
EINIGE BETRACHTUNGEN UBER DIE ERSTE HĂLFTE DES 
1.JAHRTAUSENDS U. Z. IM 
GEBIET AUSSERHALB 
D E R K A R P A T E N* 

GH. DIACONU 

Das Problem cler ununterbrochenen Besiedlung im 1.-5. Jh. in den Gebieten auf3erhalb der 
Karpaten muf3 auf verschiedenen Wegen in Angriff genommen werden. 

Io erster Reihe ist es notwendig, die von den geto-dakischen Stammen in der ersten Halfte 
des ersten Jahrtausends u. Z. bewohnten Gebiete vom Standpunkt cler Sachkultur zu bestimmen 
und sodann gebietsmafiig abzugrenzen. Zweitens milssen die Beziehungen der Geto-Daken mit den 
in Wanderung befindlichen Volkerschaften, die in die ostlichen und siidlichen Teile Daziens ein
drangen, aufgespilrt werden. Schlief3lich milssen zur Klarung des in Frage stehenden Problems, 
die Momente bestimmt werden, in welchen eine Anzahl von Elementen der romischen Sach
und der Geisteskultur sei es aus dem Romischen Dazien, sei es aus Moesien und aus Scythia 
Minor in diese Gebiete eingedrungen sind. 

Von Anfang an muf3 klargestellt werden, daf3 es der archaologischen Forschung Rumaniens 
in den letzten 20 Jahren weitgehend gelungen ist, auf einige cler oben aufgeworfenen Probleme 
zu antworten. Naturgemaf3 konnen beim heutigen Stand cler Forschungen noch keine derart schliis
sigen Beweise erbracht werden, als daf3 behauptet werden konnte, daf3 alle vom Studium 
der Geschichte des 1. Jahrtausends u.Z. gestellten Probleme gelost seien. 

Bei unserer Besprechung interessiert in erster Reihe cler Vorgang der geschichtlichen Rekon
stitution der Gebiete Siidost-und Ostdaziens in cler Zeit nach cler Eroberung Daziens durch die 
Romer. 1 

Filr den vorhergegangenen Zeitabschnitt bieten uns die archaologischen Unterlagen sichere 
Beweise filr die Anwesenheit cler Geto-Daken, zum mindesten im Hilgelland cler Walachei uod 
in cler Mittel- und Nordmoldau. Zur besseren Darstellung des oben Gesagten sei erwahnt, daf3 die 
Grabungsergebnisse von Drajna de Sus, wonach neben den Romern auch die Dazier gleichzeitig 
gelebt haben, von den Grabungsergebnissen von Tîrgşor-Ploieşti bestatigt werden, wo "innerhalb cler 
romischen Fundverbănde auch eine Keramik von offensichtlich geto-dakischer Machart erscheint. 2 

Wenn man sich somit auf clas Nordgebiet cler Walachei bezieht, kann man behaupten, daf3 eine 
den Geto-Daken zugeschriebene Kultur nachgewiesen wurde, eine Kultur, die bis zum Ende des 
zweiten Jahrzehnts des 2. Jh. u. Z. andauert, bis cler Giirtel cler Militarlager cler Nordnordwest
walachei von den Romern verlassen wird.3 Nach unserer Ansicht gilt clas gleiche auch filr das 
Gebiet cler Moldau, wo zum mindesten einige Siedlungen vom Typus Poiana ungefahr zur 
gleichen Zeit aufhoren zu bestehen.4 

* Mitteilung auf cler Landeskonferenz for Archăologie 
in Iaşi, 18.-21. Dezember 1967. 

1 Fi.ir den vorherigen Zeitabschnitt s. Istoria României, I, 
s. 259 f. 

2 Gh. Ştefan, Le camp romain de Drajna de Sus (diparlemenl 

DACIA. N. S„ Tome XII, 1968. pp. 341-346, Bucarest 

de Prahova), in «Dacia», XI-XII, 1945-1947, S. 115-147. 
a Istoria României, I, S. 447 ff. 
4 Radu Vulpe, La civilisation Dace el ses problemes a la lumiere 

des dernieres fouilles de Poiana, en Basse-Moldavie, in « Dacia», 
N. S., I, 1957, S. 143-164. 
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342 GH. DIACONU 2 

Scheint all dies for das Gebiet der walachischen Vorkarpaten und fiir das Siidwest- und 
Mittelgebiet der Moldau seine Giiltigkeit zu haben, so miissen wir zugeben, daB fiir das siid
liche und ostliche Gebiet der Walachei, sowie fiir die Sud- und Ostmoldau die Archaologie noch 
den Nachweis eines geto-dakischen Kulturhorizontes im 1. Jh. und Anfang des 2. Jh. u. Z. 
schuldig geblieben ist. 5 Dies konnte naturlich auch ein reiner Zufall sein. Wir wollen jedoch 
nicht versăumen, hinzuzufiigen, daB neuerdings fruheste sarmatische Funde geborgen wurden, 
wodurch alte Quellen Bestătigung finden, in denen fur ziemlich fruhe Zeitabschnitte derartige 
Volkerschaften an der unteren Donau 8 erwăhnt werden. 

Fruhsarmatische Funde in der walachischen Tiefebere und in der Ost- und Sudmoldau 
veranlassen uns, friihere Feststellungen fallen zu lassen, wonach die in den erwăhnten Urkunden 
genannten Sarmaten unsere Gebiete gelegentlich einiger Einfălle ziemlich friih erreicht, sich aber 
hier erst einige Zeit spăter niedergelassen hătten.7 

Die Funde aus der Umgebung von Olteniţa, diejenigen von Vaslui und Probata und andere 
ăhnliche, veranlassen uns heute zu cler immer sichereren Annahme, daB die ersten sarmatischen 
Scharen gleich zu Beginn des 2. Jh. u. Z. in die auBerhalb der Karpaten gelegenen Gebiete Daziens 
eingedrungen sind und sich dort niedergelassen haben.8 

Bekanntlich kann man fiir die in Frage stehenden Gebiete den Bestand eines kulturellen geto
dakischen Horizontes for clas 2. Jh. u. Z. archăologisch nicht nachweisen. Nichtsdestoweniger, 
geben manche Forscher aufgrund cler Funde von Lutărie und Dărmăneşti in cler Moldau und 
Mătăsaru in der Walachei die Moglichkeit einer geto-dakischen Anwensenheit fiir das Ende des 
zweiten und den Anfang des 3. Jh. u. Z. zu 9• 

Was das 3. Jh. u. Z. anbetrifft, ist ein krăftiges Wiederaufleben cler Geto-Daken zu beobach
ten, clas einerseits in dem betreffenden Gebiet durch die Siedlungen und Grăberfelder cler freien 
Daken aus cler Walachei, cler Trăger cler Chilia-Militari-Kultur,10 andererseits cler Moldauer 
Karpen, cler Trăger cler Poieneşti-Vîrteşcoi-Kultur zum Ausdruck gelangt.11 

Im Laufe des 3. Jh. u. Z. sind kulturelle Wechselbeziehungen zwischen den freien und den 
sarmatischen Daken in cler Walachei, so wie zwischen den letzteren und den Moldauer Karpen 
festzustellen. Gleichzeitig soli auch hervorgehoben werden, daB eine ganze Reihe von archăolo
gischen Unterlagen den SchluB zulăBt, daB zwischen den Sarmaten und cler einheimischen Bevol
kerung manchmal auch Uneinigkeiten vorgekommen sind.12 Die vorliegenden Unterlagen berechtigen 
zur Behauptung, daB die Sarmaten in cler zweiten Hălfte und gegen Ende des 3. Jh. u. Z. den 
freien Daken in jeder Beziehung unterlegen waren, was zum groBten Teii durch deren Lebens
weise, ein jahrhundertelanges Nomadentum, erklărlich ist. 

Des weiteren wăre noch zu verzeichnen, daB trotz cler widrigen Zeiten beide Bevolkerungen 

6 Es handelt sich um einen Horizont nach den Siedlungen 
vom Typus Zimnicea, Tinosul, Popeşti in cler Walachei und 
nach jenen vom Typus Poiana in cler Moldau. 

8 Istoria României, I, S. 671-680, wo auch cine Auswahl 
von Schrifttum angefuhrt wird; for cine friihere Anwesen
heit cler Sarmaten in cler Walachei s.A. Alfoldi, Die Roxalanen 
in der Walachei, im Bericht iiber den VI. internationalen Kon
greB for Archaologie, Berlin, 1940, S. 528-538. 

7 Istoria României, I, S. 673-675. 
8 In den von Em. Zaharia und N. Zaharia erforschten Gra

berfeld wurden einige sarmatische Graber nachgewiesen, 
welche, nach den Grabbeigaben zu schlielkn În clas 2. Jh. u.Z. 
datiert werden konnen; ein Friihgrab wurde in Vaslui frei
gelegt; s. A. Andronic, Un mormlnt sarmatic descoperit la Vaslui, 
in SCIV, XIV, 1963, 2, S. 347-358. Fiir die Walachei sind 
die friihesten sarmatischen Graber in Ulmeni, Olteniţa belegt; 
Mitteilung Sebastian Morintz. 

9 Aufgrund cler Funde von Lutărie-Dărmăneşti und an
derer, unveroffentlichter, vertritt I. Ioniţă diesen Standpunkt; 
aufgrund der Ausgrabungen von Mătăsaru (Kreis Dîmboviţa) 
teilt Gh. Bichir mit, daB er cine friihere, in den Anfang des 
2. Jh.u.Z. zuzuweisende Kulturschicht nachgewiesen habe. 

10 Seb. Morintz, Săptlturile de la Chilia, in «Materiale», 
VII, S. 441-447; Ders., in «Dacia», N. S., V, 1961, S. 395 ff.; 
for die Variante Militari, s. Vl. Zirra und Gh. Cazimir, Unele 
rezultate ale săpăturilor arheologice de pe « Clmpul Boja »-Militari, 
in CAB, Bd. I, S. 49- 75. 

u R. Vulpe, Săpăturile dl la Poiene1ti din 1949, in «Mate
riale», I, 1953, S. 213-506; wegen ausfiihrlicheren Litera
turnachweises s. Gh. Bichir, Unele observaţii cu privire la necro
polele de tip Poiene1ti din Moldova 1i rela/iile acestor necropole cu 
lumea sarmată, in SCIV, XII, 1961, 2, S. 253-271. 

12 Gh. Diaconu, Despre sarma/i la Dunărea de jos in lumina 
cercetărilor de la Tlrgsor, in SCIV, XIV, 1963, 2, S. 340-341. 
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3 DIE I. HALFTE DES I. JAllRTAUSENDS AUSSERHALB DER KARPATEN 343 

die Eigentiimlkhkeiten ihres Volkstums voll und ganz beibehalten und offensichtlich die Ober
lieferungstreue zu ihren Beschăftigungen und Gebrăuchen bewahrt haben. 

Mit Bezug auf die freien Daken der Moldau, die Karpen, ist zu erwăhnen, dafi bis zu diesem 
Augenblick die genetischen Beziehungen zwischen ihrer Kultur und der vorausgegangenen vom 
Typus Poiana noch nicht festgestellt werden konnten.13 

Was die Entwicklung der karpischen Kultur anbetrifft, sind die Ansichten cler Forscher 
geteilt. Wir neigen dazu anzunehmen, dafi die karpischen Stămme aus den nordnordostlichen 
Gebieten Daziens abgewandert sind, moglicherweise als eine Folge der Schlăge, die ihre Bluts
verwandten, die Kostoboken von den germanischen Volkerschaften erlitten. Unter derartigen 
Umstănden ist es durchaus moglich, daf3 sich die karpischen Stămme irgendwo im Norclen, im 
Kontakt mit ancleren Volksstămmen eine ganze Reihe von Gebrauchsgegenstănclen und Schmuck 
einverleibt, aber ihre herkommliche, handgearbeitete Keramik beibehalten haben konnten.u 

Mit Bezug auf die auf der Topferscheibe gearbeitete Keramik haben sie im Laufe cler Zeit 
einige Formen cler Lipiţa-Oberlieferung aufgegeben, clagegen in ihre Technik eine Reihe romi
scher Formen aufgenommen.15 W.ir haben jecloch allen Grund anzunehmen, clafi die karpische 
Bevolkerung von den Romern nicht die sandgemagerte Provinzkeramik mit kornigem Aussehen 
iibernommen hat, die auch unter clem Namen « Keramik aus Zementton » bekannt ist. Warum 
die Karpen eir.e derartige Keramik von jenseits cler Karpaten ader aus cler unteren Donau nicht 
iibernommen haben, ist eine Frage, auf welche die Antwort noch aussteht.16 

Jn der Walachei !eben gleichzeitig mit den Moldauischen Karpen die freien Daken, die durch 
die Grabungen in Chilia,17 Militari,18 Mătăsaru,19 Tîrgşor,20 Dulceanca 21 nachgewiesen wurden. 

Zum Unterschied von den Karpen, deren Kultur derart einheitlich ist, clafi nur schwer 
gebietsmăfiige Eigentiimlichkeiten festgestellt werclen konnen, konnen die freien Daken cler Wala
chei in zwei Varianten eingeteilt werden, innerhalb deren man mehr ader weniger ausgesprochene, 
von den Bevolkerungen mit denen sie in Beriihrung kamen ausgeiibte, Einfhisse feststellen. kann. 

13 Die Siedlungen vom Typus Poiana horen in den letzten 
Jahrzehnten des 1. Jh. u. z. auf ZU bestehen. Sclbst wenn man 
annimrnt, dal3 die Karpen erstmalig frtihestens im Laufe des 
2. Jh. u. Z. erschienen sind, bleibt immerhin noch cine Lticke 
von etwa einem Jahrhundert zwischen diesen beiden Kultur
horizonten auszufollen. 

14 Die Karpen kommen irgendwo im Nor<len mit germani
schen Volkerschaften in Bertihrung und tibernehmen von 
diesen gewisse Gegenstănde und Schmuck, wie z.B.; die 
Verwendung von eimerformigen Anhăngern aus Eisen; 
silberne Filigrananhănger, die ursprtinglich aus Rom stammen, 
bei den germanischen Volkcrschaften, zu dcnen sie auf dem 
Wege des Bemsteins gelangt sind, aber sehr hăufig vorkom
men (s. dic .Alterttimer der mittleren und unteren Weichsel) 
selbst der Typus der karpischen Fibel ist for die nordlichen 
Gebiete typisch, obwohl er eigentlich romischen Ursprungs 
ist; nur im Norden haben ferner die Karpen die Gewohnheit 
annehmen konnen, je zwei Fibeln zu tragen (s. die Funde von 
Poieneşti); I. Ioniţă hat in Văleni-Roman die Gewohnheit 
beobachtet, wonach die Gefăl3e in manchen Făllen zum zweiten 
Mal in Scheiterhaufen gebrannt wurden, was darauf zurtick
zufohren ist, dal3 die Karpen mit den Trăgern der Pseworsk
Kultur in Beziehungen standen, betreffs der zeitweiligen Besie
delung der Nordgebiete Daziens durch die Karpen siehe auch 
die Frage der durch die Karpen von den Jasygen tibemom
menen Chalzedonperlen (Seb. Morintz, in «Dacia», N.S„ 
V, S. 451 ff). 

li Es ist hier die Rede von der rotgebrannten Keramik 
aus feinem Ton, die for die karpischen Fundverbănde charak
teristisch ist. Eine Kategorie derartiger Keramik ist in der Li
piza-Poiana-Kultur nicht nachgewiesen. 

11 Es kann als Argument zugunsten unserer Hypothese 
angesehen werden, daB kornige Keramik innerhalb dcr Kar
pcngrâber nicht vorkommt. Bekanntlich waren im Laufe 
des 3. Jh.u.Z. die freien Daken der Walachei bereits stark in 
Romanlsierung begriffen, wenn man berticksichtigt, dal3 
in ihren Siedlungen die kornige, romische Keramik eincn An
teil von 50% hat (wie z.B. in der SiedJung von Tîrgşor). 
Das gleiche gilt auch for die freien Daken aus West- und Nord
westdazien (Crişana-Maramureş), wo eine solche Keramik 
in :Medieşul Aurit und anderen Siedlungen vielfach nachge
wiesen ist. DaB die Trăger der Lipiza-Poiana-Kultur und spăter 
die Karpen eine solche Keramik nicht kannten, kann nicht 
der Tatsache zugeschrieben werden, dal3 sie sich der korni
gen, romischen Keramik gegentiber ablehnend verhalten 
hătten, die doch im Gebrauch sehr geschătzt wurde. Dal3 
sie im Verbreitungsgebiet der oben erwăhnten Kulturen nicht 
vorkommt, muB anders erklărt werden u. zw.: wăhrend einige 
Herstellungsorte for Keramik in Dazien, in der Art desjeni
gen von Cristeşti, eine · solche Keramik anfertigten, hat die 
Lipiza-Poiana-Kultur zu bestehen aufgehort, und die Karpen 
hatten sich noch nicht in der mittleren Moldau niedergelassen. 

17 Sebastian Morintz, in «Dacia», N. S„ V. 
18 VI. Zirra und Gh. Cazimir, a.a.O. 
18 Unveroffentlichte Ausgrabungen; Mitteilungen von Gh. 

Bichir. 
20 Siedlung auf dem rechten Ufer des Leaotul-Teiches, aus 

der acht Wohngruben erforscht wurden. 
21 Unveroffentlichte Forschungen; Mitteilungen von Su

zana Dolinescu-Ferke, welche ăul3erst zahlreiche Beziehungen 
zwischen der Dulceancagruppe einerseits und Romula anderer
seits feststellt. 
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344 Gil. DIACON!" 4 

Obwohl es merkwiirdig erscheinen kănnte, sind in cler westlichen und nărdlichen Variante 
cler Chilia-Kultur mehrere rămische Elemente zu bemerken.22 Dagegen macht sich in cler 
Siidostvariante eher sarmatischer Einfluf3 bemerkbar.23 Dies darf jedoch keinesweges so aufgefafit 
werden, als oh sich in dieser Kulturvariante keine direkt vom Siiden eingedrungenen rămischen 
Elemente vorfănden. 

Die Siedlungen cler freien Daken cler Siid- und Ostwalachei finden beim Ausgang des 3. Jh. 
u. Z. ihr Ende, wăhrend im Hiigelland cler Walachei die Siedlungen cler gleichen Bevălkerung bis 
zum Anfang des 4. Jh. neben denen cler Trăger cler Sîntana-Tschernjachow 24-Kultur fortbestehen. 
Oberdies kann im Lichte cler letzten Funde von Tîrgşor nachgewiesen werden, daf3 in cler zweiten 
Hălfte des 3. Jh. u. Z. und gegen den Ausgang jenes Jahrhunderts eine Bevălkerung vom 
Norden in die walachischen Vorkarpaten eingedrungen ist und dort neben den freien Daken und 
den Tschernjachow-Leuten im Laufe des 4. Jh. fortbestanden hat. 26 

Der nărdliche Zweig der freien Daken aus cler Walachei, in deren Siedlungen im Verhăltnis 
von 60-70% (dies ist cler Pall in der Siedlung von Tîrgşor) eine rămische Provinzkeramik 
aus kărnigem Ton zu finden ist, iibermittelt nach unserer Ansicht diese Art cler Keramik den Tră
gern cler Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Kultur.20 

Die Tschernjachow-Leute hatten keine Măglichkeit, eine deratige Keramik im nordpontischen 
Raum zu iibernehmen, wo diese in jenen Gebieten, z. B. in Olbia, doch erst in den Kultur
schichten nach Zerstărung der dortigen Stădte durch die Goten, auftaucht. Auch aus kostoboki
schem ader karpischem Raum hat sie nicht eindringen kănnen, umso viel weniger aus dem Gebiet 
cler nărdlichen Vălkerschaften, wo Keramik aus kărnigem Ton niemals in Verwendung stand. 

Nach unserer Ansicht ist die kărnige Keramik zusammen mit anderen rămischen Elementen 
aus dem rămischen Dazien und den nordăstlichen Gebieten Olteniens in die Kultur der freien 
Daker cler Nord- und Westwalachei eingedrungen. Leider beraubt uns die Einstellung cler For
schungen in Siedlungen vom Typus Verbiţa cler Măglichkeit, eventuelle Beziehungen zwischen 
den Siedlungen vom Typus Chilia und jenen Olteniens aufzuspiiren.27 

Stratigraphische Beobachtungen, die gelegentlich der Erforschung der Denkmăler des 3. und 
4. Jh. in cler Moldau und in cler Walachei gemacht wu~den, und zu denen sich auch noch eine 
sehr eingehende Untersuchung des Fundbestandes gesellt, ferner auch die Erforschung cler Be
stattungsriten, lassen erkennen, daf3 zwischen den freien Daken einerseits und den Tschernjachow
Kultur-Trăgern andererseits ăufierst geringe Beziehungen bestanden.28 

Es wurde bereits erwăhnt, daf3 der Bestand des grăfiten Teils der Moldauischen und Wala
chischen Siedlungen und Grăberfelder des 3. Jh. an cler Jahrhundertwende zwischen dem 3. und 4. Jh. 

12 Wir beziehen uns auf die in ziemlich grolkr Zahl inncr
halb cler nordlichen (Tîrgşor) oder cler wcstlichen (Chilia, 
Dulceanca) Siedlungen nachgewiesenen Typen vcrschiedencr 
Fibeln, Miinzen usw. 

18 In cler Siedlung von Militari herrscht cler Typus cler nord
pontischen Fibel mit D-fOrmigem Biigel vor, den spater die 
freien Daken von den Sarmaten iibernehmen; desgleichen den
ken wir an die Spiegel, gewisse Arten von Perlen usw. 

H Siedlung von Tîrgşor (s. auch Kreis Prahova). 
I& Aufgrund cler bis zur Srunde vorliegenden Unţerlagen 

nimmt man an, daJ3 es sich hier um Gruppen von Tragem 
cler Przeworski;Kulrur handelt, die vor den Tschernjachow
Leuten hier eingedrungen waren. 

18 In Verbindung damit, siehe die ausfiihrliche Besprechung 
dieser Frage bei Gh. Diaconu, Noi contribuţii la cunoa1terea 
culturii SintaM de Mure1-Cerneahov, in SCIV, 19, 1968, 4, S. 

17 Einen interessanten Fundbestand verdanken wir cler 
Versuchsgrabung von Stolniceni. D. Tudor, Depozitul de 

vase dacice 1i romane de la Stolniceni, in SCIV, 18, 1967, 4, S. 
655-660. 

28 Solltl"n solc:he Beziehungen bestandcn hahcn, konnen 
sie den freien Daken aus der Walachei, fiir den Beginn cler 
Tschcrnjachow-Kultur dagegen den Tragem der Lipiza
Kultur zugeschrieben werden. Die Poieneşti-Kultur hort 
zu der Zeit auf zu bestehen, als die Trager der Tschernjachow
Sîntana-Kultur in die Moldau eindringen. In diesem Sinne ver
dient die Beobachtung beriicksichtigt zu werden, wonach 
innerhalb der Bodenaltertiimer der mittleren Moldau, des 
Gebietes in welchem sich die karpische Kultur entwickelt 
hatte, die dakische, handgemalte Keramik fast vollig fehlt, 
z. B.: RăuchergefaJ3e, Knopfgefăl3e, Tupfenleistengefăl3e 
usw., dagegen ist eine derartige Keramik in der Walachei 
und in Siidosttranssilvanien nachgcwiesen, d.h. also în Gebie
ten, in dcnen dic einheimische Bevolkerung mit den N.:uan
kommlingen zusammengelebt hat. 
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ein Ende nimmt, ein Zeitpunkt cler im ilbrigen mit cler Besetzung cler Moldau und cler Walachei 
durch die Sîntana-Tschernjachow-Kulturtrăger zusammenfăllt.29 

Aus den bisherigen Forschungen geht hervor, dafi die Tschernjachow-Leute in jenen 
Gebieten ihre eigene Kultur mit neuen Elementen bereichern, und dafi sie vom demographischen 
Standpunkt ihre Reihen durch Aufnahme von Scharen und Stămmen freier Daken verstărken.ao 

Es ist hier nicht der Ort, die Beziehungen zwischen den Tschernjachow-Leuten und den 
Romero im Laufe des 4. Jh. zu erortern.31 Der Erfolg archăologischer Forschungen besteht in cler 
Feststellung, dafi im westlichen Verbreitungsgebiet cler Sîntana-Tschernjachow-Kultur ein stărkerer 
romischer Einflufi spiirbar ist. Es kann archăologisch bewiesen werden, dafi eine Reihe von Gefăfien 
offensichtlich romischer Machart - cler Pall der Kanne mit dreifachgelapptem Mundsaum -
gebietsmăfiig in ihrer Verbreitung die Dnesterlinie nicht ilberschreiten. Es ist clas Verdienst cler 
rumănischen Archăologie, bewiesen zu haben, dafi im westlichen Verbreitungsgebiet romische 
Gegenstănde, seien es nun Gebrauchsgegenstănde oder Schmuck, zahlreicher sind.32 

In cler Walachei erscheinen manchmal Amphoren nach cler Art derer aus Sucidava mit 
Inschriften auf Henkeln und Schultern, Keramik aus Kaolinton und besonders die Art cler kornigen, 
rotgebrannten Keramik.33 Diese Art fehlt im ostlichen und nordlichen Verbreitungsgebiet cler 
Tschernjachow-Kultur.u 

Die rote, kărnige Keramik ist den Tschernjachow-Leuten mit Bestimmthelt von den Romero 
ilberliefert worden. Diese sollte auch in der Kultur des 6. und 7. Jh. fortdauern, einer Kultur, 
die unter dem Namen Ipoteşti-Ciurelu-Cîndeşti bekannt ist.35 

Abschliefiend mufi die Festellung gemacht werden, dafi zur Wende zwischen dem 4. und dem 
5. Jh. u. Z., d. h. also gleichzeitig mit dem Ende cler Siedlungen vom Typus Sîntana-Tschernja
chow, auch die letzten Elemente einer Sachkultur von La Tene-Dberlieferung aussterben. Wir 
beziehen uns hier in erster Reihe auf die vielfăltige Formenreihe dakischer, handgearbeiteter 
Keramik, die bis zum Ende des 4. Jh andauert und auf die feine, aschgraue, filr die getodakische 
Kultur so charakteristische Keramik. 

Es ist erforderlich, hier klarzustellen, dafi eine derartige Art von Keramik einer romanisierten 
Bevolkerung nicht charakteristisch sein kann. Dbrigens ist dies auch natiirlich. Io dem zur Be
sprechung stehenden Zeitabschnitt, war die erste Stufe der Bildung cler rumănischen Volkes und 
seiner Sprache bereits abgeschlossen, die geto-dakischen Elemente waren bereits assimiliert worden. 
Gleichzeitig mit diesem Vorgang haben auch gewisse, ihrer eigenen Sachkultur typische Erschei
nungen zu bestehen aufgehort. Im vorliegenden Falie die feine, aschgraue Keramik. 

Nach Ansicht cler meisten Forscher besiedelt die einheimische, romanisierte Bevolkerung auch 
weiterhin die aufierhalb cler Karpaten gelegenen Gebiete.38 Welches wohl die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen zwischen den Einheimischen und den neuen W ellen cler 
Wandervolker - Hunnen, Alanen, Ostgoten - gewesen sein mogen, ist beim heutigen Stand unserer 

29 Gh. Diaconu, Probleme ale culturii SÎntana-Cerneahov pe 
teritoriul R.P.R. În lumina cercetărilor din necropola de la Tirgşor, 
in SCIV, XII, 1961, 2, S. 

30 Ders., Einheimiuhe und Wandervolle.er im 4. jh. u. Z. auf 
dem Gebiete Rumiinien.r (Tirgşor-Ghertiseni-Variante), in « Dacia», 
N.S., VIII, 1964, S. 195-210. 

31 Einen derartigen Versuch hat M. Comşa in Sondajul 
de la SmÎrdanu, SCIV, 17, 1966, 2, S. 283-398 gemacht; Dies., 
Zur Romanisierung der Gebiete nărdlich der Donau ( Muntenien, 
Nordmoldau) im 4. jh. u.Z., in «Dacia» N. S., IX, 1965, S. 
283-298. 

31 B. Mitrea und C. Preda, Necropole din secolul al IV-iea 
e.n. in Muntenia, Bukarest, 1966, S. 148-149; Gh. Diaconu, 
Einheimische . .. , S. 203-204. 

aa Gh. Diaconu, Einheimiscbe . .. , S. 203-204 
34 Diese Hypothese wurde în der în vorhergehendcr Anmer

kung erwiihnten Arbeit aufgestellt und wurde von uns im 
]anuar 1967 în den Museen der UdSSR ilberprilft. 

36 V. I. Teodorescu, Despre cultura Ipoteşti-CÎndeşti ln 
lumina cercetărilor arheologice din nord-estul Munteniei, în SCIV, 
15, 1964, 4, S. 485-499; iiber das Schrifttum dieser Frage 
s. Marg. Constantiniu, Elemente romano-bizantine În cultura 
materială a popula/iei autohtone din partea centrală a Munteniei 
in secolele VI- VII e.n., în SCIV, 17, 1966, 4, S. 665-678. 

38 Filr die Walachei s. I. Nestor, Les donnies archiologiques el 
le probleme de la forma/ion du peuple roumain, in « Revue Rou
maine d'Histoire», 1964, 3, S. 397; for die Moldau die Funde 
von Costişa-Mînioaia, Mitteilungen von Gh. Teodoru. 
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Kenntnisse schwer zu bestimmen. Feststeht, daB die Neuankommlinge nicht als eine kompakte 
Masse in das Gebiet ostlich und siidlich der Karpaten eindringen, was aufgrund archăologischer 
Funde bewiesen werden kann.37 

Die Abwanderung der Hunnen, Alanen und Ostgoten aus den Gebieten, mit denen wir uns 
beschăftigen und das darauffolgende Eindringen der ersten slawischen Stămme kennzeichnet unter 
anderem auch den Anfang der zweiten Stufe in der Bildung des rumănischen Volkes und seiner 
Sprache, eine Zeit zu der in dem in Frage stehenden Gebiet die krăftigeren, bodenstăndigen 

Elemente die Neuankommlinge assimilieren. 

s1 Eine Aufzăhlung der hauptsăchlichsten Hunnen-Alanen
Ostgoten-Funde s. bei Gh. Diaconu und Egon Domer, 

Zwei osJgotiscbe Fibeln im Arader Muieum, in «Dacia», N. S., 
XI, 1967, S. 349. 
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