
NORDNORDO STLI CHE ELEMENTE IN DER T S CHER
NJACHOW-SÎNTANA DE MUREŞ-KULTUR 

GH. DIACONU 

Die j ilngsten archăologischen Funde beweisen, daB die Tschernjachow-Sîntana de Mureş
Kultur unter der Mitwirkung mehrerer Volkerschaften und Kulturen entstand und durch sie berei
chert wurde. Ganz besonders heben sich dabei die Trăger der Lipitza- und Przeworsk-Kultur hervor, 
sowie Sarmaten und eingedrungene romische Elemente, die meistens durch die an der unteren Donau 
oder an der Nordkiiste des Pontus wohnenden V olkerschaften, die mit den romischen Zentren unmit
telbar in Verbindung standen, auf die Tschernjachow-Sîntana-Kultur ihren Einfluf3 ausilbten. 

Fur die h ăchste Bliitezeit der Tschernjachow-Sîntana-Kultur (Mitte des 4. Jh.u .Z.) wird die 
Meinung vertreten 1, daB die Goten am stărksten die Elemente der Tschernjachow-Kultur verbrei
teten. Ohne Zweifel erleichterten die Goten, innerhalb des von ihnen geleiteten Stămmebundes den 
Verkehr bestimmter Erzeugnisse innerhalb des Gebietes zwischen Don 2 und den Munţii Apuseni 
(Apuseni-Gebirge) und zwischen Galizien und der Donau. 

Soweit es die archăologischen Angaben gestatten, soll hier der Beitrag der nordischen Volker
schaften an der Entstehung und Verbreitung dieser Kultur gezeigt werden. 

Unsere Arbeit beruht hauptsăchlich auf den Beobachtungen, die bei der Erforschung der 
Grăberfelder der Tschernjachow-Kultur aus Rumănien gemacht wurden, da diese eingehender als 
die entsprechenden Siedlungen untersucht wurden. 

Die meisten Grăberfelder, die auf dem Gebiete Rumăniens freigelegt wurden, sind durch 
die beiden Bestattungsbrăuche durch Korpergrăber und durch Brandgrăber gekennzeichnet 3• 
In manchen Grăberfeldern schwankt das Verhăltnis zwischen den Korper- und den Brandgrăbern, 
in anderen ist es dagegen fast gleich. Es wurde gezeigt, daf3 diese beiden Grăberarten gleichzeitig 
sind 4• 

Bekanntlich gab es auf dem weiten Gebiet, wo sich die Tschernjachow-Sîntana de Mureş
Kultur entwickelte, in den vorhergehenden Jahrhunderten, verschiedene Volkerschaften mit eigenen, 
klar ausgepragten Kulturen und mit kennzeichnender Lebensart. Im Osten und Siiden wohnten die 

1 Siche zu dieser Frage die Literaturhinweise bei I. Nestor, 
in Istoria României, I, S. 690-694. 

2 Zur Verbreitung der i:istlichen Tschernjachow-Siedlun
gen und Graberfelder s. E. W. Machno, IlaMHmHUKU �epHH
XOBCKOU KYllbmypw Ha meppumopuu YCCP, in MIA, 82, 1960, 
S. 10, Abb. 1 .  

3 I n  Sîntana de Mureş, Tîrgu Mureş und Palatca wurden 
keine Brandgraber gefunden. In Ciumbrud und Gheja sind 
Skelettgraber belegt. Auflerhalb des Karpatenbogens ist das 
einzige Graberfeld, in dem ausschliefllich Kărpergraber 
gefunden wur<len, das von Izvoare. Vgl. Radu Vulpe, Izvoare. 
Săpăturile din 1936- 1948, Bukarest, 1957. 

Die oben erwăhnten Graberfelder sind die einzigen des 
Gebietes der Tschernjachow-Sîntana-Kultur, in denen nur 

DACIA, N. S.,  TOME IX, 1965, pp. 299-306, BUCAREST 

Ki:irpergrabcr aufge<leckt wurden. Falls bei eincr Wiederauf
nahme der Erforschung dieser Graberfelder keine Brandgraber 
aufgedeckt werden, mufl ihr Fehlen durch die Abwesenheit 
der Taifalen in diesen G('bieten erklart werden, vor aliem weil 
gegen Ende der Tschernjachow-Kultur die Sitze dieser Vi:il
kerschaften am Unterlauf der Donau gelegen sind. Vgl. 
Gh. Diaconu, Dnpre taifali În lumina cercetărilor arheologice 
(aspectu/ Tir.J?fOr-Olteni) ,  in SCIV, 1 5, 1964, 4, S. 467 -483; 
Dcrs., in « Dacia >), N. S., VII, 1963, S. 301 -315. 

4 Gh. Diaconu, Probleme ale culturii SÎntana-Cerneahov pe 
teritoriul R.P.R. În lumina cercetărilor din necropola de la Tirf!,şor, 
in SCIV, XII, 1961 , 2, S. 273 -289 ; Dcrs., in « Dacia », 
N.S., V, 1961, S. 415-428. 
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Sarmaten, im Siidwesten und Westen die freien Daker und im Norden und Nordosten mehrere nor
dische V olkerschaften. 

Das sarmatische Kulturgut aus den ersten Jahrhunderten u.Z. ist genau bekannt, ebenso die 
Kultur cler Karpen aus cler Moldau und cler freien Daker aus Muntenien. 

Die erwahnten Volkerschaften trugen bedeutend zur Entstehung und Ausbildung cler Sîntana
Tschernjachow-Kultur bei und zwar wahrend ihrer Reife- und Spatzeit, als die Tschernjachow
Leute sie iiberschichteten und eine Reihe von Elementen cler diesen V olkerschaften bis ins 3. Jh. u.Z. 
eigenen Sachkultur iibernahmen. 

Fiir die hier behandelte Frage muB von den cler Tschernjachow-Kultur vorangehenden Kul
turen in ihren Ursprungsgebieten ausgegangen werden. Heute wird anerkannt, daB diese Kultur im 
Quellgebiet des Dnestrs und an seinem Mittellauf entstanden ist 5 und in diesem Zusammenhang 
kann betont werden, daB vor cler Ausbildung cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur sich in Wolhynien 
und Galizien zwei andere, altere Kulturen, die Przeworsk- und die Lipitza-Kultur, entwickelten. 

Die Przeworsk-Kultur wird nordischen Volkerschaften zugewiesen 6 und die Lipitza-Kultur 
dem Zweig cler freien Daker, die auf dem Nordostabhang cler Waldkarpaten lebten und als Kosto
boken bekannt waren. 

Die neuen Forschungsergebnisse berechtigen die Annahme, daB aus cler Vermcngung cler bei
den Kulturen clic Tschernjachow-Sîntana-Kultur entstand. Zu einem bestimmten Zeitpunkt beein
flussen die zwei Kulturen sich gegenseitig und Funde, wie zum Beispiel die aus Bolotnoje und Sveni
gorod 7 gestatten den Beginn cler Symbiose dieser beiden Kulturen zu erkennen, die zur Tscher
njachow-Kultur fiihrte. 

Dber den Grabbrauch ist bekannt, daB von den Przeworsk- und Lipitza-Leuten sowohl Brand-als 
auch Korperbestattung 8 geiibt wurde, letztere allerdings in geringerem MaBe. Die zweifachen Be
stattungsbrauche dieser Kulturen wurden auch von den Tragern cler Tschernjachow-Kultur bewahrt. 
Dieses vor aliem, weil clas Przeworsk-Lipitza-Kulturgut - wo auch clic Korperbestattung ublich 
war - im Laufe cler Zeit clurch die Mitwirkung cler Goten und spater durch die cler Sarmaten erganzt 
wurde, die ausschlieBlich die Skelettbestattung iibten. Folglich konnten die gemischten Graberfelder 
der Tschernjachow-Sîntana-Kultur nicht aus rein sarmatischem Kulturgut entstehen 9, fi.i r clas fast 
ausschlieB!ich Korperbestattung kennzeichnend ist und auch nicht aus dem karpischen cler Moldau, 
oder aus dem cler freien Daker Munteniens, wo seit Jahrhunclerten clie Branclbestattung ublich war. 
Von clen Goten ist bekannt, claB sie in ihrer Urheimat beicle Bestattungsbrauche iibten. Bei ihnen 
war bis ins 4. Jh.u.Z. 10 die Bestattung in Hiigelgrăbern gebrauchlich und clie Verbrennung geschah 
am Ort cler Bestattung : derartige Brauche kannten clie Tschernjachow-Leute nicht. Im Lichte dieser 
Tatsachen kann vermutet werclen, claB die Goten auf clie Brandbestattung bereits verzichtet hatten, 
clie for clie Trager cler Tschernjachow-Kultur nicht kennzeichnend ist, als sie mit den Zweigen cler 
Lipitza- uncl Przeworsk-Leute in Beriihrung kamen, clie zur Entstehung cler Tschernjachow-Kultur 
beitrugen. 

5 Ebda. Ki.irzlich vcrtiffentlichte M. I. Smisko <lic Ergebnisse 
seiner Forschungen von Komarovo, im Gebiet von Czer
nowitz. In dieser Siedlung wurden mehrere Werkstatte ent
<leckt, darunter auch solche zur Herstellung von Glasbechern. 
Unter anderem fand man hier auch Tonformen fi.ir Becher, 
einen metallenen Giel3loffel, einen Tontiegel, Glasschlacken 
usw. Den Fibeln nach wird die Siedlung von Komarovo ins 
3. Jh. u. Z. datiert und dauert bis zum Ende des 4. Jh. u.Z. 
Vgl. floceAe11u11 III - I V  cm. 11.e. UJ cAiiJaMU CKA1111ozo Bupo6-
HUtfmBa 6in11 c KoMapiB, ttep11iBe!ţbKoi o6Aacmi, i n  MamepuaAu 
i oocJ1tiiJ:JK:e111111 J ApxeoAozii flpuKapnamm11 i B0Au11i, 
Kicw, 1964, S. 67 -80. 

6 Marcyan Smiszko, K11lt11py ivcszesnego okresu epoki cesarlsll'a 
rzymskiego w Malopolsca wschodniei, Lwow, 1932. 

7 I .  Sveshnikow, MozuAbHUKU Jlunu!JKOU KYAbmypbl B 
JlbBOBCKoU o6Aacmu, in Kl, 68, 1957, S. 63. 

8 Marcyan Smiszko, a.a.O. 
9 In den sarmatischen Graberfeldern unseres Landes wurden 

ausschlicl3lich Korpergraber gefunden. 
10 Vorgeschichte der deutschen Stiimme, 3. Bd., S. 1 157 - 1 160, 

Abb. 475 -477 ; vgl. auch G. B. Fjodorow, HaceAe11ue 
flpymcKo-iJ11ecmpoBcKozo Me:JK:iJypettbR, in MIA, 89, Moskau, 
1960, s. 93-95. 
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Zwischen cler Etappe Bolotnoje-Svenigorod, in cler die Sachkultur und cler Bestattungsritus 
noch die Ziige cler beiden Kulturen (Lipitza und Przeworsk) enthalten, und cler endgiiltigen Ausbil
dung cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur (Ende des 3. Jh. u. Z.) liegt ein langer EntwicklungsprozeB. 
Anhand neuester Forschungen konnten Elemente gotischer Sachkultur entdeckt und bestimmt 
werden und zwar aus cler Zeit, in cler diese von cler Ostsee gegen Siidsiidwesten zogen. Soweit bisher 
bekannt ist, ist die Kultur cler Friihgoten, zu dem Zeitpunkt auf den wir uns beziehen, noch an die 
nordische La-Tene-Zeit gebunden 11• Es ist deswegen wichtig, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem 
die friihgotischen Stămme mit den Trăgern cler Lipitza- und Przeworks-Kultur cler Phase Bolotnoje
Svenigorod in Beriihrung gekommen sind. 

Es kann festgestellt werden, daB am Ende des 3. Jh.u.Z. und zu Beginn des 4. Jh.u.Z. die Trăger 
cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur iiber weite Gebiete verbreitet sind und ihre Kultur voll ausge
bildet ist. 

Diese Kultur wird fortdauernd ergănzt, um gegen Mitte des 4. Jh. ihren Hohepunkt zu errei
chen, worauf ihr Verfall beginnt. 

In letzter Zeit wurde erwiesen, daB karpisch-dakische Stămme aus cler Moldau und aus 
Muntenien zur Anreicherung 12 dieser Kultur beigetragen haben. Auf diese Weise lăBt sich erklăren, 
daB in zahlreichen Grăberfeldern cler Moldau und Munteniens Elemente cler einheimischen Bevol
kerung gefunden wurden. Diese sind in Grabfeldern durch Brandgrăber vertreten, bei denen die 
Gefăf3e nicht nachtrăglich nochmals gebrannt wurden. Dieser Brauch wurde in cler Friihperiode 
dieser Kultur von den Trăgern cler Lipitza-Kultur (Kostoboken) geiibt, und in cler Spătphase von 
denjenigen karpisch-dakischen Bevolkerungsteilen, die zu Tschernjachow-Leuten wurden. Die Gra
bungen in Tîrgşor und Gherăseni (Region Ploieşti) ermoglichten die Bestimmung cler bodenstăn
digen Elemente cler Tschernjachow-Kultur, die heute in Rumănien als Tîrgţor-Gherăseni-Gruppe 
bekannt sind 13 • 

Innerhalb cler anderen Grăbertypen herrschen fremde Elemente vor. So besteht zum Beispiel 
bei den Korpergrăbern, die als Sîntana de Mureş-Gruppe bekannt sind, eine starke gotisch-sarmatische 
Grundlage 14. 

Die Brandgrăber mit dem Brauch cler nachtrăglichen Verbrennung cler GefăBe, Schmuck
und Gebrauchsgegenstănde auf Scheiterhaufen, wurden als Tîrg.ror-0/teni-Gruppe bestimmt und den 
Taifalen zugewiesen i s.  

Im folgenden soll festgestellt werden, welche Elemente cler Sachkultur und welche Bestat
tungsbrăuche cler nordischen Komponente cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur zuzuweisen sind. 

Von vornherein muf3 darauf hingewiesen werden, daB innerhalb dieser Kultur Goten, Taifalen, 
Heruler und andere nordische V olkerschaften, die in dem von den Goten gegriindeten Stămmebund 
vereinigt wurden, Spuren hinterlieBen. Deshalb konnen jetzt die einzelnen Einwirkungen cler ver
schiedenen nordischen Volkerschaften im Rahmen cler Tschernjachow-Kultur nicht mehr genau 
ermittelt werden. Aus dem gleichen Grund ist es auch noch unmoglich zu entscheiden, welchen cler 
V olkerschaften von diesem Standpunkt aus cler Hauptanteil zukommt. 

Kiinftig wird es wahrscheinlich moglich sein, territoriale Abarten zu bestimmen 16, in denen 
gotisch-sarmatische Elemente vorherrschen, ebenso wie in anderen taifalisch-westgotische uder 
taifalisch-sarmatische hăufiger sind. 

11 I. Nestor, btoria României, I. Gotische Scharen, clie 
sich auf cler Wanclerung von der Ostseekiiste nach Siiclen 
befanclen, wurclen in einem von I. V. Kuharenko untersuch
tcn Graberfeld bestimmt. Mitteilung G. B. Fjodorow. 

1 2 Gh. Diaconu, Probleme . . .  
13 Ders,. Einheimische und 117andervii.1ker im 4. Jahrhunderl 

11.Z. 011/ dem Cebiele R11111iiniens ( Tirgpr-Cherdseni- Varianle} , 

in « Dacia», N. S., VIII, 1964, S. 199. 
14 Ders., Ta�(alen, S. 300, Abb. 1 /1.  
16 Ebda., S. 303, Abb. 1 /3. 
18 Fiir clas Ostgebiet cler Tschcrnjachow-Kultur vgl. 

M. A. Tichanowa, O 110KaJ1bHblX 8:1.puaHmax 'lepHRXOBCKofi 
KYllbmypbl , în SJ\, 4, 1957, S. 190. 
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Fur das westliche Gebiet der Tschernjachow-Sîntana-Kultur wurde bereits gezeigt, daB die 
karpisch-dakischen einheimischen Elemente uberwiegen 17• 

Auf Grund der bisherigen Forschungen kann man versuchen, daB die Anregungen der freien 
Daker 18 for die Herstellung, die Form und Ornamentik der Gefiille ausschlaggebend waren, da sie 
unter allen Vălkerschaften der von den Goten errichteten Stămmegemeinschaft die am weitesten 
fortgeschrittene Technik in der Ausfohrung der Tonware besaBen. 

Die Gefăfiformen, Schmuck- und Gebrauchsgegenstănde, die im folgenden behandelt und den 
nordischen Vălkerschaften zugewiesen werden, sind entweder ihr unmittelbarer Beitrag ader mussen 
als Modeerscheinung aufgefaBt und stăndig im Zusammenhang mit der Mitwirkung der freien Daker 
und Sarmaten beurteilt werden. Einige Gebrauchs- ader Schmuckgegenstănde aus der nordischen 
Komponente der Tschernjachow-Leute konnten ursprunglich vom Rămischen Reich ader von eini
gen dem Rămischen Reich benachbarten Vălkerschaften ubernommen werden. Fur den Zeitab
schnitt des 3. -4. Jh. u.Z. sind sie aber for den von den Sarmaten und freien Dakern unter
schiedlichen Zweig der Tschernjachow-Leute kennzeichnend. 

Der Machart nach wird die Tschernjachow-Keramik in zwei grafie Gruppen geteilt und zwar : 
handgearbeitete und scheibengedrehte Tonware. Fur die nordnordostlichen Gebiete, das heillt 
die Ausgangsgebiete der Tschernjachow-Sîntana-Kultur ist reiche und vielgestaltige handgearbeitete 
Keramik belegt 19• Mit Ausnahme des zur Lipitza-Kultur gehorenden schlanken Topfes 20 ist sie 
nordischen -Ursprungs und wurde der neuen Kultur durch die Trăger der Przeworsk-Kultur 
vermittelt (Abb. 1 /4) . 

Bereits von A.A. Spitzin 21 wurde bei entsprechender Gelegenheit auf einige Elemente cler 
Przeworsk-Kultur im Rahmen der Tschernjachow-Kultur hingewiesen und spăter unterstrichen 
andere Forscher wie M.A. Tichanowa 22, E. A. Simonowitsch 23 und G.B. Fjodorow 24 diese 
Tatsache. 

Die nordische handgearbeitete Keramik ist in den westlichen Gebieten der Tschernjachow
Sîntana-Kultur ăufierst selten 25• Sie ist hingegen in den ostlichen und mittleren Teilen des von den 
Tschernjachow-Leuten bewohnten Territoriums verbreitet und erstreckt sich manchmal gegen 
Suden 26 bis in die Siedlungen und Grăberfelder, die an den Unterlăufen cler ukrainischen Fliisse liegen. 

Das Fehlen dieser Keramik im Fundgut cler westlichen Gebiete cler Tschernjachow-Kultur 
und clas Auftreten hier von gotisch-dakischer Keramik derselben Machart 27 stiltzen die Ansicht, 
daB die Tschernjachow-Leute im Nordnordosten die nordische handgearbeitete Keramik durch eine 
solche aus grobem Ton ersetzt haben, bevor sie mit cler cinheimischen Bevălkerung Muntcniens und 
der Moldau in Fuhlung traten. 

Die Anwendung der Topferscheibe, die von den Trăgern der Tschernjachow-Kultur wahr
scheinlich gleichzeitig aus mehreren Zentren ubernommen wurde, wird gegen Ende des 3. Jh.u.Z. 
und zu Beginn des 4. Jh.u.Z. allgemein gebrăuchlich. In die nordlichen Gebiete konnten sie die Trăger 
der Lipitza-Kultur bringen 28 und in die sudlichen, andere Volkerschaften, die mit den Stădten an 
cler Schwarzmeerkiiste in unmittelbarer Verbindung standen. 

17 G. Diaconu, Einheimische und Wanderio1ker . . .  S. 200-201. 
18 Ebda, siehe auch Despre ceramica dacică din necropola 

de la Tîrgşor, lucrată c11 mina, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, 
Bukarest, 1 965, S. 1 17- 121. 

18 E. A. Syrnonovitsch, 06 eiJuHCmBe u pa3,1U'LHURX 
naMRmHUKOB wpuRxoBcKou KYllbmypw, in SA, XXIX- XXX, 
Moskau, 1959, S. 96. Abb, 5. 

20 G. Diaconu, Einheimische tmd Wandmiilker . . . S. 202. 
21 A. A. Spiczin, flo11R nozpe6aJ1bHblX ypu, in SA, X, S. 69. 
22 M. A. Tichanowa, a.a.O„ S. 176, Anrn. 5. 
23 E. A. Syrnonovitsch, a.a.O. 

24 G. B. Fjodorov, /iBa tLepHRXOBCKUX MOZUJlbllUKa 8 
Mo11iJaBuu, in MIA, Kishinev, 1 960, S. 229 -230. 

26 Bisher wurde ein einziges Gefal3 dieser Art im Grăber
feld von Tîrgşor entdeckt. 

28 E. A. Symonovitsch, PacKonKu MJZUllbHUKa y OatLapuu 
C0Bxo3a npuiJuenpoBcKozo ua HU:>ieHeM fiuenpe, in MIA, 82, 
Moskau, 1960, S. 192-252. 

27 Gh. Diaconu, Despre ceramica dacică din necropola de 
la Tîrf{şor . . .  

28 Ders„ Probleme . . .  
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Die Fragen, welche clie scheibengeclrehte Keramik aus feinem Ton aufwirft, konnen nicht 
angeschnitten werclen, ohne clie Entwicklung cler Volkerschaften aus clem von clen Goten gelei
teten Stămmebuncl zu beriicksichtigen, sowie clen Zeitpunkt, zu clem diese Volkerschaften begonnen 
haben bei cler Ausbilclung cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur mitzuwirken. 
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Abb. 1 .  - 1 - 4, nach Ml A, 82, S. 222 Tf. I I ;  5, Ebda., Tf. VII I ;  6, 7, 9, Ebda., Tf. I X ;  8, nach SA, XXIV, S. 292, Abb. 8 /Sa ; 
10, nach SA ; XXIV, S. 292, Abb. 8 /1 1 ;  1 1 ,  nach MIA, 82,S.297, Abb. 26 /7 ; 12, nach SA, XXI V, S. 287, Abb. 4 /1 ; 1 3, 14, 
16, nd1 M IA, 89, Tf. 19 /5, 6, 4 ;  15,  19, nach SCIV,XV, 1964, 4, S. 475, Abb. 4 /2, 3 ;  1 8, nach M IA ,  82, S. 89, Abb. 6 /5. 

Ein Tschernjachow-GefaB, clas for die norclischen Volkerschaften als kennzeichnencl ange
sehen werclen kann, ist cler Tonbecher mit seinen verschieclenen Formen uncl Varianten (Abb. 
1 /6 -9). Die Verschieclenheit cler Becher kann nur durch clas Bestreben cler Topfer erklărt werden, 
clie romischen Becher aus Glas ocler Metall so getreu wie moglich nachzuahmen. Die Tonbecher 
sind fi.ir clas ganze Gebiet cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur kennzeichnend. Sie konnen nicht als 
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rămisch angesehen werden, weil derartige GefăBe im Rămischen Reich fehlen und auch nicht den 
Sarmaten zugewiesen werden, da bei ihnen derartige Keramik unbekannt ist. Sie sind weder bei 
den Trăgern cler Lipitza-Kultur noch bei den spăteren freien Dakern cler Poineşti- und Chilia-Kul
turen gebrăuchlich gewesen. 

Es muB also angenommen werden, daB diese Keramik dem nordischen Zweig cler Tscher
njachaw-Leute eigen ist oder for diese erzeugt wurde, und zwar umsamehr als die Trăger cler Prze
worsk-Kultur eine Becherart 29 gebrauchen, die ihrer Machart nach einfacher sind. 

Die Tatsache, daB die Tonbecher innerhalb cler Tschernjachaw-Sîntana-Kultur, vom nardi
schen Zweig cler Tschernjachaw-Leute ausgebildet, gebraucht und verbreitet werden, ergibt sich 
indirekt auch aus cler Feststellung, daB diese GefăBform aus dem Gebiete auf dem die Tschernjachaw
Leute gelebt haben, gegen Ende des 4. Jh.u.Z. verschwindet, clas heillt zu dem Zeitpunkt als die 
nordischen Vălkerschaften gezwungen waren, in clas Kaiserreich abzuziehen. Wăre diese GefăB
form van dakisch-sarmatischen Elementen ausgebildet, gebraucht und verbreitet worden, so hătte 
sie in spătsarmatischem Fundzusammenhang, sawie in einheimischen dakischen Siedlungen des 
5. bis 7. Jh.u.Z. sich erhalten miissen 30• 

Auch andere Parmen, wie zum Beispiel die dreihenkligen Schiisseln und die Schiisseln mit 
„S"-fărmigem Randprofil, gehăren zu einer salchen Gruppe van GefăBen, allerdings in geringerem 
MaBe, weil sie trotz ihres rămischen Ursprungs auch van den freien Dakern Munteniens 31 und cler 
Maldau 32 gebraucht wurden. 

Die Tschernjachow-Leute verbreiteten die erwăhnten GefăBtypen auf weite Gebiete und 
bilden unzăhlige Abarten aus, wobei es bei dem gegenwărtigen Stand cler Forschung schwer ist 
zu entscheiden, was den nardischen und was anderen Vălkerschaften zuzuweisen ist. 

Einige Terrinen mit X-fărmigen Henkeln kănnen von cler Przewarsk-Kultur abgeleitet 
werden, in cler derartige GefăHe iiblich sind, wagegen sie bei den Sarmaten oder bei den freien 
Dakern vallstăndig fehlen. Bisher kann nach nicht bestimmt werden, welcher Stamm X-henklige 
GefăBe benutzte. Diese erscheinen sawohl im Siidostgebiet cler Tschernjachow-Kultur - in den 
Grăberfeldern van Ovtschearnij Savhas 33, Kamena 34 -als auch im Nardwestgebiet -Grăberfeld van 
Melejeschti 35 in cler Maldauischen SSR (Abb. 1 /10 -12) und in cler Siedlung van Ciurchi 36 - Jassy. 

Hier sei noch die Verzierung nardischer Oberlieferung erwăhnt, die in Form von Einstichen 
- entweder durch Kămme ader Zahnrădchen - auf Gefăf3en 37 (Abb. 1 /5 -6) angebracht ist. Es 
kann alsa angenammen werden, daB es innerhalb cler Keramik cler Tschernjachow-Kultur Elemente 
nardischer Oberlieferung gibt, abwohl betant werden soll, daf3 cler Hauptbestand cler Tonware 
nach Machart, Form und Verzierung zu 80 v.H. den freien Dakern zugewiesen werden kann 38• 

Es wurde bereits gezeigt, daB die handgearbeitete Keramik cler Friihphase, im Laufe des 4. 
Jh.u.Z. durch Keramik aus grabem Ton (Zementton) ersetzt wurde, welche mit cler Zeit die iibliche 
Gebrauchs(K iichen)keramik wurde. 

Diese Art wird in zwei Untergruppen geteilt und zwar : rătlich-ziegelfarbige grobe Keramik, 
die for die Tschernjachaw-Sîntana-Kultur Munteniens kennzeichnend ist. Sie erscheint in cler 

29 Siehe die Grăberfelder von Slopanowo, Wymyslowo, 
Koninie usw. 

30 In den Siedlungen vom Typus Ipoteşti-Cîndeşti fehlen 
derartige GefaBe văllig. 

31 Terrinen mit geradem oben leicht verdicktem Rand sind 
in Chilia, Tîrgşor und Militari belegt. Fi.ir die dreihenkligen 
Terrinen cler Przeworsk-Kultur siehe K. Hadaczek, C•nen
lar.usleo cialopalne leolo Przeworslea, Liow, 1 909, Tf. R 27-31b. 

32 Dieser Gefăfitypus erscheint in Poieneşti, Gabăra urni 
Scheia-Suceava. 

33 E. A. Symonovitsch, a.a.O., Tf. VIII /1. 

34 Ders., llaM!ITflHUKU 'lepHRXOBCKOU KY Abmypw cmenHozolloiJ
HenpoB&R in SA, XXIV, S. 287, Abb. 4 /1 und S. 292, Abb. 8 / 1 1 .  

3 6  G. B. Fjodorow, HaceAeHUe . . .  , S .  332, Abb. 25 /16. 
38 In Ciurchi-Jassy wurde clas Bruchsti.ick von einer Teller

schi.issel mit X -formigem Henkel entdeckt. Mitteilung 
N. Zaharia. 

37 Fi.ir clas Westgebiet vp;I. D. G. Teodor und Em. Zaharia, 
Sondajele de ia Spinoasa şi Erbiceni, in « Materiale », VIII, S. 42, 
Abb. 6 /3. . 38 G. Diaconu, Einheimischc und Wandervolleer . . .  S. 208. 
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Schlufiphase cler Tschernjachow-Kultur und wurde von cler einheimischen Bevolkerung 39, den 
Trăgern cler Chilia-Mătăsaru-Tîrgşor-Kultur, eingefiihrt. 

Die graue grobkornige Keramik war auf dem ganzen Gebiet cler Tschernjachow-Kultur 
verbreitet, obwohl sie fri.iher weder bei den Trăgern cler Przeworsk-, Lipitza-, Poineşti-Kultur, noch 
bei den Sarmaten bekannt war. 

Damit erhebt sich verstăndlicherweise die Frage, welche Komponente cler Tschernjachow
Kultur diese Keramik in die neue Kultur einfi.ihrte. Da diese Keramik auf romische Oberlieferung 
zuriickgeht, fragt es sich, aus welchem Grenzgebiete cler Tschernjachow-Kultur zum Romischen 
Reich sie wohl iibernommen wurcle. In cliesem Zusammenhang wurclen mehrere Meinungen ge
ăufiert 40• Diese Ansichten konnen fi.ir gi.iltig angesehen werden, bis clas fri.ihe Fundgut aus clen Aus
gangsgebieten cler Tschernjachow-Leute untersucht wircl . 

• 
Die Trăger cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur benutzten eine Reihe von Schmuck- uncl 

Gebrauchsgegenstănclen, von clenen wohl einige romischen Ursprungs waren, von ihnen aber iiber
nommen uncl entwickelt wurclen. Nichtsdestoweniger gibt es auch Schmuck- uncl Gebrauchsgegen
stăncle, die cler rămischen Welt fremcl sind. Hier konnen clie prismatischen Beinanhănger erwăhnt 
werclen, clie fi.ir clie friihen Sarmaten kennzeichnend sind und von clem sarmatischen Zweig cler Tscher
njachow-Leute, im 4. Jh.u.Z., entwickelt und bewahrt wurden 41• Ebenso behalten und verbreiten 
die freien Daker die ihnen eigenen Krummesser uncl einige Anhănger 42• Zu den Gegenstănclen uncl 
Schmucksti.icken cler Przeworsk-Oberlieferung gehoren Schwerter, Lanzenspitzen, Streităxte, Schilcl
buckel, Schlagciscn von Feuerzeugen, Scheren, eimerformige Anhănger usw. (Abb. 1 /13 -19). 

Einige cler oben erwăhnten Gegenstăncle ocler Schmucksti.icke sincl romischen Ursprungs, 
wurclen aber von den Kostoboken, Sarmaten, Karpen ocler freien Dakern Munteniens nicht beniitzt. 

Die meisten dieser Gegenstănde oder Schmuckstiicke sincl hingegen eng an die Lebensweise 
uncl Grabbrăuche gebunden, die den nordischen V olkerschaften eigen sind. 

Der Brauch cler Waffenbeigaben ist alt, und schon bei den Sarmaten in den ersten Jahrhunderten 
u.Z. belegt. Obwohl angenommen wird, daf3 zu den Kărpergrăbern cler Tschernjachow-Kultur 
auch Spătsarmaten gehoren 43, ist es merkwi.irdig, daf3 gerade in cler Gruppe cler Korpergrăber 
(Sîntana de Mureş-Gruppe) Waffen fehlen 44• In letzter Zeit wurcle hingegen in den Brandgrăbern 
mit nachtrăglich gebrannten Gefafien (Tîrgşor-Olteni-Gruppe) Waffen und sonstiges for Krieger
grăber kennzeichnendes Inventar gefunden. 

Derartige Grăber wurden in Muntenien 45, cler Moldauischen 46 und cler Ukrainischen SSR 47 
gefunden. Als Grabbeigaben wurden Lanzenspitzen, Schwerter, Schildbuckel, Schildgriffe, Schlag
eisen von Feuerzeugen usw. festgestellt. Solche Gegenstănde und Grabbrăuche, die hie und da in 
einigen Tschernjachow-Grăberfeldern beobachtet wurden, sind vorher in cler Przeworsk-Kultur 
belegt. Sie dringen aus den Ostgebieten cler Przeworsk-Kultur in die Kultur cler Tschernjachow
Leute ein. 

Die eisernen eimerformigen Anhănger sind ein Schmuckgegenstand, cler sicher von nordischen 
Volkerschaften (den Trăgern cler Przeworsk-Kultur) in clas Gebiet cler Tschernjachow-Kultur ein-

39 Ebda. 
40 Ebda. 
41 Gh. Diaconu, Despre pandantivele prismatice di11 os din 

necropola de la Tirgşor, in SCIV, XIII, 1962, 2, S. 442. 
42 Ders„ Einheimische 11nd Wandeniilker . . . 209 
43 Ders„ Probleme . . . , S. 278, Anm. 5. 
44 Das einzige Korpergrab in Rumănien, in dem eine 

Waffe gefunden wurde ist clas von Ciumbrud, vgl. A. Dan-

kanits und I. Ferenczi, Sdpdl11rile arheol��ice de la Ci11111br11d, 
in « Materiale », VI,  S. 612-613, Abb. 7 -8. 

46 G. Diaconu, Taifalen . .  „ S. 306, Abb. 3; S. 307, Abb. 4. 
46 G. B. Fjodorow, Hace11eHue . . „ S. 326, Abb. 19 /3-8. 
47 Ein Kriegergrab mit Schildbuckel, Lanzi=nspitze, riruell 

verbogenem Schwert usw. wurde in Kompanitze-Ukrainische 
SSR von E. W. Makno entdeckt - Mitteilung Petre Aurelian 
und I. Ioniţă. 
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gefohrt uncl clort verbreitet wurcle. Derartiger Schmuck kam auch in karpischen Grăbern cler Molclau 
zum Vorschein, clie aus clem 3. Jh. u.Z. stammen. Sie gelangten zu den Karpen uncl manchmal zu 
clen Sarmaten clurch clie zwischen cliesen uncl clen norclischen V ălkerschaften in clen vorhergeh'enclen 
Jahrhunclerten bestehenclen Wechselbeziehungen 48• 

Die Schmuckgegenstăncle, auf clie wir uns beziehen, sincl wecler von clen Trăgern cler Lipitza
Kultur, noch von clen Sarmaten ocler clen Trăgern cler Chilia-Militari-Kultur getragen worclen. 

In zwei Grăberfelclern in Muntenien uncl in einer Siecllung in cler Molclau 49 wurclen Schlageisen 
vom Typus Przeworsk entcleckt. Kurzlich wurclen cliese Gegenstăncle clen Taifalen zugewiesen 50• 

Anclere Gebrauchs- ocler Schmuckgegenstănde rămischen Ursprungs, wie zum Beispiel clie 
Toilettemesser, Pinzetten, Bronzenacleln mit Beinhiilsen, Kămme, clie aus mehreren mit Metallnieten 
zusammengefogten Platten gearbeitet sincl, sincl in clen vorangehenclen Jahrhunclerten bei clen 
freien Dakern ocler bei clen Sarmaten nicht belegt. Dagegen erscheint ein besonclerer Typus von Bein
kămmen schon im 2. bis 3. Jh.u.Z. in clen Grăbern cler Przeworsk-Leute. Die Tschernjachow
Kămme sincl an ihrer besseren Machart zu erkennen. Sie sincl sowohl in clen Kărpergrăbern als 
auch in clen Branclgrăbern mit nachtrăglich gebrannten GefăBen (Tîrgşor-Olteni-Gruppe) vorhanden. 
Es sei darauf hingewiesen, daB bisher in clen Branclgrăbern cler Tîrgşor-Gherăseni-Gruppe keine 
Kămme entcleckt wurclen. In cliesem Zusammenhang clarf aber nicht iibersehen werclen, daB bis 
heute in clen Grăbern der freien Daker ocler cler Sarmaten keine Beinkămme gefunclen wurclen. 

Die Fibeln, mit clenen clie Kleiclung in cler Schultergegencl festgehalten wurcle, sincl im Gebiet 
cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur in zwei groBe Kategorien geglieclert : Fibeln mit nach unten umge
schlagenem FuB mit zahlreichen Abarten, uncl Fibeln mit rautenformigem FuB uncl halbkreisformiger 
Kopfplatte. Beide Kategorien sincl rămischen Ursprungs. 

Es ist bekannt, claB einige Volkerschaften, die zur Ausbilclung cler Tschernjachow-Sîntana
Kultur beitrugen, urspriinglich nur eine einzige Fibel gebrauchten, so zum Beispiel clie Sarmaten 
ocler die freien Daker in Muntenien. Die nordischen Vălkerschaften aber, clarunter auch clie Prze
worsk-Leute beniitzten schon in ăltester Zeit je zwei Fibeln. Von clen Vălkerschaften, clie spăter 
mit den Tschernjachow-Leuten in Beriihrung kamen, ist nur bei clen Karpen clieser Brauch belegt, 
clie cliese Mode irgenclwo im Norclen iibernommen haben, zur Zeit als sie mit den Trăgern cler 
Przeworsk-Kultur benachbart waren. 

Inwieweit cler Brauch je zwei Fibeln zu tragen vcrallgemeinert uncl auch von anderen Stămmen 
oder Volkerschaften der Tschernjachow-Sîntana-Kultur iibernommen wurcle, ist beim jetzigen 
Forschungsstand noch schwer zu sagen. Eines cler Kennzeichen, an clem clie Spătsarmaten von anderen 
Volkerschaften in den Grăberfeldern cler Tschernjachow-Kultur unterschieden werden, ist eben die 
Anwesenheit einer einzigen Fibel în den Grăbern 51 vor allem dann, wenn diese Grăber noch 
andere Kennzeichen sarmatischer Dberlieferung aufweisen. 

Das Auftreten zweier for gewăhnlich am Schliisselbein aufliegender Fibeln în Tschernjachow
Grăbern zeigt wie die Kleidung in cler Schultergegend festgehalten wurde. In jenen Zeiten ănderte 
sich clie Kleidung nur sehr schwer, da sie an Beschăftigung und Sitten gebunden war. 

Das Funclgut cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur ist bei wcitem noch nicht erschăpfend 
untersucht. Trotzdem schien es zweckmăBig, einige Betrachtungen liber die Mitwirkung norclischer 
Elemente anzustellen, um die Untersuchung cler Frage nach den verschiedenen ethnischen Kompo
nenten zu forclern, die sich an cler Entstehung uncl Verbreitung dieser Kultur beteiligten. 

48 Gh. Diaconu, Tirgşor, Necropola din sec. III-IV e. n., 
Bukarest, 1965, S. 94 -96. 

49 Ein Schlageisen, ăhnlich wic die aus Tîrgşor und Mogo
pni wurdc in einer Wohngrube, in der Siedlung von C.ărămi-

dărie -Jassy entdcckt. Mitteilung I. Ioniţă. 
60 Gh. Diaconu, Două amnare de tip PjePorsk descoperile 

În Munler.ia, in SCIV, XV, 1964, 3, S. 428, Abb. 1 /3-4. 
61 Ders., Probleme . . . , S. 278, Anm. 5. 
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