischen 
Reiches vollig fremd sind, erbringen unseres Erachtens den Nachweis, daB sich 
im IX. und X. Jh. die Bulgarenherrschaft auch auf dieses Gebiet erstreckte, ohne 
daB die Grenze zwischen diesen beiden Staaten auf Grund cler Bodenfunde 
vorderhand mit Sicherheit gezogen werden konnte. 

Im Nordosten und Osten făllt die Grenze des ersten Bulgarenreiches im 
groBen und ganzen mit cler Grenze zwischen cler Balkan,Donau,Kultur und cler 
for die Zeit des Kiewer Staates kennzeichnenden ostslawischen Kultur zusammen. 

Innerhalb des ersten bulgarischen Reiches kann von einer ethnisch einheit, 
lichen Bevolkerung nicht die Rede sein. Im IX. Jh. bildeten die Protobulgaren 
eher eine herrschende Minderheit, die im X. Jh. schlieBlich endgultig mit cler 
unterworfenen Bevolkerung verschmolz. Die uberwiegende Mehrheit cler Bevol, 
kerung des Bulgarenreiches bestand aus Sudslawen und Romanen. 

62 Beide GefăJ3e befinden sich im Archăolo· 
gischen Museum von Kosice. 

63 Feher Geza. Les monuments de la culture 
procobulgare . . .  , in ArchHung, V I I ,  1 93 1 ,  S. 1 5 2  und 

1 5 3 ,  Abb. 100. 
5 1  N. l\1awrodinow, Le tresor protobulgare . . . , 

S. 77 - 78 und Abb. 43 .  
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Machen die schriftlichen Quellen keine Angaben tiber die ethnische 
Zusammensetzung der im ersten Bulgarenreich zusammengefaBten Volkerschaften,  
so liefern die Bodenfunde in dieser Hinsicht wertvolle Anhaltspunkte. Die engen 
Verbindungen, die im IX. und X. Jh. zwischen der Bevolkerung stidlich und 
nordlich der Donau bestanden, fohrten zwar zu einer weitgehenden Angleichung 
des allgemeinen Kulturgeprăges , doch bewahrten die verschiedenen Bevolkerungs, 
gruppen im Rahmen einer anscheinend einheitlichen Kultur, einige kennzeichnende, 
traditionsgebundene Sondermerkmale, wie Bestattungsgebrăuche, W ohnbaufor, 
men, gewisse Kennzeichen der Tonware usw. , auf Grund deren ihre Unterscheidung 
moglich ist. 

Derart bilden die bisher auf dem Gebiete der R VR aus dem IX. und X. Jh. 
bekanntgewordenen Grăberfelder drei Gruppen : mit Brandbestattung, mit Skelett, 
bestattung und mit gemischtem Bestattungsritus.  

Grăberfelder, die lediglich Brandgrăber enthalten, wurden bisher in Satu 
Nou (Rayon Adamclisi, Region Dobrogea, 3 Grăberfelder) 55, in Castelu (Rayon 
Medgidia, Region Dobrogea) 56 und in Sultana (Rayon Olteniţa, Region Bukarest) 57 
freigelegt. Ein Friedhof mit Brandgrăbern besteht anscheinend auch in Galiţa 
(Rayon Adamclisi, Region Dobrogea) 58, sowie in Corlatele (Rayon Băileşti, Region 
Oltenia), wo C. S. Nicolăescu,Plopşor ein GefăB, wahrscheinlich eine Urne, 
fand, das auf der Schulter, um die Mitte, im unteren Teil und auf der Innenseite 
des Randes je ei ne W ellenlinie als Verzierung aufweist 59• 

Bei allen diesen Grăberfeldern ist Einheitlichkeit der Bestattungs, 
brăuche und Beigaben festzustellen. Die Bestattungsformen weisen folgende 
Varianten auf : 

1 .  Grăber, in denen der Leichenbrand in einer einfachen Grube beigesetzt 
wurde (Brandschtittungsgrăber ). 

2. Grăber, in denen der Leichenbrand in einer Urne und diese in einer 
Grube beigesetzt wurde. Falls die Knochenbrandreste in einigen Făllen nicht zur 
Gănze in der Urne Platz fanden, wurden diese zum Teil, neben der Urne, in 
der Grube beigesetzt. Es finden sich auch Grăber, in denen zwei, ja sogar drei 
Urnen beigesetzt wurden, ausnahmsweise auch mehr als drei Urnen. Die Urnen 
sind entweder offen oder zuweilen mit einem flachen Stein, Bruchstticken wieder, 
verwendeter romischer Ziegel ader Gef ăBbruchstticken bedeckt. 

3. Grăber, in denen der Leichenbrand oder die Urnen mit Steinen 
umgeben sind. 

4. Grăber in Kisten aus Steinplatten oder aus wiederverwendeten romischen 
Ziegeln. Auch in diesem Falle kann der Leichenbrand entweder in einer Urne 
oder unmittelbar in cler Steinkiste beigesetzt sein. 

65 B. Mitrea, Cimitirul de incineraţie din co
muna Sat11-Nou, in Studii, revistă de istorie şi filosofie 
I, 2, 1 949, S. 1 46 - 1 5 1 ;  Bucur Mitrea und Nită 
Anghelescu, Săpăturile de la Satu-Nou, in « Mate· 
riale » VI, 1 95 9, S.  5 7 9 - 592. Die Mitteilung liber 
das ktirzlich freigelegte Griiberfeld Nr. 3 vcrdanken 
wir B. Mitrea. 

68 In den Jahren 1 95 8 - 1 959 von Maria Comşa, 
Eugen Comşa, N. Harţuchi und A. Rădulescu durchge-

ftihrte Grabungen. 
67 B. Mitrea, Săpăturile de salvare de la Sultana, 

in « Materiale », VII ,  1960, S. 5 3 1 - 539. 
68 Mitteilung Petre Diaconu. 
59 Zu dem in Regionsmuseum Craiova befindli

chen GefaB gibt es eine Entsprechung in der in Wyr· 
bowka (Volksrepublik Bulgarien) gefundenen Urne. 
Vgl. Kr. Miatew, S.  5 1 , Abb. 4 1 .  
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Die Metallgegenstănde (Ohrringe, Schlăfenringe, Gi.irtelschnallen, Pfeil
spitzen usw.)  ordnen diese Grăberfelder in clas IX. Jh. ein ; andere wurden bis 
zum Beginn des X. Jh. belegt. 

Die in cler Rumănischen Volksrepublik freigelegten Brandfriedhofe, weisen 
die gleichen Bestattungsbrăuche und clas gleiche Grabinventar auf, wie die von 
Rasdelna 60 und Wyrbowka 61 in cler Volksrepublik Bulgarien. 

Grăberfelder, die ausschlieBlich Skelettgrăber aufweisen, sind bis jetzt aus 
Sultana (Muntenien), sowie aus Blandiana und Sebeş (Region Hunedoara) in 
Transsilvanien, bekannt. 

Von diesen Friedhofen wurde lediglich cler von Sultana systematisch 
erforscht. An dieser Fundstătte stellte B. Mitrea fest, daB die Skelettgrăber einen 
ălteren Brandfriedhof i.iberlagern. Die Skelette liegen auf dem Ri.icken, die Arme 
lăngs des Korpers ausgestreckt, und sind mit unmerklichen Abweichungen nach 
WNW-OSO, bzw. in einigen Făllen nord-si.idlich ausgerichtet. Als Beigaben 
enthalten die Grăber mit waagerechten und Wellenlinien verzierte Topfe, GefăBe 
mit kugeligem Korper und Kri.ige des Saltowo-Typus mit eingeglătteter Verzierung, 
sowie amphorenartige Kri.ige aus graufarbigem oder gelblichem Ton, Eisenmesser 
in Holzscheiden, weiters verschiedene Schmuckgegenstănde (Ohr- und Schlăfen
ringe, Gi.irtelschnallen, Halsketten, Perlen usw.). In cler Năhe cler Skelette, 
insbesondere cler Fi.iBe, fanden sich noch Eierschalen oder Gefli.igel-, Schafs- bzw. 
Kalbsknochen. Auf Grund cler Metallgegenstănde datiert B. Mitrea clas Grăberfeld 
in clas IX. Jh. und die erste Hălfte des X. Jh. 62• 

Aus einem dem Friedhof von Sultana ăhnlichen Grăberfeld stammen 
hochstwahrscheinlich die amphorenartigen Kri.ige, die als Zufallsfunde in Celeiu 
{hier mit Runenzeichen), Craiova 63 und Leu 64 geborgen wurden ; auch clas als 
Zufallsfund freigelegte Skelettgrab von Lişcoteanca 65 gehort hierher. 

Das Grăberfeld von Blandiana kam zu Beginn des vierten Jahrzehnts unseres 
Jahrhunderts als Zufallsfund in cler Năhe des Dorfes, an einer « Brod » benannten 
Stelle zum Vorschein, wo im Steilufer des Mureş mehrere rote und graufarbige 
TongefăBe ausgewaschen wurden. K. Horedt, cler diese GefăBe barg, brachte von 
den Ortsbewohnern in Erfahrung, daB zusammen mit den GefăBen auch mensch
liche Knochen zum Vorschein gekommen waren, was die Annahme berechtigte, 
daB als Grabritus Skelettbestattung herrschte, <loch konnte liber die Ausrichtung 
cler Grăber nichts festgestellt werden. Als cler Mureş im Jahre 1 956 einen weiteren 
Teil des Steilufers einriB, kamen, auBer mehreren roten und graufarbigen GefăBen, 
noch zwei amphorenartige Kri.ige aus feinem, rotlichem Ton zum Vorschein, 
die dem Typus von Pliska und Madara 66 angehoren ; auf Grund dieser Kri.ige 
kann clas Grăberfeld, entsprechend den Grăbern aus Sultana mit dem gleichen 
Inventar ziemlich genau in clas IX. Jh. bzw. an den Beginn des X. Jh. angesetzt 
werden. 

80 Dimitr II. Dimitrow, Pa1mocpeo110Be1<0Be1t 11e1<· 

pono11 npu zapa PaJOe1111a, în « Apxeononrn », Sofia, 
1, 3 - 4, 1 95 9, S.  55 - 60. 

81 Kr. Miatew, C11aBfiHC1<a 1<epaMU1<a . • •  , S. 5 1 .  
92 B. Mitrea, Şantierul Sultana, î n  « Materiale », 

VIII  (unter Druck). 
83 M. Chişvasi -Comşa, Cîteva date arheologice 

în legătură cu stăpînirea bulgară în nordul Dunării 
în  sec. IX - X, in Omagiu lui C. Daicoviciu, S. 70-71 .  

8 1  Ebenda, S. 70. 
86 Mitteilungen von Emilia Zaharia. 
88 K. Horedt, Ceramica slavă . . .  , S.  1 9 2- 1 94 und 

Tf. IX ; derselbe, Vntersuchungen zur Friihgeschichte 
Siebenbiirgens, Bukarest, 1 958 ,  S.  1 1 2 - 13 7. 
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In Sebeş wurden zwei Skelettgrăber freigelegt, in denen die Skelette - clas 
eines Erwachsenen und clas eines Kindes - auf dem Rticken liegen. Bei dem 
Skelett des Erwachsenen wurden links neben den FtiBen Schafsknochen gefunden 
(Reste des seinerzeits dargebrachten Speiseopfers). Neben dem rechten Arm 
befand sich ein kleines eisernes Messer, in cler Năhe des Kopfes als Beigaben 
zwei GefăBe, ein graufarbiges und ein rotlich,braunes. ln cler Năhe der beiden 
Grăber wurde noch ein eisernes Messer gefunden, das hochstwahrscheinlich 
ebenfalls aus einem Grab stammt 67• Nach den Beigaben zu schlieBen, sind diese 
beiden Grăber mit dem Grăberfeld von Blandiana zeitgleich oder etwas ălter 
als dieses. 

Hochstwahrscheinlich stammen aus Grăbern vom Typus Blandiana und 
Sebeş auch die als Einzelfunde in Alba Julia , Cugir und Sînbenedic 68 geborgenen 
GefăBe, da diese ihrer Form und Verzierung nach (ebenfalls wie die Gruppe 
cler rotgebrannten Keramik aus Blandiana) mit dem Donautal in Verbindung 
zu bringen sind. 

Das einzige Grăberfeld auf dem Gebiete cler Rumănischen Volksrepublik, 
clas Brand, und Skelettgrăber enthălt, wurde in Istria, an cler « Capul viilor » 
genannten Stelle freigelegt. Die Brandgrăber weisen die gleichen Varianten wie 
in den reinen Brandfriedhofen auf. ln den Skelettgrăbern liegen die Skelette 
auf dem Rticken und sind im allgemeinen (mit geringen Abweichungen) von 
Nordost nach Stidost, in einigen Făllen nord,stidlich ausgerichtet. Beide Grabarten 
weisen die gleichen Beigaben auf : eiserne Messer als kultische Beigaben, zur 
Bekleidung gehorende Gegenstănde, vor allem Gtirtelschnallen, sowie GefăBe 
(mit waagerechten und W ellenlinien verziert, bei denen sehr oft auch die lnnen, 
seite des Randes Wellenlinien als Verzierung aufweist) ; diese GefăBe dienten 
in den Brandgrăbern als Urnen, in den Skelettgrăbern als GefăBe for die Toten, 
opfer 69 (Totenspeise). Die genaue Zeitstellung dieses Grăberfeldes wird vom 
Ausgrăber nicht angegeben. Da auf dem Grăberfeld von Istria eine Reihe grau, 
farbiger Krtige mit eingeglătteter Verzierung geborgen wurden, die den aus dem 
Grăberfeld von Nowi Pasar stammenden Stticken sehr nahe stehen, aber eine 
W eiterentwicklung dieses Typus darstellen, und da in Istria bis jetzt keine ampho, 
renartige Kri.ige, wie aus den mit Sicherheit in die zweite Hălfte des IX. Jh. und 
an den Beginn des X. Jh. anzusetzenden Funden (Sultana, untere Schicht von 
Capidava , Blandiana, Bucov usw.) bekannt sind, mtissen unseres Erachtens die 
bisher in Histria freigelegten Grăber jtinger sein als clas Grăberfeld von Nowi 
Pasar, demnach aus cler Zeit nach dem VIII  Jh. ,  jedoch vor dem Ende des IX. Jh. 
stammen.  

ln Istria wurde auch die Siedlung freigelegt, zu cler clas Grăberfeld gehorte. 
Siedlungen mit gleichem Material wurden in Camena 70, Tariverdi 71, Murighiol 72, 

8 7  Derselbe, Ceramica slavă . . . , S .  202 und Tf. 
VI I/6 - 7 und X/9. 

88 Ebenda, S.  1 9 1  und Tf. X/ 1 1 ;  S.  1 98 und 
Tf. 1 2 ;  S.  202 und Tf. X/1.  

89  VI. Zirra, Cimitirul feudal timpuriu de la 
Capul Viilor, in « Materiale », IV, 1 95 7, S.  69 - 76 ; 
derselbe, Cimitirul feudal timpuriu de la Capul Viilor, 
in « Materiale » ,  V, 1 959, S. 3 1 1 - 3 1 7 ; derselbe, 
Cimitirul feudal timpuriu de la « Capul Viilor », 

Istria-sat, in « Materiale » VI, 1 959 ,  S .  299 - 300. 
70 Gh. Ştefan und Mitarbeiter, Şantierul arheo

logic Histria, in SCIV, 1 - 2,  1 954,  S.  l08ff. 
71 R. Vulpe, Săpăturile de la Tariverdi, in Şan

tierul arheologic Histria, in SCIV, VI ,  3 - 4, 1 955 ,  
s.  548. 

72 Exspectatus Bujor, Săpăturile d e  salvare d e  la 
Murighiol, in « Materiale », I I I , S.  248 - 250, und 
Tf. II, S.  25 1 .  

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



41 2 

Corbul de Jos, Luncaviţa und anscheinend auch in Năzarcea 73 aufgedeckt. Aus 
einer gleichzeitigen Siedlung (wahrscheinlicher jedoch aus einem Grăberfeld) 
stammt auch der in Poarta Albă geborgene graufarbige Saltowo,Krug, der ein 
Runenzeichen aufweist. Das gemischte Grăberfeld von Istria bildet, zusammen 
mit allen anderen genannten Fundstellen einen Fundhorizont, der fi.ir die erste 
Hălfte des IX. Jh. charakteristisch ist und in der Dobrudscha den Ansiedlungen 
in der Năhe des Steinwalles, der ăltesten Fundschicht von Capidava, den ăltesten 
Siedlungsspuren von Garvăn und dem Brandfriedhof von Castelu usw. vorangeht, 
die alle in die zweite Hălfte des IX. Jh. bzw. in clas ausgehende IX. Jh. 
einzuordnen sind. 

Sowohl in Istria , als auch in Sultana und dementsprechend in Blandiana, 
Sebeş usw. weisen die Skelettgrăber nach cler Ausrichtung der Leichen, cler Lage 
cler Hănde und auf Grund der Beigaben noch heidnische Bestattungsbrăuche 
auf. Fi.ir clas Inventar und den Grabritus (vor allem die durch Tierknochen -
von Gefli.igel und Schafen - belegten Fleischopfer) bestehen nahe Entspre, 
chungen in dem protobulgarischen, aus dem VIII .  Jh. stammenden Grăberfeld 
von Nowi Pasar. Die Grăber sind daher unseres Erachtens einer protobulgarischen 
Bevolkerung zuzuweisen, die zur Zeit cler Machtausbreitung des ersten Bulgaren, 
reiches unter den Chanen Krum und Omurtag auf das Gebiet der Rumănischen 
Volksrepublik gelangte. 

Die Tonware, die zum Inventar dieser Grăber gehort, liefert den Nachweis, 
daB hier verschiedene Kultureinfli.isse vorliegen, Elemente des Saltowo,Typus, 
cler Si.idslawen und schlieBlich eine Vermengung beider. Das Vorkommen slawi, 
scher Elemente in Istria , Sultana, Sebeş und Blandiana lăBt erkennen, daB das 
Eindringen cler Protobulgaren nordlich der Donau zu einem Zeitpunkt erfolgte, 
als ihre Kultur bereits cler Slawisierung unterworfen war. Unter AnfUhrung der 
Protobulgaren dringen in den Raum nordlich der Donau Si.idslawen und romanische 
Bevolkerungsteile ein, wobei die letzteren die in diesem Gebiet bereits vorhan, 
denen romanischen Bewohner verstărken. 

Die Brandgrăber weisen wir im allgemeinen der siidslawischen Bevolkerung 
des ersten Bulgarenreiches zu. Trotzdem lassen sich in einigen Făllen Einzelheiten 
der Bestattungsbrăuche feststellen - wie etwa Urnen mit Deckeln, Brandgrăber 
mit romischen Ziegeln umstellt oder solche in Steinkisten - die nicht mit dem 
urspri.inglich slawischen Kulturgut in Verbindung gebracht werden konnen. 
Unseres Erachtens sind derartige Merkmale cler Bestattungsbrăuche auf Einfli.isse 
der bodenstăndigen Bevolkerung zuri.ickzufi.ihren, die von den Slawen, bei ihrem 
Eindringen in diese Gebiete, vorgefunden wurden. Die Brandgrăber in Kisten, 
packung stehen tatsăchlich den Brandgrăbern aus romischer Zeit sehr nahe. 

Eine si.idslawische (bulgarische) Bevolkerung auf dem Gebiete der Rumă, 
nischen Volksrepublik ist auch durch Orts, und FluBnamen wie Bălgrad, Zlatna, 
Topliţa usw. , sowie Dîmboviţa, Ialomiţa, Milcov, Tîrnava usw. belegt. Derart 
ergănzen archăologische Forschungsergebnisse die der Sprachwissenschaft 74• 

Die Vermengung cler beiden Bestattungsbrăuche (Brand, und Korperbe, 
stattung) im gleichen Grăberfelde in Istria beweist, daB dieses Grăberfeld von 

73 Die Siedlungen von Luncaviţa, Corbu de 
Jos und Năzarcea wurden von Eugen Comşa ent· 
deckt. 

H E. Petrovici, C11a8RHo-60AzapcKaJ1 rnono11u.11uKa 

ua rneppurnopuu PyAtblllCKOU HapoiJHou Pecny6.1111w, 

in « Romanoslavica », I, 1 958,  S. 9 � JO. 
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einer gemischt slawisch,bulgarischen Bevolkerung verwendet wurde, die auBerdem 
noch von cler bodenstăndigen Bevolkerung beeinfluBt war ; die Bevolkerungsteile , 
die im Rahmen cler gleichen Siedlung zusammenlebten, waren noch nicht vollig 
miteinander verschmolzen, so daB jede Bevolkerungsgruppe an ihrem i.iberlieferten 
Bestattungsbrauch festhielt. . 

Die Kultur cler fri.ihrumanischen Bevolkerung des IX. und X. Jh. veran, 
schaulichten die Grabungen von Bucov. Die Bewohner lebten in Erdhi.itten mit 
offenen Feuerstellen (die in den dazischen Erdhi.itten ihren Ursprung haben), 
wogegen die slawischen Erdhi.itten Stein, oder Lehmofen aufweisen . In Bucov 
konnte auch eine besondere Keramik ausgeschieden werden, die sich sowohl 
von cler slawischen Tonware als auch von dem Saltowo,Typus protobulgarischen 
Ursprungs unterscheidet. Diese Gruppe entwickelte sich aus cler provinzialromi, 
schen Gebrauchskeramik des IV. bis VI. Jh. ,  <loch unterhielt die fruhrumănische 
Bevolkerung von Bucov enge Beziehungen zur slawisch,bulgarischen Bevolkerung, 
von cler sie verschiedene Bestandteile ihres keramischen Formengutes entlehnte 76• 

Eine Bucov,Rotari und Bucov,Tioca entsprechende Keramik wurde auch 
in den Siedlungen von Băieşti, Ploeşti,Bereasca 76, Blejoi und Slon 77 entdeckt. 

Die verschiedenen Bevolkerungsteile (Protobulgaren, Si.idslawen und Fri.ih, 
rumănen) im Rahmen des ersten bulgarischen Reiches, unterhielten enge Bezieh, 
ungen zueinander, beeinfluBten sich gegenseitig und vermittelten einander 
verschiedenerlei Kulturgut (Schmuckgegenstănde, Keramik usw.) . Bei dem derzei, 
tigen Stand cler Forschung wird es immer deutlicher, daB die Topferware des 
Saltowo,Typus sich zugleich mit cler Machtausbreitung des Bulgarenreiches nărd, 
lich cler Donau verbreitete, <loch ist es ebenso selbstverstăndlich, daB im IX. 
und X. Jh. diese Keramik nicht mehr ausschlieBlich den Protobulgaren angehort 
(wie dies im VIII .  Jh. cler Fall war), sondern auch cler si.idslawischen und cler 
fri.ihrumanischen Bevolkerung, mit denen die Protobulgaren in Beri.ihrung kamen. 
Aus diesem Grunde konnen for diese Periode ethnische Zuweisungen nicht 
lediglich nur auf Grund cler Keramik vorgenommen werden ; vielmehr mi.issen 
die Fundzusammenhănge in ihrer Gesamtheit (Bestattungsbrauch, W ohnhaustypus 
usw.) innerhalb deren die Tonware vorkommt, beri.icksichtigt werden. 

W eiters muB betont werden, daB die Machtausbreitung des Bulgarenreiches 
nărdlich cler Donau zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die slawische Kultur allmăh, 
lich an die Stelle cler protobulgarischen trat, ja, daf3 im X. Jh. zur Zeit des 
Zaren Simeon, die slawische Kultur gegeni.iber cler protobulgarischen immer 
stărker in den Vordergrund tritt. Dieser Umstand ist for die gesamte weitere 
Entwicklung des rumănischen Volkes von groBer Bedeutung. Dadurch erklărt 
sich cler nachhaltige si.idslawische (bulgarische) Einfluf3 und clas vollige Fehlen 
irgendeines protobulgarischen Einflusses. Die Sii.dslawen (Bulgaren) waren es, 
die sowohl Sprache als auch soziales und kulturel les Leben der Rumănen am 
nachhaltigsten beeinflu/3t haben. 

Dieser Einfluf3 erklărt clas Vorkommen altslawischer Inschriften vom 
Beginn des X. Jh. , von denen nurmehr einzelne Buchstaben erhalten sind und 
die im Jahre 1 957 in Bucov, in einer Siedlung gefunden wurden, die weder als 

76 Maria Comşa, Contri buţi i la cu noaşterea 
culturii scrJrom îne  în l umina săpăturilor de la B ucov, 

în SCIV, X, I ,  1 959, S.  8 1 - 99. 

76 Mitteilung Petre Diaconu 
77 Von Maria Comşa und Eugen Comşa durch· 

gefuhrte Gelăndebegehungen. 
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slawisch noch als protobulgarisch angesehen werclen kann. Die Inschriften sincl 
in clie Lehmwancl einer Schmieclewerkstatt eingeritzt (Abb. 5). Unseres Erachtens 

Abb. 5. - Kyrillische Buchstaben einer altslawischen l nschrift vom Beginn des X. Jhs„ die auf die Wand 
einer Schmiedewerkstatt i n  cler frilhrumănischen Siedlung Bucov-Rotari (Ploieşti) eingeritzt wurde. 

brachte cler Schmiecl, cler ein Friihrumăne gewesen sein mag, auf der Wand seiner 
Schmiecle eine Inschrift in cler offoiellen Sprache, im Slawischen an, die er wohl 
gekannt haben clurfte. Es ist daher anzunehmen, daB die friihrumănische Bevolkerung 
clie slawische Schrift bereits in den ersten Jahrzehnten ihres Bestancles entlehnte 78. 

78 Maria Comşa, Săpăturile de la Bucov, in « Materiale », VI, 1 959, S. 567 - 5  78. 
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Unter den Verfechtern einer bulgarischen Herrschaft nordlich cler Donau 
hat die Frage nach cler Art dieser Herrschaft zahlreiche Erorterungen ausgelost. 
Nach einer Ansicht setzte die Ausbreitung cler bulgarischen Herrschaft nărdlich 
cler Donau auch eine verstarkte Zuwanderung protobulgarischer (ti.irkbulgarischer) 
Bevolkerung voraus, die in den besetzten Gebieten angesiedelt wurden. Diese 
Ansicht vertraten vor allem gewisse chauvinistische Historiker, die um jeden 
Preis clas Bestehen einer fri.ihrumanischen Bevolkerung nordlich cler Donau im 
IX. und X. Jh. in Abrede zu stellen suchten. Nach cler Ansicht anderer beschrankte 
sich die bulgarische Herrschaft nărdlich cler Donau, lediglich auf die Einhebung 
von Abgaben fi.ir den bulgarischen Zaren durch die Vermittlung ărtlicher 
Machthaber. 

Auch zur Klarung dieser Frage konnen die bisher vorliegenden Bodenfunde 
einen Beitrag erbringen. 

Von einer massenhaften Zuwanderung, namentlich einer ti.irkbulgarischen 
Bevolkerung in die Gebiete nordlich cler Donau, kann bei cler Ausdehnung dieses 
Raumes nicht die Rede sein, da die Protobulgaren bekanntlich eher eine herr, 
schende Minderheit bildeten. 

Das Auftreten von Graberfeldern, deren Inventar und Bestattungsbrauch 
den protobulgarischen Friedhofen von Nowi Pasar, Pliska und Madara entspre, 
chen und gewisse Veranderungen im Kulturgut gestatten jedoch nicht, lediglich 
eine aus cler Ferne ausgei.ibte Herrschaft anzunehmen und die tatsachliche 
Anwesenheit einer aus den Gebieten si.idlich cler Donau kommenden proto, 
bulgarischen oder slawisch,bulgarischen Bevolkerung, an bestimmten Punkten 
nordlich cler Donau zu bestreiten. Die Ausbeutung cler Gold, und Salzvorkommen 
Transsilvaniens, sowie anderer Bodenschatze lag zweifelsohne in den Handen cler 
herrschenden Eroberer 79• Weiters verfi.igte cler Bulgarenzar in cler Nahe cler 
Grenzen liber Einheiten, die etwaige Einfalle abzuwehren hatten. Schriftliche 
Quellen erwahnen sogar die Zuwanderung von Kolonisten aus dem Si.iden in 
clas Gebiet nărdlich cler Donau. Allgemein bekannt sind die Berichte cler vier 
byzantinischen Quellen, Scriptor lncertus, Georgios Monachos, Simion Magi, 
ster und Leo Grammaticus, die von cler Ansiedlung cler bei cler Eroberung von 
Adrianopel durch Krum gemachten Gefangenen in « Bulgarien jenseits cler 
Donau » erzahlen 80• Eine andere Nachricht in der Chronik des Anonymus 
erwahnt, daB Arpad beim Vordringen cler Ungarn zwischen Donau und TheiB 
auf den Herzog Salanus, den Urenkel von Kean stieB, cler in dieser Gegend , 
bis zu cler Grenze gegen Polen und Ruthenen, slawische und bulgarische Kolo, 
nisten angesiedelt hatte 81• Der Fund von Streda nad Bodrogom scheint diese 
Mitteilung zu bestatigen. Selbstverstandlich konnten auch bei anderen Gelegen, 
heiten Umsiedlungen stattfinden, von denen die schriftlichen Quellen nichts 
berichten. 

Die aus dem Si.iden cler Donau kommenden Volkerschaften (Protobul, 
garen, Si.idslawen, romanische Bevolkerung) brachten in ihre neuen W ohnsitze 
Elemente mit, die for ihr Ursprungsgebiet kennzeichnend waren. Hierher gehoren 

78 Auf den Abbau cler Salz- und Goldvorkom
men in Siebenbilrgen wies K. Horedt, Untersuchun
gen . .  „ S. 1 20ff hin. 

80 Al. Grecu (P. P. Panaitescu), a.a.O„ S. 226. 

81 Anonymus Notarius, Qesta Hungarorum, EJ. 
Gh. Popa-Lisseanu, in Izvoarele Istoriei Rom înilor, 
I, S.  34 - 36, 4 1 ,  5 2 ,  5 5 ,  83 .  
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in cler T onware clas Auftreten cler Saltowo, Formen, amphorenartige Krilge usw. 
Die nărdlich cler Donau ansăssige Bevolkerung ilbernahm diese Elemente und 
dadurch gelangte man schlieBlich zu einer Vereinheitlichung des Kulturgutes, 
von cler oben die Rede war. 

Die slawischen Stămme, die in cler Zeit cler Machtausbreitung des ersten 
Bulgarenreiches nordlich cler Donau (IX. und X. Jh.)  auf dem Gebiete cler Rumăni, 
schen Volksrepublik siedelten und die bis dahin kulturell und moglicherweise 
auch sprachlich mit den W estslawen (in Transsilvanien und in Crişana) oder 
mit den Ostslawen (in cler Moldau) in Verbindung standen, gerieten nunmehr 
in die EinfluBsphăre cler Sildslawen (slawischen Bulgaren) und nahmen kulturell 
und sprachlich sildslawische Merkmale an. Ein beredtes Beispiel hiefilr bildet 
die Siedlung von Spinoasa, wo die Keramik von ostslawischem Typus Hlincea 
I allmăhlich in Machart und Verzierung die fi.ir die Balkan,Donau,Kultur 
kennzeichnenden Merkmale annimmt. Zweifelsohne ist diese Verănderung auf 
die Anwesenheit einer aus dem Silden hierher eingewanderten Bevolkerung 
zurilckzufilhren. Auf diese W eise ist cler nachhaltige sildslawische EinfluB auf 
die nordlich cler Donau siedelnde frilhrumănische Bevolkerung zu erklăren. 

Obzwar in dieser Hinsicht noch wenig erforscht, spiegeln die archăolo, 
gischen Funde in einem gewissen MaB auch die damalige Gesellschaftsordnung 
wider. So bezeugt cler aus 23 GoldgefăBen bestehende Verwahrfund von Sîn, 
nicolau,Mare, zweifelsohne clas Bestehen vermogender Anfilhrer, die diese 
GefăBe beniltzten. Dieser filhrenden Oberschicht gehărten zu Beginn des IX. Jh. 
vor allem Protobulgaren an 82• Aus diesem Grunde sprechen die schriftlichen 
Quellen jener Zeit von « Bulgaren » und dem « Land der Bulgaren », was einige 
Verfechter cler bulgarischen Herrschaft nordlich cler Donau veranlaBte, die Rolle 
der Protobulgaren zu ilbertreiben und die Bedeutung cler unter ihrer Herrschaft 
lebenden Volkerschaften zu unterschătzen. Im IX. und X. Jh. ist jedoch unter 
cler Bezeichnung Bulgaren nicht immer unbedingt die protobulgarische Bevol, 
kerung tilrkischen Ursprungs zu verstehen 83. Oftmals verbergen sich unter 
dieser Benennung cler herrschenden Bevolkerung die auf dem Gebiete des proto, 
bulgarischen Reiches lebenden Volker, und zwar Sildslawen oder Altrumănen. 

Eine im Jahre 1950 in Mircea Vodă entdeckte, aus dem Jahre 943 stam, 
mende Inschrift erwăhnt den Namen eines « Jupan » Dimitrie .  

GewiBe Ortsnamen auf ,grad, wie Bălgrad (Alba Julia) sowie die Verwen, 
dung cler Bezeichnung sildslawischen Ursprungs « grădişte » (befestigte Ansied, 
lung), belegt fi.ir diese Periode clas Bestehen befestigter, mit Wall und Graben 
versehener Ansiedlungen. Diese Siedlungen, in denen die filhrende Schichte 
wohnte, sollten sich mit cler Zeit zu Stădten entwickeln, um die sich die dorflichen, 
offenen Siedlungen ( « săl işte ») scharten, in denen clas gewohnliche Volk siedelte. 

82 Fiir clas Problem cler Protobulgaren als herr· 
schende Klasse vgl. Iw. Duitschew, Protobulgares et 
slaves (Sur le probleme de la formation de l'Etat Bul
gare} , in Annales de !' Institut Kondakov (Semina· 
rium Kondakovianum, IX, Prag, 1 937 ,  S.  1 45 - 1 54. 

83 Auf Grund cler schriftlichen Quellen des 
VII. - IX. Jh. cler Protobulgarischen Inschriften und 
verschiedener anderen Hinweise iiber die Slawen 
und Bulgaren, gelangt lwan Duitschew zum SchluB, 

daB die Bezeichnung « Bulgaren » um die Mitte des 
IX. Jh. keine ausschliel3lich ethnische Bedeutung 
hatte, sondern die Bezeichnung cler Untertanen des 
Bulgarenreiches ohne Riicksicht auf ihre vălkische 
Zugehărigkeit (slawisch oder turanisch) darstellte. Vgl. 
Iwan Duitschew, C11aBR11u u nop8061>map11, in M3BCCTHfl 

Ha liHCTHT}'Ta 3a 6b.llI'apc1<a HCTOpH11, 1 - 2, 1 95 1 ,  s. 
1 90 - 2 16. 
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Eine hohe Entwicklungsstufe erreichte auch das Handwerk. Ein beredtes 
Beispiel hiefor bildet die Topferware, da die damals hergestellte Tonware aus, 
nahmslos mit Hilfe rasch umlaufender Topferscheiben erzeugt wurde. Die in 
Bucov entdeckten W erkstătten zur Herstellung und Verarbeitung von Eisen, 
beweisen den hohen Entwicklungsgrad dieses Handwerks zu Beginn des X. Jh. 
Fortgeschritten war die Holz,, Bein,, Steinbearbeitung, sowie auch andere Hand, 
werke. Wie die schriftlichen Quellen und einige Ortsnamen bezeugen, wurden 
Salzvorkommen, Gold , und in gewissem Grade auch Eisen, und Kupfererze abge, 
baut. Sehr entwickelt waren die Handelsbeziehungen im lnneren und mit den 
Nachbarlăndern. All dies bestătigt die von den schriftlichen Quellen iiberlieferten 
Nachrichten, denen zufolge das erste Bulgarenreich im IX. und X. Jh. e in  Staat 
fruhfeudalen Geprăges war, und nicht etwa ein vorfeudales politisches Gebilde, 
wie es einige Forscher glaubhaft zu machen suchen. 

ln der ersten Hălfte des IX. Jh„ zur Zeit der Ausbreitung des ersten 
Bulgarenreiches nordlich der Donau, bestanden auf dem Gebiete der Rumăni, 

· schen Volksrepublik eine Reihe politischer Gebilde, die mehr oder weniger 
fortgeschrittene Ubergangsstufen zum Friihfeudalismus zeigen. Das Vordringen 
des ersten Bulgarenreiches im IX. und X. Jh. nordlich der Donau trug zur 
Beschleunigung der Feudalisierung der Gesellschaft auf dem rumănischen 
Gebiete bei. 

Viel umstritten ist auch die Frage, in welchem Umfang das erste Bulga, 
renreich Verbindungen zu Byzanz unterhielt. ln dem Bestreben, die Kultur der 
bulgarischen Bevolkerung tiirkischer Herkunft zu verherrlichen, verneinten 
manche Forscher jegliche Verbindung zwischen Byzanz und dem Bulgarenreich 
und wiesen den Bulgaren eine hochstehende, aus ihrer Urheimat mitgebrachte 
Kultur zu. 

Neuere Forschungen erwiesen jedoch, daB Beziehungen des Bulgaren, 
reiches zu Byzanz nicht zu bestreiten sind. Sie ăuBern sich als Kultureinfliisse 
oder in recht engen Handelsbeziehungen. Geza Feher wies auf den EinfluB 
der byzantinischen Kultur hin, dem die in verschiedenen lnschriften des 
bulgarischen Staates belegte Verwendung cler griechischen Sprache zuzuschreiben 
ist 84• Ebenso ist es offensichtlich, daB die groBartigen Bauten von Pliska und 
Preslaw nach Plănen byzantinischer Meister errichtet wurden, deren Ausfohrung 
ortsansăssige Arbeiter besorgten. Ebenfalls auf byzantinische Meister geht der 
aus dem X. Jh. stammende Bau, bzw. die gesamte Bauanlage von Slon zuriick, 
mit Steinen und Ziegeln, deren Zeichen mit denen aus Pliska in Verbindung 
gebracht werden konnen. 

Die recht intensiven Handelsbeziehungen mit Byzanz werden auch durch 
eine Reihe von Gefă.Ben byzantinischtr Herkunft belegt, die in den Siedlungen 
von Bucov (Bucov,Rotari und unterer Horizont von Bucov,Tioca), sowie in 
Capidava (unterer Horizont) geborgen wurden. ln Bucov kam ein verhăltnis, 
mă.Big dickwandiger amphorenartiger Krug aus feinem blaBrotem, den Amphoren 
ăhnlichem Ton zum Vorschein, der nur auf einer Seite zwei Streifen griiner 
Glasur aufweist (Abb. 6). W eiters wurden dort noch andere Bruchsti.icke ampho, 
renartiger Kriige aus graufarbigem Ton geborgen, die unverziert nur auf der 

8� Geza Feher, Les mo11 ume11ts de la cult ure protobulgare, S. 1 38 - 1 5 1 .  
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AuBenseite grlin glasiert sincl. Derartige Krlige sincl bis jetzt aus Bucov, Capi, 
clava , Basarabi, Mangalia usw. bekannt geworclen .  Sie clienten clen ortsansassigen 
Meistern zum Vorbilcl for ahnliche Formen, clie nach ortlicher Machart aus 
feinem Ton nach clem Brennen rote , gelbe, graufarbige ocler schwarze Farbe 
annahmen. Diese lokalen Typen haben gewohnlich eine glanzencle geglattete 
Oberflache, ocler tragen schrage, senkrechte ocler anclere Striche als Verzierung. 

\ I I \ I \ I 
'„ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  !.__ _ _ _ L - _ .1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ..J, 

Abb. 6. - Bucov-Rotari. Byzantinischer amphorenartiger Krug aus 
blaflrotem Ton, auf einer Seite mit zwei grlinglasierten Streifen.  

In einige cler lokalen Erzeug, 
nisse sincl Zeichen eingeritzt, 
clie protobulgarische Runen 
clarstellen ocler aus ihnen abzu, 
leiten sincl (siehe oben, liber 
Celeiu uncl Bucov).  

Demnach beruhen clie in 
cler Fachliteratur im allgemeinen 
unter cler Bezeichnung « proto, 
bulga risc he » o cler « sla wische » , 
bzw . . « byzantinische Krilge » be, 
kannten amphorenartige Kri.ige 
in Wirklichkeit auf byzanti, 
nischem Formgut ; sie wurclen 
jecloch, wie gezeigt, von ortsan, 
săssigen Meistern hergestellt 
uncl zweifelsohne clurch clie 
Protobulgaren verbreitet. Witt 
clie neueren Forschungen be, 
weisen,  wurclen cliese GefăBe 
nicht nur von Protobulgaren, 
sonclern von allen zum bulgari, 
schen Staate gehorenclen Bevol, 

kerungen, ohne Unterschiecl ihrer Volkszugehorigkeit benutzt. 
Anclere Formen byzantinischer Herkunft, clie bis jetzt nur aus clen Siecl, 

lungen von Bucov bekannt wurclen, sincl Schilsseln aus graufarbigem Ton, 
die auf cler Innen, uncl AuBenseite griln glasiert sincl, sonst jecloch for gewohn, 
lich keine anclere Verzierung aufweisen. Einige clieser GefaBe tragen auBen unter 
clem Rancl ein Wellenbancl , clas mit einem Dberzug uncl mit Glasur versehen 
ist. In Bucov wurclen noch anclere Bruchstilcke byzantinischer GefaBe gefunclen, 
cleren Form jecloch vorclerhancl nicht bestimmt werclen konnte.  

AuBer cler Keramik l ieferten clie byzantinischen Werkstatten zweifels, 
ohne auch verschieclene Schmuckgegenstăncle. 

Das Bestehen intensiver Hanclelsbeziehungen zwischen clem Bulgaren, 
reich uncl Byzanz wircl auch clurch eine Reihe von byzantinischen Milnzfunclen 
belegt, clie in cler Dobruclscha (Topalu, Urluia, Rasova) ocler in clen Gebieten 
norcllich cler Donau (Cleja in der Molclau , Orşova, Deta, Gaiu Mic im Banat) 85 
geborgen wurclen uncl au clem IX. uncl X. Jh. stammen (Siehe Karte, Abb. 7). 

85 lrimia Dimian,  Cîteva descoperiri monetare 

pe teritoriul R.P.R„ in SCN, I, 1 95 7 ,  S. 1 98 - 2 1 6 ;  
Ion Sabău, Circulaţia monetară în  Trans i lvania seca-

l elor XI - XIII în  l umina izvoarelor numismatice, in 
SCN, I I ,  1 958 ,  S .  272 ,  Anm. 3 - 4. 
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Alle die oben angefi.ihrten Tatsachen nweisc n clas Bestehtn recht enger 
Beziehungen zwischen dem Bulgarenreich und dem Byzantinischen Reich, so 
daB cler Versuch, diese Feststellung zu verneinen, nicht mehr begrlindet ist. 

Enge Beziehungen unterhielt clas erste Bulgarenreich auch zum Grofi, 
măhrischen Reich. Die bekannte Stelle in den Annalen von Fulda , in cler vom 
Verkauf von Salz durch die Bulgaren nach M ăhren die Rede ist, wird fi.ir gewohn, 
lich nur als Beleg fi.ir die bulgarische Herrschaft nărdlich cler Donau aufgefaBt 86• 

Mit cler gleichen Berechtigung kann sie jedoch auch zur Verdeutlichung cler 
Handelsbeziehungen zwischen diesen beiden Staaten herangezogen werden. 

Es ist weiters moglich, daB gewisse byzantinische Erzeugnisse (Bauma, 
terial, Keramik, Schmuck usw.) ebenfalls liber clas Bulgarenreich - und nicht 
etwa unter Umgehung dieses, wie man bisher vermutete - nach M ăhren gelangten. 
In einer Reihe măhrischer Grabfelder (Stare Mesto, Blucina, Rousinov) wurden 
amphorenartige Krlige gefunden, die den entsprechenden GefăBen des Donau, 
gebietes nahestehen 87• Es ist moglich, daB diese Krlige von ortsansăssigen măhrischen 
Meistern nach byzantinischen Vorbildern hergestellt wurden, doch ist es nicht 
ausgeschlossen, daB diese Form auch liber clas bulgarische Gebiet verbreitet wurde. 

Im Rahmen des bulgarischen Staates fmden wir auBer den geschlossen 
siedelnden Stidslawen und cler romanischen Bevolkerung, in Transsilvanien 
auch kleinere Gruppen von măhrischen Slawen, die zu Beginn des X. Jh. in die 
Gegend des Mittellaufes des Mureş in cler Năhe von Alba Julia ansăssig wurden. 
Anzeichen dieser măhrischen Bevolkerung sind in dem bei Ciumbrud (Rayon 
Aiud, Region Cluj ) freigelegten Friedhof vom Typus Stare Mesto 88 anzutreffen 
und werden auch durch einige Zufallsfunde ergănzt : ein karolingisches Sporen, 
paar aus Tărtăria 89 (derartige Sporen kommen in măhrischen Grăberfeldern 
hăufi.g vor, fehlen aber auf slidslawischem,protobulgarischem Gebiet) die in 
Slidtranssilvanien gefundene T onflasche bohmischer Form, sowie ein doppel, 
konischer Napf mit scharfem Bauchknick fi.ir den ebenfalls im măhrisch,bohmi, 
schen Raum Entsprechungen vorliegen 90• Diese kleinen Gruppen măhrischer 
Slawen fanden auf dem Gebiete cler Rumănischen Volksrepublik eine Zufluchts, 
stătte zur Zeit cler Kămpfe mit den Ungarn, unter deren Ansturm clas Gro.B, 
măhrische Reich in den Jahren 906--907 zusammenbrach. Die Einwanderung 
măhrischer Bevolkerungsteile in clas damals mit M ăhren benachbarte Bulga, 
renreich wird von zwei schriftlichen Quellen trwăhnt und zwar von einer byzan, 
tinischen (Konstantin Porphyrogenetos) und einer bulgarischen (Lebensbeschrei, 
bung des heiligen Nauru) : da diese Quellen voneinander unabhăngig sind, kommt 
ihnen besonderer geschichtlicher W ert zu 91• 

Neuere sprachwissenschaftliche Forschungen beweisen, daB insbesondere 
in Nordtranssilvanien und in cler Maramureş -auBer den Einwirkungen des 
Bulgarenreiches und liber dieses auch von Byzanz - ein recht merkbarer kul, 
tureller EinfluB GroBmăhrens festzustellen ist 92• 

86 Al. Grecu, (P. P. Panaitescu), a .a .O. ,  S. 
229 - 23 1 .  

87 J.  Poulik, Staroslovanska Morat'a, Prag, 1 948, 
Tf. XXVII- XXIX. 

88 A. Dankanits und I .  Ferenczi, Sclpăturile 
arheologice de la Ciumbrud, in « Materiale »,  VI ,  
1 959, s. 605 - 6 16.  

89 K .  Horedt, Untersuchungen . . . , S.  1 1 5 ,  Abb. JJ.  
90  Derselbe, Ceramica slavă, S. 1 9 1 ,  205 und 

Tf. XI/ I ,  7 - 8. 
91 Al. Grecu (P. P. Panaitescu), a.a.O„ S. 2 3 3 .  
9 2  P. Olteanu, Aux origines de l a  culture slave 

dans la Transylvanie du Nord et l e  Maramureş, in 
« Romanoslavica », I, 1 958,  S.  1 69 - 1 97 .  
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Abb. 7.  - Verbreitungskarte cler archăologischen Funde aus cler Zeit cler Ausbreitung des ersten Bulgarenreiches nordlich cler Donau ( I X .  - X. Jh . ) .  
I .  Siedlungen cler Bal kan-Donau- Kultur des  IX.  - X. Jh. mit  Saltowo-Kernmik ; 2 .  Siedlungen des IX.  - X .  Jh . ,  ohnc Saltowo -Keramik ; J .  Felsen
kloster von Basarabi (Region Dobrogea} ; 4. Friedhofe mit Brand- und Skelettbestattung ; 5. Friedhofe mit Brandbesrattung ; 6. Friedhofe mit 
Skelettbestattung ; 7.  Einzelfunde amphorenartiger Kruge ; 8.  Siedlungen cler Bal kan -Donau- Kultur mit fruhrum ănischer Bucov- Kerami k ; 9 .  Schatzfund 
von Sînnicolau Mare ; I O. Byzantinische M unzfunde des IX. - X. Jh. ,  (8 I J  - 950) ; 1 1 .  Byzantinische und karolingische M unzen des IX. Jh. ; 
1 2 .  Goldbergwerke ; I J . Sal:vorkommen ; 1 4 . Grăberfelder mit Skelettgrăbern des Typus von Stare M esto vom Beginn des X. Jh . ; 1 5 .  Steinwall 

zwischen Cerna\'oda und Constanţa mit Siedlungen des IX. - X. Jh. aus seiner U mgebung. 

.... � 
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VERZEICHNIS DER FUNDORTE AUS DER ZEIT DER AUSBREITUNG 
DES ERSTEN BULGARISCHEN REICHES 

NORDLICH DER DONAU IX.-X.Jh. 

RUMĂNISCHE VOLKSREPUBLIK 

1 .  Alba Iulia-Partoş 
2. Blandiana 
3.  Cugir 
4. Sebeş 
5. Sîmbenedic 
6. Cernatul de Jos 
7 .  Comloşul Mare 
8.  Sînnicolau Mare 
9.  )amu Mare 

10. Gaiu Mic 
1 1 . Deta 
1 2 . Orşova 
1 3 .  Craiova 
14 .  Leu 
1 5 .  Celeiu 
1 6. Verbiţa 
1 7 . Plopşor 
1 8 .  Galiciuica 
1 9. Ostrovul Şimian 
20. Corlatele 
2 1 .  Balta Verde 
22 .  Salcia 
23 .  Tunari 
24. Nedeia 
2 5 .  Giurgiu 
26. Sf. Gheorghe 
2 7. Braniştea 
28. Gogoşari 
29. Meletie 
30. Pueni 
3 1 .  Prundu 
32 .  Greaca 
33 .  Valea lui Soare 
34 .  Clinciu 
3 5 .  Cuneşti 
36. Cacomeanca 
37 .  Al. Odobescu 

38. Căscioarele 
39. Curcani 
40. Mănăstirea 
4 1 .  Ciocăneşti 
42. Călăraşi 
43. Sultana 
44. Ileana 
45. Curăteşti 
46. Largu 
4 7. Mărculeşti 
48. Oh. Doja 
49. Putinei 
50. Ograda 
5 1 .  Făurei 
5 2 .  Lişcoteanca 
53 .  Dămăroaia 
54. Ciurelu 
55 .  Crîngaşi 
56. Glina 
5 7 .  Căţelu 
58 .  Afumaţi 
5 9. Buftea 
60. Tîrgşor 
6 1 .  Dridu 
62. Mihăileşti 
63. Băieşti 
64. Ploieşti-Bereasca 
65. Bucov 
66. Blejoi 
67.  Slon 
68. Cavadineşti 
69. Tudor Vlaaimirescu 
70. Şerbăneşti 
7 1 .  Drăgăneşti 
72 .  Izvoare 
7 3. Spinoasa 
74. Dăneşti ( ?) 

UdSSR 

75. Hlincea II 
76. Suceava 
7 7 .  Cleja 
78. Garvăn (Dinogetia) 
79. Luncaviţa 
80. Isaccea 
8 1 .  Murighiol 
82. Camena 
83. Tariverde 
84. Istria 
85 .  Corbu de Jos 
86. Pantelimon (Ulmetum) 
87. Măcin (Arrubium) 
88. Igliţa (Troesmis) 
89. Beroe 
90. Hîrşova 
9 1 .  Capidava 
92. Topalu 
93. Şeimenii Mici 
94. Ţibrinu 
95. Cernavoda 
96. « Steinwall » (mit Ca 

stra III ,  IV, VI - XIII ,  
XV, XVII, XX, 
nach cler Bezifferung 
Or. Tocilescus) 

97. Castelu 
98. Rasova 
99. Mircea Vodă 

100. Medgidia 
1 O I. Basarabi 
1 02. Mangalia 
103.  Adamclisi ( ?) 
104.  Satu Nou 
105 .  Galiţa valea « La plan · 

taţii » 
106. Ciumbrud 
I 07. Tărtăria 

421 

108. Krinitschnoje 
109. Gliboka 
1 1 0. Belgorod Dnestrowski 

l Ukrainische SSR 
Oblast Odessa 

1 1 1 . Kalfa, Rayon Be.1der 
1 1 2 .  Chanska, Rayon Kotowsk 
1 1 3 .  Bila ,  Rayon Tschernowtzy 

} Moldauische SSR 

Ukrainische SSR 

TSCHECHOSLOWAKISCHE SOZIALISTISCHE REPUBLIK 

1 1 4 .  Streda nad Bodrogom 
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Miinzfunde aus der Zeit der Karolinger, Ludwig III  (879-882) und Karl, 
mann (879-884) 93, beweisen, daB das erste Bulgarenreich durch Vermittlung 
des Frankenreiches auch Beziehungen zum W esten unterhielt. 

Im Nordosten konnen auch W echselbeziehungen zwischen dem Bulga, 
renreich und den am Oberlauf des Dnestrs siedelnden Ostslawen (Tiwerten) 
in der Keramik, im Schmuck usw. nachgewiesen werden. 

Ftir das Bestehen von Verbindungen zwischen dem Bulgarenreich und 
den an seiner Ostgrenze in Atelkuz wohnenden Magyaren liegen bis jetzt keine 
faBbaren Belege vor. 

Die im IX. Jh. einsetzende beschleunigte wirtschaftliche und soziale Entwick · 

lung im Bulgarenreich filhrte zur Erstarkung gewiBer ortlicher Siedlungsmit 
telpunkte, die gegeniiber dem fri.ihfeudalen zentralisierten Staat nach eine1 
gewissen Selbstandigkeit strebten. 

In cler ersten Halfte und insbesondere um die Mitte des X. Jh. verstarb 
ten sich die Angriffe des byzantinischen Reiches, cler Magyaren, des Staates 
von Kiew (der von Swjatoslaw gegen die Bulgaren unternommene Feldzug), 
sowie der Petschenegen gegen den bulgarischen Staat. 

Mehreren ortlichen Machthabern gelang es, indem sie gesondert gegen 
die Angriffe von auBen kampften, dem Zaren gegentiber eine unabhangige Stel, 
lung einzunehmen. Diese Erscheinung wird in Transsilvanien besonders deutlich, 
wo Gelu, Glad und Menumorout allein gegen die Magyareneinfalle kampften. 

Die Krise des Bulgarenreiches in seiner feudalen Zersplitterung ermoglichte 
vom X. Jh. an das allmahliche Eindringen der Magyaren in Transsilvanien und 
im Jahre 950 den Einfall cler Petschenegen in die siidliche Moldau und in 
die rumanische Tiefebene. Diese vertrieben in dem von ihnen besetzten Gebiete 
einen GroBteil der Bevolkerung, die sich in Sumpf, und Waldgegenden zuriickzog, 
oder teilweise moglicherweise stidlich liber die Donau zuriickwich. Diese Erschei, 
nung bestatigen anscheinend auch die archaologischen Funde, da gegentiber 
den zahlreichen und ausgedehnten Siedlungen des IX.-X. Jh. , aus dem XI .-XIL 
Jh. in der Tiefebene bis jetzt nur schwache Siedlungsspuren belegt sind. Damit 
verschwindet die bulgarische Herrschaft nordlich der Donau zur Ganze ; die 
Dobrudscha verbleibt vielleicht bis zum Jahre 97 1 im Verbande des Bulgarenreiches , 
um nachher neuerlich eine byzantinische Provinz zu werden. Die lokale Bevol, 
kerung siedelt weiter in den vor Einfallen eher geschiitzten Sumpf, und Waldge, 
bieten und in den Hiigel, und Berggegenden. Daraus erklart sich die Grtindung 
der ersten rumanischen Staatsgebilde gerade in dieser Landschaft. 

Aus der bisherigen Darstellung wird ersichtlich, daB die Bodenfunde - wenn 
sie auch noch nicht zu zahlreich sind - dennoch i.iber den Umfang und Charak, 
ter der bulgarischen Herrschaft nordlich der Donau gewisse Aufschltisse geben 
konnen, und die sparlichen und unklaren Angaben der schriftlichen Quellen 
durch neue Einzelheiten erganzen. Sicherlich harren bei dem derzeitigen Stand 
der Forschung noch eine Reihe von Fragen ihrer Losung. Das schwierige, aber 
for uns umso wichtigere Problem der Bulgarenherrschaft nordlich der Donau 
wird nur durch neue, umfassendere archaologische Untersuchungen endgiiltig 
geklart werden konnen. 

93 I. Sa bău, a.a.O„ S. 2 72, Anm. 4. 
MARIA COMŞA 
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