
ARCHAOLOGISCHE ANGABEN UBER DIE TAIFALEN 

Die Spatenfunde aus dem 4.Jh.  aus Muntenien brachten zwei heute im 
rumănischen Fachschrifttum verwendetc Bezeichnungen in  Umlauf und zwar dic 
« Tîrg11or-Gherăseni- Gruppe » und die <c Tîrgşor-Olteni- Gruppe ». Diese Benennun
gen beruhen auf der Einteilung der Bestattungen des Grăberfeldes von Tîrgşor 
nach ihrer stratigraphischen Lage, nach den in j edcm Grab bzw. in j eder Grăber
gruppe geborgenen Beigaben und selbstverstăndlich nach ihren Beziehungen zu 
anderen ,  inlăndischen und auslăndischen Funden. 

Die wissenschaftlichen Angaben i.ibcr <las Grăbcrfeld von Tîrgşor sowic dic 
damit im Zusammenhang stehenden Probleme wurden zwar cler Fachwelt vorgelegt, 
dennoch soll nachstehend eine knappe Darstellung dcr SchluBfolgerungen vcrsucht 
werden, die sich aus der Gegeni.iberstellung der archăologischen Belege mit den 
schriftlichen Quellen ergebt>n, die sich auf den gesehichtliehen Zeitra um beziehf'n ,  
dem die  Grăber der Nekropole von Tîrgşor zugewiesen werden. 

Wenn auch die bisherigen SchluBfolgerungen i.iber die Grăber dcr Gruppe 
Tîrgşor-Olteni ( deren ethnische Zuweisung vor kurzem angezwcifelt wurde 1 ) hier 
aufrecht erhalten werden sollen, ist es notig, vorcrst eine knappe Darstel lung des 
Grăberfeldes von Tîrgşor zu geben. 

Im Grăberfeld von Tîrgşor ( Rayon Ploeşti) wurden bis j etzt 303 Grăber aus 
dem 3 .-4. Jh. freigelegt 2 .  Hiervon gehoren 25 Grăber der ersten,  den Sarmaten 
zugeschriebenen Belegungsperiode des Grăberfeldes und acht Brandbestattungen 
im siidsi.idostlichen Teil der zweiten Belegungsperiode an, die cler geto-dakischen 
Bevolkeru ng vom Ende des 3 .  und Beginn des 4. Jh. zuzuweisen ist. Es sei erwăhnt, 

1 tlber das Grăberfeld von Olteni siehe C. Preda, 
Cimitirul de la Olteni (reg. Bucurel}ti) şi unele pro
bleme privind cultura materială a sec. IV e.n., pe 
teritoriul R. P. Romine, in SCIV, X, 2, 1959, S. 
356 -369. C. Preda und andere Forscher betrach
teten dieses Grăberfeld als « eine geto-dakische Vari
ante » der Sîntana-de-Mureş-Tschernjachow-Kultur. 
Der Umstand, dall hier Kiirpergriiber freigelegt 
wurden, sowie noch eine Reihe anderer Feststel-

lungen veranlallten den Verfasser zu einer Anderung 
seiner Ausicht, s. Gh. Diaconu, Probleme ale culturii 
Sînlana-Cerneahov pe teritoriul R.P.R. în lumina 
cercetărilor din necropola de la Tîrgşor, in SCIV, XII, 
2, 1961 , S. 286 und Anm. 3 ;  Ders„ « Dacia », N.S . ,  
V,  1961 , S.  427 - 428 und Anm. 63. 

a Gh. Diaconu, a.a.O. ; Ders . ,  Consideraţii preli
minare asupra necropolei de la Tîrgl}or din sec. I I I -
I V  e.n., in SCIV, XI, 1 ,  1960, S. 55 -68. 
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302 G. DIACONU 2 

daB im Laufc dcr zweiten Belegungsperiode die ersten Elemente einer fremden, aus 
dem 1'ordnordosten eindringenden Bevolkerung auftauchen. Die iibrigen Grăber 
gehoren der dritten Belegungsperiode an, die ins 4 .  Jh. zu datieren ist. Das Grăber
feld enthălt sowohl Brand- als auch Korperbestattungen. Die dritte Belegungs
periodP des Grăberfeldes lăl3t sich ihrerseits in 3 Stufen einteilen : în  Stufe I I  I A 
gehifrcn dic Brandbestattungen, in  Stufe I I  I B die Korperbestattungen mit Bei
gaben und in Stufe I I  I C die Korperbestattungen ohne Beigaben. 

Die Skelettgrăber ( Stufe I I I B und I I I C) sind am zahlreichsten vertrete n  
u n d  bilden e i n  kennzeichnendes Merkmal der Grăberfelder des Typus Tschernj achow
Sîntana-de-Mureş. Diese friiher u nter der Bezeichnung Sîntana de Muref 3 bekanntc 
GrăbPrgruppc (Abb.  1/1) enthălt anscheinend verschiedene ethnische Bestandteile, 
wobei j edoch die gotisch-sarmatischen vorherrschen 4 .  

Im Rahmen der Gruppe I I I  A wurden Brandbestattungen mit nur einmal 
gebrannten, als auch solche mit nachtrăglich gebrannten GefăBen aufgedeckt. 

A uf Grund der Funde von Tîrgşor und Gherăseni 5 ( Rayon Buzău, Reg. Ploieşti ) 
wurden diP Brandbestattungen mit nur  einmal gebrannten GefăBen der ortlichen 
Bcvol kerung zugesehrieben ; hierfiir wurde die Bezeichnung Tîrgfor-Gherăseni
Gr11ppe verwendet (Abb. 1/2 ) .  

Durch die Funde  von Tîrgşor und Olteni 6 ( Reg. Bukarest) wurde andererseits 
dic Gruppc von Brandbestattungen mit nachtrăglich gebrannten GefăBen unter der 
Benennung Tîrg.yor-Olteni bekannt (Abb. 1 /3) .  Die Bestattungen dieser Gruppe 
wurdPn Piner aus dem Nordnordosten eingedrungenen fremden Bevolkerun g  zuge
wiescn 7 ;  die Feststell ung der ethnischen Zugehorigkeit dieser Volkerschaft ist 
1rnserrs Era <"htPns cine noch zu l i:isende Frage . Die Grăber, denen hier unsere Aufmerk 
samkeit gi l t ,  enthalten nicht nur nachtrăglich gebrannte GefăBe ,  sondern aurh 
Brigaben ,  di t> PS crmiiglichc 1 1 ,  die cthnische Zugehi:irigkeit der hier Bestatteten 
an z 1 1gPbrn . 

l m  Laufc der Grab unge n des Jahres 1960 wurde in  Tîrgşor cin Kriegergrab 
freigPIPgt ( G 147) ,  das aus  Piner  Urne des Chilia-Typus besteht (Abb. 2/1 ) ,  die zwar 
sPlbst nicht naPhtrăgli<"h gebran nt, aber von Bruchstiickcn mehrerer, durchwegs 
nachtrăglid1 gebranntPr GefăBe hedeckt war (Abb. 2/2 ,6 ) .  I m  lnnern der Urne wurden 
11 n1Pr KnochcnhrandrPs ten Pin Pisernes Messer (Abb.  2/3) ,  e ine bronzene Fibel, 
derPn Biigd dic Form des Buchs tabcn D (Abb. 2/4 ) ,  sowie zwei kugelformige Glas
perlen von himmelblaurr Farbe ( Abb. 2/7) gcfunden.  Unter der Urne kam cine Bron-

3 h:cH'[t(;S ls i.\'{l ll ,  A 1'1arosszentannai nepvândor

askorr'. temeiă, in Dolg-Cluj , I I I , 1 912, S. 250 -367. 
ln den os tlichen unei niirdlichen Gebieten der 
Tschernj achow- Sîn tana-de-)Jureş-Kul tur sind nur 

Grăberfelder mi t beiden Bes ta t tungsbriiuc hen von der 
Art der Grăberfelder der Moldau und l\lunteniens 
belegt. Die zuki.inftige Forschung wird zeigen, 
ob innerhalb dieser Grăberfelder in Transsilvanien 

ausschlieBlich Kiirperbes lat tungen vorkommen. Die 
gleirhe Bemerkung gil t auch fi.ir das Grăberfeld 

von lzvoare-1.'leamţ. 
4 Gh. D iacon u, Si11ta11a-Cer11eahov . . . , S .  278, 

Anm. 5. 

6 Im Sommer des Jahres 1 961 wurde in  Gherăseni 

ein aus dem t„ Jh. stammendes Griiberfeld zum Teii 
untersucht .  Bisher wurden dort 22 Grăber [rei
gelegt, wovon 13 Brandgriiber und 9 Kiirpergriiber. 
Unter den Brandgrăbern herrschen diejenigen vor, 

bei denen die GefiiJ3e keinen nachtriiglichen Brand 
a ufweisen. ln diesen Griibern fand sich eine Tonware, 
die sich aus der den Karpen zugewiesenen Keramik 
vom Poeneşti-Typus und aus der den unabhiingigen 
Dakern Munteniens zugeschriebenen Keramik des 
Typus Chilia-Militari entwickelte. 

• C. Preda , a.a.O. 
7 Gh. Diaconu, Sîntana-Cerneahov . • .  , S. 286 - 287. 
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Abb. 1 - 1 ,  Sîntana-de-;\fureş-Typus ( Grab 8 des Grăberfeldes von Gherăseni) ; 2, Tîrgşor-Gherăsen i-Gruppe. 
( Grab 13 des Grăberfeldes von Gherăseni) ; 3, Tîrgşor-Olteni-Gruppe ( Grab 2 des Grâberfeldes von Gherăsen i ) .  

zemiinze von Septimius Severus 8, sowie eine Eisenniete zur Befestigung des Schild
buckels (Abb . 2/5) zutage. Ebendort wurde auch ein eiserner Schildgriff (Abb.  3/2) 

8 Die Miinze wurde von B.  Mitrea vom Mtinz
kabinett des lnstitutes fiir Archăologie der Akademie 
der RVR wie folgt bestimmt : « AE, Gewicht 14,42 g. 
Durclunesser 28,5 mm ;  Erhaltungszustand mă13ig. 
Die Miinze war den Flammen des Scheiterhaufens 
ausgesetzt gewesen. Auf der Vorderseite ist das Bild 

des Kaisers Septemius Severus nach rechts mit kenn
zeichnender Haartracht und ebensolchem Bart zu 
erkennen. Aufschrift verwischt ; schwache Buchsta
benspuren noch erhalten. Auf der Ruckseite sind 
undeutliche Spuren einer stehenden Peraon zu er
kennen ».  
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geborgen. Nordnordwestlich cler Urne befand sich, an  die GefaBwand gelehnt, ein 
eiserner Schildbuckel (Abb. 3/1 ) .  Samtliche Fundstiicke aus Eisen waren den Flam
men des Scheiterhaufens ausgesetzt gewesen. Auf Grund cler Keramik und  cler Bogen
fibel von cler Form des Buchstaben D kann clas Grab 147 von Tîrgşor an clas Ende 
des 3.  und den Beginn des 4. Jh. angesetzt werden. 

Im Herbst des Jahres 1962 wurde ein auf dem Gebiete cler Gemeinden Mogoşani 
und  Mătăsaru ( Rayon Găeşti, Reg. Argeş) gelegener Friedhof teilweise u ntersucht. 
Hier wurden 20 Graber aufgedeckt, von denen einige Brandbestattungen und  andere 
Korperbestattungen  enthalten. Das Brandgrab 15 von Mogoşani besteht aus einer 
halbovalen, 0,45 m tiefen Grube mit den D urchmessern 0,50 X 0,60 m. Auf dem 
Boden cler Grube wurden menschliche K nochenbrandreste gefunden. Dariiber lag, 
etwas in  ost-westlicher Richtung geneigt, eine Lanzenspitze (Abb. 4/2) .  ln u nmittel
barer Nahe cler Lanzenspitze fand sich clas Schlageisen eines Feuerzeuges, clas 
mit demjenigen cler Przeworsk- K ultur 9 identisch ist (Abb. 4/3) .  Diese beiden 
Fundgegenstande waren von einem eisernen Schildbuckel (Abb. 4/1) iiberdeckt. 
Samtliche Gegenstănde waren den Flammen des Scheiterhaufens ausgesetzt 
gewesen, da sie deutliche Brandspuren aufweisen. 

* 

Im folgenden soli des năheren auf die Stamme der Tschernj achow- Sîntana
de-Mureş- Kul tur eingegangen werden, von denen bekannt ist, daB sie das Gebiet 
Munteniens und der Moldau besetzt hatten. Was Transsilvanien anbelangt, fehlen 
bekanntlich dort a uf den Grăberfeldern des Typus Sîntana-de-Mureş die Brand
bestattungen IO (Abb. 5) . 

Auf Grund der bisherigen Funde hat es den Anschein, daB Brandbestattungen 
mit nachtraglich gebrannten GefaBen (Tîrgşor-Olteni- Gruppe), vor aliem in der 
ntirdlichen Molda u  und in Nord- und Westmuntenien haufiger vorkommen. 

Der Brauch der Verbrennung von GefăBen auf dem Scheiterhaufen kann 
bekanntlich weder mit den Bestattungsbrăuchen der u nabhăngigen Daker 11 ,  noch 
mit denen cler einheimischen B evolkerung Mitteltranssilvaniens in  Verbindung 

• Stanislaw Jasnoz, Cmentarzysko z okresu pozno
latenskiego i rzymakiego w Wymy.�lowie, pow. Gostyn, 
in Fontes Prehistorici, Bd. I I, 1 951,  Poznan, S. 35, 
Abb. 40/3 ; S. 210, Abb. 322/8 ; S. 213, Abb. 327 /5 ; 
siehe auch Bogdan Kostrzewski, Cmentarzysko z 
okreau rzymakiego w Koninie (woj. Poznanskie), in 
Przeg Arch, VII,  1 946, Poznan, S.  207, Abb. 21 /5. 

1o Bisher sind nur zwei Brandbestattungen be
kannt. Die erste von E. Beninger veriiffentlichte 
kann hier nicht beriicksichtigt. werden, da sie zwei
felhaft is t ;  s. Gh. Diaconu, Sîntana-Cerneahov . . . , 
S. 281 , Anm. 1 .  Die zweite Brandbestattung wurde 
von Z. Szekely vom Museum in Sfîntu Gheorghe 
entdeckt, siehe « Materiale », V, S. 241 . Di.e Brand
bestattung mit • gebranntem Boden » von Sfintu 
Gheorghe kann jedoch nicht den Tragern der Tscher-

njachow-Kult.ur zugewiesen werden, wenn sie dieses 
vom Ausgrăber erwahnte Merkmal aufweist. 

11 Gh. Diaconu, Sîntana-Cerneahov, S. 285-287 ; 
Egon Diirner, Rămerzeitliche dakische Brandgriiber 
aus Sîntana-Arad, in Omagiu lui Constantin Daico
viciu, Bukares t ,  1960, S. 155 -159 ; D. Protase, 
Cimitirul de la Soporul de Cimpie şi importanţa lui 
pentru problema persistenţei băştinaşilor în Dacia 
romană, in Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Buka
rest, 1960, S. 462 ; sie he auch die in « Materiale t, 
V - VIII ,  verii[fentlichten Grabungsberichte ; R. Vul
pe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, in << Materiale », 
I ,  s. auch die Grabungsberichte iiber die Grăber
felder von Pădureni und Gabăra in c Materiale» ,  
V-VIII ; Sebastian Morintz, Săpăturile de la  Chilia, 
in • Materiaie », V I I -VIII. 
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Abb. 4 - Beigaben des Grabes 15 von Mogoşani-Mătăsaru. 
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gebra ch t werden 12 . Dieser Bra u c h  i s t  wPdPr  i n  cl er  sarma tisc hen Welt norh n u ch 
bei anderen Vol kerschaften ,  die mit  el en  Trăgern cler Tsc hernj achow- Sîn t a n a -d e 
M u reş- K u l t u r in  Beriihrung kamen ,  anz 1 1 t rPffe n .  D iP  P inz ige Vo l ke rsch af t , d i c bereits 
f ru hzeit ig  e inen derartigen B ra u c h  i. i b t e  u nd d i P  i n  e inem gcwissPn A usmal3 z 1 1 r  

o 

d' 
< 

..,, "-/ 
(" "' .J' 100 150 

1 . .Sintilna tl• /lful'r!s 
2. Tirgpr · 

.:J. Gh�r�sen/ 
*· Olttmi 

IP 5. Mogoş1nt�-/tlăfiSJ1rU 

Abb. 5 - Die wichtigsten i m  Text envahntcn Griibedelder. 

Bi ldung der Tschernj achow- Sîntana-de- M ureş- K u ltur  beigetragen hatte ,  i s t  die cler 
Trăger cler Przeworsk- K u ltur .  Von elen wesentl ichsten Ken nzeichen cl er  Grăber
felder des Przeworsk-Typus treten zwei, m i t  cl er Ausub u n g  des BPstattu ngsbra uches 
in Verb indung stehende Merkmale besonders he rv01·, u .zw .  cl i c  Niednlegu ng v o n  
vVaffen in  elen  Grăbern und die ri tueJ le Verbrennung von Sch m uckstucken ,  Gebra u chs
gegenstănden,  Urnen u n d  OpfergefăBen a uf dern Scheiterhaufen .  Unseres Erach
t ens waren es einige ostl iche Stărnrne cler Przewors k - K u lt ur, d ie im Becken des 
Oberlau fes des Dnestr siedelten und  zusarnrnen mit  Stărnrnen cl er Lipitza- Ku l tur  

1 2  In vorliegendem Fall  kann e s  s ich nicht  um 

Brandbestattungen von cler gleichen Gattung wie 

d iej enigen von Alba I ul ia  handeln, die D. Protasc 

cler einheimischen Bevolkerung zuschreibt,  s .  D. Pro

Lase, Şanlierul arheologic Alba Iulia, i n  « M a t e 1·iale », 
V I ,  S.  lt04. U nseres Ernchlens weisen auch die C 1·ii-

ber cler Nekropole von Bratei ( Rayon Mediaş) einige 

fi.ir die Vălkerschaften aus dem Norden und \Vesten 

kennzeic h nende Elemente au f, s .  I. Nestor u nd 

E. Zaharia, Săpltltirile de la Bralei din 1959, i n  

i< Materia le »,  V T I T ,  S .  623 -G29 ; T .  Neslor in  ].�/oria 
Rominiei, I ,  S.  70� . 
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dic Tschernj achow- Sîntana-dP-Mureş- Kultur hervorbrachten 1a . Einige Forscher 
schriPben dic Przeworsk- Kultur den Wandalen 14 zu ,  doch kann deren Betcili
gu ng an dP 1 ' :\ 1 1sbild ung der Tschcrnj achow- Sîntana-de -Mureş- K ultur sowie ihre 
:\ r 1 w1·senhP Î L  i n  dPr n ifrdlichl'n Moldau nicht in Betracht gezogen werden. Es darf 
n icht i.ibcrschcn wcrden, dal3 die Wandalen ihrc eigenc Kultur ausbilde ten, die zwar 
der Tschcrnj achow- Sîntana-de-Mureş- Kultur groBtcils zeitgleich ist, sich jedoch 
betriichtlich von ihr unterscheidet 15 . Weiterhin muB festgestellt werden, daB bisher 
in den Grăbcrfcldcrn des Tschernjachow- Sîntana-de-Mureş-Typus Waffen ausschlieB
lich in Brandbestattungen zutage kamen 16. So veroffentlicht G. B. Fjodorow 
Brandbesta ttungen aus den Griiberfeldern von Beltzatz und Melejescht, deren 
Beigaben Lanzenspitzcn, Schildbuckel, Schildgriffe , Scheren usw. umfassen 17 . Des
glcichen wcist G. B. Fjodorow a uf einige Zusammenhiinge zwischen den erwiihnten 
Griibern und den Triigern der Przeworsk- Kultur hin .  

Die  1 1cuc 1 1  Funde au s  dC'r Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik, sowic 
a 1 1 s  dem zwis1·h1•n Pru t  1 1nd den Karpatf'n gelegenen Gebiet der Moldau,  zu denen 
noch Funde aus Muntl'ni l'n kommen, sowie P in aufmerksameres neuerliches Studium 
dt>t '  schriftl ichcn <1 1 1 ellf'J1 l enken uns ere Aufmerksamkeit auf die Taifalen, einen 
mit dcn Wandalen vcrwandten Stamm. Die Spatenfunde,  die durch die Angabcn 
des Ammianus Marcellinus bekrăftigt werden, rechtfertigen die Ansicht, daB von 
al len Trăgern cler Przcworsk- Kultur der einzige hier in  Betracht kornmende Stamm 
derjPnigc cler Taifalen ist, deren kulturelle und politische Entwicklung sich zwar 
von der cler Wandalen untPrscheidPt, j edoch dcrjPnigen cler Westgoten schr nahe 
s tcht. Der Pi nzigc l JntcrschiPd zwischen Wes tgoten und Taifalen bezieht sich auf 
den Bestattungsbrauch. H l'kanntlieh iibtcn die Goten an der Ostsec urspriinglich 
sowohl Korper- als auch Bra ndbestattung 18 . Es mul3 jedoch darauf verwiesen 
wPrdPn, da13 bei den Gotcn dic LcichenvPrbrennung an Ort und Stelle stattfand, wăh
rend sie hPi den unabhăngigen Daknn und den Triigern der Przeworsk- Kultur an 
anderer Stclk vollzogcn wurde. Im  iihrigen ist dieser letztere Bestattungsbrauch 
fi.i r die Tschernj achow- Sîntana-de-M ureş- Kultur kennzeichnen d  und erkliirt sich 
durch die Beteiligung der unabhăngigen Daker und j enes Zweiges der Przeworsk
K ultur, der zur A usbildung dcr Tschernjachow- Sîntana-de-Mureş- K ultur beige
tragen hat. In  der Tschernjachow- Sîntana-de-Mureş- Kultur ist der von den Goten 
an der Ostsee neben der Korperbestattung geiibte Brauch der· Leichenverbrennung 
an Ort und Stelle nicht nachgewiesen ,  was darauf schlieBen liiBt, daB die Goten 
diesen Brauch a ufgegeben hattcn,  noch ehe sic mit den u nabhiingigen Dakern und  
den Triigern der Przeworsk- Kultur in Beriihrung kamen. 

13 Gh. Diaconu , Sîntana-Cer11e1ihov, S.  282 -283. 
14 Marcyan I. Smiszko, J(ultury 1vczesnego ohre.m 

epul..-i ce.mrstwa rzymshiego iv .Walupolsca iv.�mdiney, 

Lwow, 1932. Bekanntlich wcisen cl ie rneis ten polni
schen Forsch!'r gewisse Kennzeichcn cler· Przeworsk

Kul tur den Protoslawen zu. 
15 Vergl!'iche die Grăberfeldcr cles Przeworsk

Typus an Weichsel und Warthe, clie dmch Fibeln 
in <las 2. -'1 .  J h .  u.Z. da tiert sirnl. 

18 Bis je tzt  wurde auf  dem (;ebiete rler RV R cin 

einziges Skele tlgrab ge l'unden, in dem eine S treitaxt  
zu tage karn. S . . \.  Dankanils urui  I .  Ferenczi , Săpă-

turile arheologice de la Ciumbrud, i n  « l\Ia Leriale », 

V I I , S. 614,  Abb. 7 -8. 
17 r. B. <t>eAOpoe, 1(11a 'lepHRX06CKUX MOZUJtbHUKa li 

Mo111}a11uu, i n  l\I IA-Kishinew, 1960, S. 226, Abb. 3 ;  

Ders. ,  HaceJteuue flpymcKo-ouecmp06Kcow Me31Coype'lu, 
Moskau, 1960, S. 88, Abb. 1 4 ,  S. 326, Abb. 1 9/3 -6.  
Auf Grund dieser Grabbeigaben stellt G. B. Fjodo
row eine Beziehung zwischen einem der von ihm 
freigelegten Griiber und denjenigen der Przeworsk
Kultur her. 

1s B. Stjernquist , Simris, S. 39 - 41 nach G. B. Fjo
dorow, S. 96. 
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Diese beiden Volksstămme haben die gleiche materielle Kultur ( Keramik, 
Gerăte, Schmuckgegenstănde usw. ) .  Auch beziiglich der Bestattungssitten sind 
Ăhnlichkeiten festzustellen, u .zw. wurden in den Grăbern der Westgoten (Sîntana
de-Mureş-Gruppe) als auch in denen der Taifalen ( Tîrgşor-Olteni-Gruppe) zum 
Unterschied von den Dakern und Sarmaten , bei denen die Anzahl derartiger GefăBe 
geringer war, zahlreiche OpfergefăBe niedergelegt. Beide Volkerschaften l egten in  
den Grăbern mit Vorliebe Spinnwirtel, Toilettemesserchen, Kămme, prismatische 
Anhănger aus Knochen, Nadelbiichschen und andere Gebrauchs- und Schmuck
gegenstănde nieder, die in den sarmatischen und geto-dakischen Grăbern im allge
meinen fehlen. Im iibrigen erwăhnen auch die schriftlichen Quellen die Taifalen 
fast stets an der Seite der Westgoten 19. Sie begleiteten diese letzteren auf einer Reihe 
von Kriegsziigen siidlich der Donau 20. ln der Schlacht von 290 21 kămpften die 
Taifalen an Seite der Westgoten gegen die von den Wandalen unterstiitzen Gepiden. 

Ein wichtiges Problem ist die Identifizierung und Lokalisierung der Taifalen 
von dem Augenblick ihres Auftretens an den Grenzen Dakiens bis zu ihrem Ver
schwinden aus den Gebieten an der unteren Donau. 

C. Diculescu verlegt sie fiir eine friihe Periode in  das nordliche Dazien , von wo 
sie nach ihrem Einfall in Moesien (im Jahre 249) nach Muntenien und Oltenien 
vordrangen 22. Die archăologischen Nachweise, dic C. Diculcscu zur Begriindung 
seiner Ansicht heranzog, konnen hcute nicht mehr in Betracht gezogen werden, 
da sich die Altertiimer von Agribici, Drass, Mediaş, Turnişor, Sebeş 23 usw., die er 
den Taifalen zuschrieb, als ălter oder j iinger erwiesen, und daher anderen Volker
schaften angehoren .  Dennoch bleibt C. Diculescus Beitrag soweit giiltig, daB er die 
Taifalen zu Beginn in das nordliche Dazien lokalisiert und sie, zum Unterschied von 
den Hasdingen-Wandalen mit den Lakringen gleichsetzt. Schwieriger ist es aller
dings, die Entwicklung dieser Volkerschaft nach ihrem A uftreten unter der Bezeich
nung Taifalen in den schriftlichen Quellen zu verfolgcn.  

Vom J ahre 262 an sind die Taifalen mit den Goten verbiindet und greifen 
ungezăhlte Male das Gebiet der unteren Donau an. Nach C. Diculescus Ansicht 
miissen die Taifalen damals ihre Hauptsitze in Dazien gehabt haben 24• Bekanntlich 
war jedoch Dazien damals noch von den Romern besetzt. 

Auf Grund der Funde von Bolotnoje und Swenigorod 25 ist anzunehmen, 
daB die Taifalen ,  von ihren alten Stiitzpunkten in Bereg-Maramureş aus, stăndig 
nach Osten abwanderten, wohin sie von anderen germanischen Volkerschaften 

19 Const. Diculescu, Die Wandalen und die Goten 
in Ungarn und Rumanien, in o Mannus », VIII ,  
Leipzig, S. 68 - 72. 

20 Ebd., S. 68 -71.  
21 Constantin C. Diculescu, Die Gepiden, Forschun

gen zur Geschichte Daziens im friihen Mittelalter und 
zur Vorge.�chichte des ruma.nischen. Volkes, I ,  1922, 
Leipzig, S. 36. 

23 Const. Diculescu, Die Wandalen . . .  , S. 72 ; 
s. auch I. Nestor, Istoria Romîniei, I ,  S. 696. 

:ia Const. Diculescu, a.a.O., S.  70. 
u Ebd„ S. 71.  
25 J. Sweschnikow, MozuAbHUKU Aunutp<oU KYAb

myp1i1 11 JluOlfcKofl o6AaCmu, în KS, 68, 1957, S. 63 --64, 
M. I. Smiszko und I. K.  Sweschnikow untersuchten 
das Grăberfeld Dctinice ( Ukrainische SSR, Rayon 

Dubno, Oblast Rowno) . Sie datieren das Grăberfeld 
von Detînîce în dîe zweite Hălfte des 3. Jh. und în 
das 4.Jh. und schreiben es den Gepiden zu. Bemer
kenswert ist, dal3 în Detinîce dîe Verbrennung an 
anderer Stelle erfolgte ; es wurde das Ritual des 
nachtrăglichen Brandes der Gefălle geiibt und es 
finden sich dort zahlreiche Gefălle mit X-Henkeln. 
Unseres Erachtens gehiirt das Grăberfeld von Deti
nice zu den gleîchen Stămmen, wie diejenigen von 
Swenigorod und Bolotnoje, die j edoch aus einer 
spăteren Periode stammen. M. H. CMHIDKO, H. K
Ceemmncoe, MozUAbHUK III-IV cmoAimb u.e.y c. 
)îumuHuiti PoseucKoi o6Aacmi in MamepuaAu u oocAi
o:J1CeHu11 3a apxeoAozii 1IpuKapnamu11 i BoAUHÎ, 3. Aufl„ 
Kiew, 1961, S. 89-114 .  
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gedrăngt wurden. Damit ist wahrscheinlich auch die Niederwerfung der Trăger 
der Lipitza-Kultur ( Kostoboken) in Verbindung zu bringen ; sie erfolgte groBteils 
wahrscheinlich durch die Taifalen selbst, die damals noch u nter der Bezeichnung 
Lakringen bekannt waren. Die Lakringen oder Taifalen lieBen sich În dem von 
ihnen besetzten Teii der von den Trăgern der Lipitza- Kultur beherrschten Gebiete 
nieder. Hier traten sie mit den Trăgern der Lipitza- Kultur, die kulturell bedeu
tend hoher standen, in unmittelbaren Kontakt. 

Die Symbiose 26 zwischen den Taifalenstămmen des ostlichen Gebietes der 
Przeworsk-Kultur und den ( Kostoboken- ?)  Stămmen der Lipitza-Kultur spiegelt 
sich in den oben erwăhnten Siedlungen und Grăberfeldern von Bolotnoje und Swe
nigorod wider, wo iibrigens auch einer der Mittelpunkte festgestellt wurde, an denen 
die Tschernj a chow-Sîntana-de-Mureş-Kultur 27 entstand.  

Die Vermischung von verschiedenen Volksstămmen vollzog sich damals în 
groBem A usmaB an den Grenzen des Romischen Reiches. ln  jenen unruhigen Zeiten, 
in dencn das auf die Sklavenhalterordnung gegriindete Romische ReiGh von innen 
heraus geschwăcht war, wird es zugleich auch von den an seinen Grenzen siedelnden 
Volkerschaften von auBen angegriffen. Diese Periode kann mit einem j ener Zeitrăume 
gleichgestellt werden, auf die sich Friedrich Engels bezieht, wenn er sagt : « Die 
l angen Ziige hatten nicht nur Stămme und Geschlechter, sie hatten selbst ganze 
Volker durcheinander geworfen » 2s . 

Auf Grund der Funde aus dem Norden der Moldauischen Sozialistischen Sowjet
republik kann angenommen werden, daf3 eine Reihe von Taifalen- und Kostoboken
stămmen (bereits als Trăger der Tschernjachow- Sîntana-de-Mureş-Kultur) das 
Gebiet der nărdlichen Moldau erreicht hatten und mit den Sarmaten in Beriihrung 
gekommen waren 29• Urspriinglich d iirfte die Abwanderung der Taifalen und Kosto
boken nach Siidsiidosten durch den Druck der aus dem Norden kommenden Goten 
verursacht worden sein, die nunmehr ihre groBe Wanderung nach Siiden und Osten 
antraten. Unter diesen Umstănden wurden die Taifalen endgiiltig von der kompakten 
Masse der Trăger der Przeworsk- Kultur bzw. von den Wandalen getrennt. Es  ist 
darauf hinzuweisen, daB sich ihre materielle Kultur zwar unter dem EinfluB der 
Lipitza- Kultur gewandelt hatte, sie selbst aber gewisse Gebrăuche und Riten bis 
zum Vordringen der Goten bewahrten . So sollten sie z .B .  den Grabbrauch der nach
trăglichen Verbrennung von GefaBen weiter beibehalten, den Brauch der Nieder
legung von Waffen in  den Grăbern j edoch aufgeben. 

Das bei den Taifalen im 3 .-4. Jh. geltende rituelle Verbot der Niederlegung 
von Waffen in den Grăbern lăBt sich dadurch erklăren, daB sie den Kontakt mit 
der Bezugsquelle fiir Eisen in Schlesien, das damals unter Herrschaft der Wandalen 
stand, verloren hatten. 

Die Wandalen und nach ihnen die Gepiden, die iiber diesen Rohstoff verfiigten, 
iiben j edoch den Brauch weiter 30, 

211 Gh. Diaconu, Sîntana-Cerneahof.1 . . . , S. 283. 
27 Ebd., S. 283 -284. 
28 Marx, Engels, Lenin, Zur deutschen Geschichte, 

Dietz-Verlag, Berlin, 1 953, S. 88. 
29 G. B. Fjodorow, Rezultatele şi problemele prin

cipale ale cercetărilor arheologice din sud-ve.�tul 

U.R.S.S„ referitoare la primul mileniu al e.n., in 
SCIV, X, 2, 1 959, S. 375 -376. 

ao Das Fehlen von Waffen in den gotischen Griibern 
kann auf die gleiche Weise erkliirt werden ; unsere 
friihere Deutung kann also nicht mehr aufrecht 
erhalten werden. Siehe Gh . Diaconu, Tîrg1or . . .  S.283. 
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Es wurde hcrcits oben erwăhnt, daf3 die Taifalen, damals hercits als Trăger 
der Tschernj achow- Sîntana-de-Murcş- Kultur in dcr ni)rdlichen und ostlichen Moldau 
mit einigen sarmatisehcn Stammen in  Beriihrung tratcn, dic ihrerscits dic Grcnzcn 
der Steppc scit langem iiberschrittcn und  dic Zone cler rnolclauischen Waldst<'ppe 
erreicht hatten 31 . 

Bekanntlich verbiindeten sieh cl ic Taifalcn mit  dt •n Sarmaten 32 uncl arhei
teten lange Zeit mit cliesen zusammen. Dic Verstăncligung uncl clas Zusammenwirken 
zwischen Taifalen uncl Sarmaten cl iirftc wahrscheinlich auch cl urch clic Kampfesweise 
cler beiclen Volkerschaften erleichtert worclen sein .  Dic Taifalen uncl Wanclalen, 
sowie clic Sarmaten kampften zu Pferd, zum Unterschiecle von clen \Vest- uncl 
Ostgoten, clie vor aliem FuBkampfer waren .  

Auch zwischen Taifalt>n uncl Karpen entwickelten sich mancherlei Beziehungen. 
Der Brauch, j e  zwei Fiheln zu tragen 33, uncl die Verwendung von Eimeranhăngern 34 
ist nur eine cler Formen, i n  cler sich cler EinfluB cler Taifalen auf die Karpen geltend 
machtc. Die Karpen hatten den erwăhnten Brauch und clie genannten Schmuckstiicke 
wahrschcinlich irgendwo im Norclen cler Moldau iibernommen. Beides wurcle ihnen 
<l urch cl ic Taifalrn iihnmittelt, 11 icht Ptwa durch die Wanclalen, mit denen die Karpen 
wahrsehcinlich nic hcnachbart war<'n .  Dic Obcmahmc, zuglcich mit dcm 13rauch 
j c  zwei Fibe ln zu  tragcn, ist iibcr clic Goten auch unmoglich 35, da dicsc hekanntlich 
crst schr spăt in kultmelle Bcziehungen zu clen Karpen tratcn .  Die Beriihrung 
zwischcn Taifalcn und Karpen kann in cinem gewisscn Mafie auf Grund cines j ii ngst 
in Dolheştii Mari 36 gehorgenen Fundcs belegt wcrclcn.  Dort fanden sich in cinem 
Brandgrahe mit mehrmals gebranntcn Gefăf3en typische Sehmuckgcgcnstă ndc cler 
Przeworsk- Kultur, Eimeranhăngc·r, S1'.hild năg<'l 37 , j cdoch auch Obcrreste vo1 1  
Filigran- Sclunuckstlicken, wif' s ic  fiir die K a rp<'n kcnnzcichnend s ind 38 •  Obzwar 
zwischen Taifalen und KarpPn g1•wisse Zusammt'nhange bestanden,  erlaubPn die bis
herigen Funde nicht cl ic Folgerung-, daB zwischrn dicscn beiden Volkcrschaften 
engere Beziehungen, wie etwa zwischcn Karpen und  Sarrnaten, bestandcn hattcn .  

Bis he utc frhlt auf cler zcntralcn Hoehehene dcr Moldau,  d .h .  in  dern von den 
Karpcn eingenommencn Gebict die Tîrgşor-Olteni-Gruppe,  d.h .  Brandhes tatt ungen 
mit nachtrăglich gehrannten Gcfăf3Pn. DPnnoch ist es nicht ausgeschlossen, daB 
im Laufe kiinftiger Untersuch ungcn auch solche Grăher zutage kommen , j edoch 

31 r. E. <l>e�opOB_, a.a .O. ,  D �rs . ,  Hace11eHue . . .  

Moskau , 1 961,  ( vgl . das sarma ti,che Grăberfeld von 
l\larkeutz, S.  277. s. auch c l ic  Kar te  au[  S. 3 1 7 ) .  

3 2  Cons t .  Diculescu, a.a.O. ,  S.  95. 

33 I. Nesl o1· in Istoria Rominiei, I, S.  (j!JO, s .  a1 1ch  

Gh. l l iaconu,  'l'irg,�or . . . , S .  286.  

3�  C h .  l l iac1 1 1 1 1 1 ,  'l'irgşor . . . , S .  28'• ; Dc 1·s . •  /Jcs11re 

pa11dantivl'le-căldăr11şii, in « .\ rhcologia �l oldovci  1> , 

lV ( i n  Vorhcrci l11ng) . 
36 ( ; h .  Bichi1„ Unele observaţii Cit privire la 11er·ro

polele de tif> Pocneşti din .'Holdova şi relaţiile acestor 

rwcropole cu lumea sarmată, in S C I V ,  X I I ,  2, 1 961 , 

S. 268 ; « I m Griibedeld von Poeneşli ki.innen die 
Beriihrunge n  zwischen Karpen u n d  Goten a u l' l : ruud 
des Brauch es , i n  jedem Grabe zwei  Fibcln nieder
zulegen, brlegl. werden 1> ; hingcgen hebl. 1 le1· gleiclw 
Verfas8er a u r  S. 2fi2 hcrvo1" 1laU 1la' karpisl'he 

Grăberfeld des 3 . . Jh.  von einer Siedlung des li . .J h .  
iiberlagert wird ( ? ) .  

38 .M. Dinu, Sondajul arheologic de la Dolheştii ,'Hari 

( Hayon Fălticeni, !leg. Suceava) , in « Ma teriale 1>, 
V i l, S. 1 2 1 - 1 27.  

37 Ebd . ,  S . 1 2fi, Abb. 7 / ';J - 8 .  Der Ausgrăber bezeich
l lPI siP als <c Eisenniigel, wahrscheinlich von ei11er 
Kassel t<' hl'niihre11d1> ; <lic Verzieru11g der i 11 Dol
hc�Lii '.\la1·i geborgcncn ( ;efal.lbruehs l iickc ( ebd . ,  S. 
l 25, A bb. li) isl l"ii r tl ie Tonwarc der Przewo1·sk

Ku l l.11 1· kennze ichne11tl. Zu al l  <lem komm l. noch, 
dal3 im Hahmen der erwăhnten Keramik auch die 
l"ih die Trăger <ler Przeworsk- Kul tur typischen 
X-Henkcl vorkommen (Ciurchi-Jassy, von N. Zaharia 
u n d  E. Zaha ria milgete i l t \ .  

38 Ehd . ,  S. 12i .  
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diirften diese unseres Erachte ns cler Endphase cler Tschernjachow- Sîntana-de-Mureş
Kultur angehoren.  

\Vas Tra nssilvanicn anbdangt, wurdc hereits crwiihnt, daf3 in den Griiberfeldern 
dcr Tschcrnj achow- Sîntana-de-M urcş- Kultur B randbestat lungcn mit  nochmalig 
gcbranntcn GefiiBcn nicht bclcgt sind . Das Fehlcn dicses Bestattungstypus auf 
dcm Boden Transsilvanicns kann 11ur in dcm Simte gcdcutet werden, daB clic Tai
falen niemals în clas mittlere und s iidliche Transsilvanicn vorgcdrungcn waren, wie 
C. Diculescu behauptcte. 

Ist die Annahmc zutrcffend , daJ3 die Brandbesta ltungcn mi t nachtriiglichern 
Brand cler GefiiBe den Taifalen zuzuweiscn sind, dann muB auch cl ic Hypothesc 
zugelassen werden, daB dieser S tamm cler Tschernjachow- Sîn tana-dc-Mureş- Kultur 
friiher nach Muntenien eingedrungen war, als die gotischen Stiimmc, cl ic Mun tcnien 
in cler Mitte und zweiten Hiilfte des 4 .  Jh. besetzten. 

Die friihere Anwesenheit cler Taifalen in Muntenien wurde zum Teil gelegent
lich cler Erforschung der GriibPrfelder des rnuntenischen Karpatenvorl andes nach
gewiesen. Derart wurde in  GhPrăseni und insbesondere in Tîrgşor und Mogoşani
Mătăsaru ( Rayon Găeşti) festgestellt, daB ein Teii cler Brandbesta ttungen mit noch 
mals gebrannten GefiiBen von den Korpergriibern gestOrt worden war, die den vor
dringendcn Wcstgoten und Sarmaten zuzuschreibcn sind. Die friihere Anwesenheit 
der Taifalen in Muntenien. sowie cler Umstand, claJ3 in Transsilvanien und in dcr 
mittleren Moldau taifalischc Bestattungcn (Tîrgşor-Olteni- Gruppe) fehlen, liiBt 
sich crkliiren ,  wenn die Tatsachc berii cksichtigt wird, daB zur Zei t ,  da ein 
Teii cler Taifalen und Sarrnatcn wahrscheinlich liings des Prut in das Gebiet 
cler untcren Donau ,  nach Muntcnicn, vordrang, die Macht cler Karpen noch nicht 
gebrochen war. 

Jn  Tîrgşor lcbten clic Taifalen, wic sie d urch friihe Brandgriiber mit nachtriig
lichem rituellen Brand cler GefiiBe bclcgt sind, wahrscheinlich mit cler unabhiingigen 
dakischen Bcvolkerung zusammen und iibPrnahmen von diescr cine Reihc von 
Elcmenten cler materiellen Kultur. Dieses Zusammenlehen dauert noch nach dem 
Auftretcn von Stiimrnen fort, die Korperbestattung iibten ( Sîntana-de-Mureş
Gruppe) ,  und in  denen wir, wie erwiihnt, die Westgoten erkennen miissen, die in cler 
crsten Halftc und gegen Mittc des li. Jh. hier eindrangen. 

Die Spatenfunde bictcn j edoch in ihrer Gesamtheit cin vielseitigeres Bild, 
welches auch die Hypothese gestattet, wonach die Westgoten frische Scharen von 
Taifalen und die Ostgoten wahrscheinlich Gruppen von Herulern 39 mit sich fiihrten,  
welche die Verbrennung ihrer Toten weitcr nach dem von cler Przeworsk- Kultur 
iibcrnommen Brauch iibten 4o . An Scite cler Taifalen finden sich j edoch auch 

3 9  Ein Teii <ler iistlichen Stămme, d ie  von unseren 
Gcbicten weiter entfernt sie<lelten u1H! <lcn Brauch 
clcs nachtrăglichen Urarules iihten, ist nichl. mi i. 1le11 
Taifalen zu iden t i fizieren. :vloglicherweise kiinnten 
in  diesen Gebieten mit der Zeit Heruler nachgewiesen 
werden. 

to Eher d iirfte es sich un einen Einfluf3 der Wan
dalen auf die Ileruler han<leln, waren die Heruler 
doch vor ihrer Abwanderung aus dern No1·den mit  
<len V\landalen benachbart. Von <l iesem Gesichts
punkt aus ist auf dic Brandbestallung 86 des Gră-

berfel<les von Kompanitze ( Ukrainische SSR)  hinzu
weisen, wo, wie E.  \V. Machno mit l.eilt, cine harul
gernachtc L'rne, von cinern Schil<lbuckel iiber<leckt, 
gefunden wur<le. Weiters wurden dort geborgen : 
eine Fibel mit Ful3- und Kopfplatte, ein Eimergriff, 
ein eisernes Messer, eine eiserne Lanzenspitze und 
ein rituell zusarnmengebogenes, neben der Urne 
nie<lergelegtes eisernes Langschwert. Diese Mitteilung 
wurde uns durch I. lonită un<l Petre A urelian zu
gclei tet ,  denen auch an dieser S telle gedankt sei. 
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Geto-Daken , was durch Brandgraber ohne nochmals gebrannte GefaBe (Gruppe Tîrgşor
Gherăseni) bezeugt ist. 

Die Anwesenheit der Taifalen an der unteren Donau ist auch quellenmaBig belegt. 
So kann aus den Aufzeichnungen des Ammianus Marcellinus die Folgerung gezogen 
werden, daB der Wali des Athanarich das Land der Taifalen der Lange 41, oder der 
Quere nach 42 oder an dessen Rande43 durchzog. Diese Textstelle kann nur in dem 
Sinne gedeutet werden, daB zur Zeit der Errichtung dieses Walls durch die West
goten sich die Taifalen in der siidlichen Moldau und in Muntenien befanden. 

Dabei bleibt die Tatsache nicht unberiicksichtigt, daB die wichtigste politische 
Macht an der unteren Donau damals die Westgoten waren. Bei dem heutigen Standc 
der Forschung falit es j edoch schwer, genauer anzugeben, welcher Natur die Bczie
hungen zwischen Westgoten und Taifalen waren. 

Der Umstand, daB die Taifalen und Sarmaten gegen Ende des 4 . .Jh .  wahr
scheinlich als Vorhut der Goten an der Grenze des Romischen Reiches standen, 
erhellt auch aus den Aufzeichnungen des Ambrosius, der in seinem Kommentar zum 
Lukas-Evangelium unter Bezugnahme auf die zeitgenossischen Ereignisse erwahnt, 
daB die Goten, von Hunnen und Alanen bedriingt, ihrerseits in das Gebiet der Tai
falen und Sarma ten einfielen (« Chuni in Halanos, Halani in  Gothos, Gothi in Tai
falos et Sarmatos insurrexerunt») 44 . 

ln die mittlere Moldau drangen wahrscheinlich, nach ZerstOrung der politischen 
Macht der Karpen ( Ende des 3 . .Jh . )  die Westgoten ein 45• 

Obzwar das Gebiet an der unteren Donau von Daken-, Taifalen- und Sarmaten
Stiimmen der Tschernj achow- Sîntana-de-Mureş-Kultur besetzt war, diirften unseres 
Erachtens gewisse Schliisselstellungen langs der Donau bereits seit dem 4 . .Jh. von 
Westgoten bewohnt, vor allem aber von ihnen kontrolliert worden sein. Im Zusam
menhang damit ist es von lntercsse, auch den Weg der von Valens wahrend der 
bekannten Feldziige der Romer gegen die Westgoten Athanarichs gefiihrten Hecre 
zu verfolgen. \Vahrend des ersten Feldzugs iiberschritten sie die Donau in der Gegend 
der heutigen Stadt Olteniţ.a 46, von wo sie die Verfolgung der Westgoten aufnahmen. 
Beim zweiten Feldzug beabsichtigte der Kaiser, die Donau in der Gegend von 
Hîrşova 47 zu iiberschreiten, gab j edoch diese Absicht wegen der durch Hochwasser 
hervorgerufonen Uberschwemmungen und wahrscheinli ch auch wegen der N ach
richten auf, die er iiber den Riickzug des feindlichen Heeres nach Nordnordosten 
erhielt. Der dritte Straffeldzug gegen die Westgoten wird von neuen Stiitzpunkten 
aus (im Norden der Dobrudscha) bei Isaccea 48 in Angriff genommen und dlll'chge
fiihrt ; sein Ziel ist das H auptzentrum der westgotischen Macht, das damals noch am 
Dnestr lag und erst von den Hunnen zersti:irt werden sollte. Es ist  also anzunehmen, 
daB die Westgoten von i hren am Dnestr gelegenen Sitzen aus liings der Donau 

u I .  Nestor, in Istoria Rominiei, I, S. 696. 
'2 G. Popa Liseanu, Izvoarele istoriei rominilor, 

Bd. X I I I -XIV, Bukarest, 1 939, S. 77. 

43 R. Vulpe, a.a.O., S. 50t. -505. 
u Ambrosius, Exposilio evangelii secundum Lucam 

X, 1 0. 

46 Wie bereits erwăhnt, ist das karpische Gră
berfeld von Poencşti von einer der Sîntana-de-Mureş
Tschernjachow-Kultur angehorenden Wohnschichte 

des 4. Jh. iiberlagert. S. auch R. Vulpe, Le vallum 
de la Moldavie inferieure el le Mur d'Athanaric, 
Gravenhage, 1957, Abb. 3.  

48 Gh.  Ştefan und I .  Barnea in Istoria Rominiei, I ,  
S.  593, siehe auch G. Popa Liseanu, a.a.O., S. 69 - 70. 

47 Istoria Rominiei, I, siehe auch G. Popa Liseanu, 
a.a.O., S. 70. 

48 Istoria Rominiei, I,  s. auch G. Popa Liseanu, 
a.a.O., S. 70. 
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Gruppen fiir Oberfălle und Raubziige organisierten.  lhr Ziel waren die Schliissel
stellungen dieses Gebietes, sowie die Einfallspunkte in das Romische Reich, wobei 
sie die Taifalen und die einheimische Bevolkerung allmăhlich, aber ununterbrochen 
einengten. 

Unter diesen Umstanden zogen sich die zuerst gekommenen Taifalen in das 
nordliche und westliche Muntenien zuriick und iiberlieBen den Westgoten das mun
tenische Flachland ; sie lieBen sich j edoch nicht, wie dies einige Forscher behaupteten, 
in Oltenien nieder 49• Die Abwesenheit cler Taifalen in Oltenien 50 wird unter anderem 
auch durch das Fehlen von Graber verdeutlich , die der Tîrgşor-Olteni- Gruppe 
angehoren. 

* 

"\Venn wir in  unseren Erwăgungen von dem Vorhandensein der ins 3 . - 4. Jh. 
zu datierenden Brandbestattungen des Typus Tîrgşor-Olteni auf dem Gebiete der 
Moldau und Muntenien ausgehen und wenn wir annehmen, daB das Vorkommen von 
nachtrăglich gebrannten Gefa.Ben und die Merkmale cler Beigaben die Zuweisung 
dieser Grăber an die Tschernjachow- Sîntana-de-Mureş-Kultur bzw. an einen 
den Taifalen eigcncn Bestattungsbrauch gestatten, so sind wir genotigt, Platz 
und Rolle der Taifalen im geschichtlichen Geschehen vom Ende des 3.  Jh. und 
Beginn des 4 . .Jhs.  auf dem Boden der Rumanischcn Volksrepublik festzustellen.  
Dies kann nur dann geschehen, wenn dic Ereignisse beriicksichtigt werden, die sich 
hier in  V crbindung mit den umliegenden Gebieten abspieltcn.  Derart ergibt sich 
aus dem bisher Dargestellten nicht nur cin Gesamtbild, sondern a uch die Feststel
lung, daB die Taifalen von der zweiten Halfte des 3. Jh. an allmahlich in nord nord
westliche Gebiete abwandern, von wo sie dann zusammen mit den ehemaligen Tragem 
der Lipitza-Kultur ( Kostoboken) als Trăger cler Tschernjachow- Sîntana-de-Mureş
Kultur bis in j ene Gebiete gelangten, in die die Sarmaten vorher eingedrungen 
waren. Von h ier dringen die Taifalen, wahrscheinlich zusammen mit den Sarmaten, 
als Vorhut der Westgoten nach Muntenien vor. LaBt man unsere Darstellung i m  
Prinzip und zumindest als Arbeitshypothese gelten, so bedeutet dies, daB die Erfor
schung der Taifalen auf dem Gebiete unseres Landes erst an ihrem Anfang steht 
und daB bei zukiinftigen Untersuchungen unser H auptaugenmerk auf die Auffin
dung neuer Beweise zur Stiitzung dieser Ansicht gerichtet sein muB. 

H I.  Nestor in Istoria Romîniei, I ,  S. 696 ; die 
Forscher, welche die Taifalen in das Banat und nach 
Oltenien verlegen, siehe bei R. Vulpe, Poieneşti, 
S. 504, Anm. 134. An derselben Stelle ist auch die 
Ansicht des Verfassers iiber die Lokalisierung der 
Taifalen auf die zentrale moldauische Hochebene 
angefiihrt. Nachtrăglich ănderte R. Vulpe seine 
Ansicht und verlegt die Taifalen auf einer Karte in 
das Gebiet siidlich des Athanarich-Walles, s. R. Vulpe, 
Le 11allum dB la Molda11ie inferieure . . . , Abb. 3. 
Im Texte erwăhnt der Verfasser aber selbst, er ktinne 
nicht angeben, ob G das Land der Taifalen ntirdlich 
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oder siidlich dieses Walles anzusetzen ist », a.a.O., 
s. 53. 

'° Mit Ausnahme des Grabes von Băbeni Olteţ 
(s. I. Nestor in Istoria Romîniei, I, S. 688) wurden 
auf dem Gebiete Olteniens und in dem Bereiche zwi
schen dem Olt-FluB und dem transalutischen Limes 
noch keine Spuren der Wandervtilker, wie Sarmaten, 
Westgoten usw. festgestellt. Die weiter oben erwăhnten 
Vtilkerschaften, einschlieBlich der Taifalen, wurden 
wahrscheinlich von der romanisierten dakischen 
Bevtilkerung (den Trăgern der Verbiţa-Kultur) daran 
verhindert, jenseits des transalutischen Limes und 
insbesondere nach Oltenien vorzudringen. 
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