
OBER DIE SCHEIBENGEDREHTE KERAMIK IN DER 
SîNT ANA DE MUREŞ-TSCHERNJACHOWKUL TUR 

GH. DIACONU 

Die archăologische Fachliteratur gibt immer nachdriicklicher zu, daB die Goten inner
halb der Sîntana de Mureş-Tschernjachowkultur einen wichtigen Platz einnehmen. 1 

Das Studium der gotischen Altertiimer beweist, daB das Topferhandwerk weder in 
ihren Heimatgebieten (Siiden der Skandinavischen Halbinsel) 2 noch an der Weichselmiindung a 

und hochstwahrscheinlich auch nicht auf dem Wege bekannt war, auf dem sie an die 
nordpontische Kiiste und in den unteren Donauraum gewandert sind . "' 

Im Sinne des Gesagten muB angenommen werden, daB die Goten zur Zeit als sich 
die Tschernjachow-Sîntana de Mureşkultur herauskristallisierte begonnen haben, scheiben
gedrehte Keramik zu verwenden, d.h. also etwa im Jahre 250, einer Zeit von der man 
annehmen kann, daB die neue Kultur voii ausgebildet war. 5 Bekanntlich sind neben 
den Goten innerhalb der Tschernjachow-Sîntanakultur eine Reihe von Volkern und Stămmen 
festgestellt worden, die fremd von den nordlichen waren 6• Wie dies nur natiirlich ist, haben 
diese in die neue Kultur Sitten, kulturelle O'berlieferungen, Sachgiiter usw. mitgebracht, 
die von den germanischen verschieden waren. 7 

In dem hier verfolgten Problem muB der Zeitpunkt und der Bei trag festgestellt werden, 
den die verschiedenen Volkerschaften bei der Einfiihrung der Topferschcibe in die Sîntana de 
Mureş-Tschernjachowkultur geleistet haben. 

Einige Fachleute haben die Hypothese aufgestellt, wonach die Romanităt dem 
AusbildungsprozeB cler neuen Kultur einen krăftigen kulturellen Stempel aufgedriickt babe. 

1 Istoria RomiJniei, I .  Bd. Bukarest, S. 682 - 693. 
2 C. G. Oxenstjcrna, Die Urheimat der Goten, Leipzig

Stockholm, 1948. 
3 R. Schincller, · Die Besiedlungsgeschichte der Goten 

ttnd Gepiden im Unteren Weichselraum, Leipzig, 1940. 
4 I.  V. Kucharenko, Le probleme de la civilisation 

„gotho-gepide" en Polesie et en Volhynie, in « Acta Bal
tico-Slavica &, Bel. 5, Bialystok, 1967 ; s. auch bei M. A. 
Tichanowa, Mitteilung auf clem 4. Kongrell fiir Vor- uncl 
Fruhgeschichte in Prag in Les rapports et Ies informa
tions des arMologues de L' URSS, Moskau, 1966, S. 209 -
2 14. Wir beziehen uns auf das handgearbeitete und mit 
dem mit O. Almgrenfibeln 4 1 ,96 und 128 datierte Mate
rial von Brest-Trischin identische keramische Material, 
weil es in Lepesowka in der zweiten Wohnschicht scheiben
gearbeitete und fiir die Tschernjachowkultur typische 
Keramik gibt, die zusammen mit Fibeln mit nach unten 
durchgedrehtem Ful3 und Knochenkămmen aus mehreren 
mit Nieten zusammengehaltenen Plăttchen auftritt. 

6 In einer kiirzlichen Arbeit iiber die Entwicklung 
der Fibel mit nach unten eingedrehtem Ful3 bin ich 

DACIA, N.S.,  TOME XIV, 1970, PP. 243- 250, BUCAREST 

zur Schlullfolgerung gelangt, dal3 man erst nach dem Jahre 
250 u.Z. von einer abgeschlossenen Entwicklung der 
Tschernjachow-Sîntana de Mureşkultur sprechen kann. 
Der erwăhnte Zeitpunkt fălit mit der allgemeinen Ver
breitung der scheibengearbeiteten Keramik aus grob
kornigem Ton innerhalb cler hier besprochenen Kultur 
zusammen. Diese Erscheinung geht Hand in Hand mit 
der ausged�hnten Verbreitung cler Fibel mit nach unten 
eingedrehtem Full und den in cler vorstehenden Anmer
kung erwăhnten Kămmen. 

8 Ober d1s ostliche Verbreitungsgebiet cler Kultur 
siehe die Archăologen : M. A. Tichanova, I. V. Kucha
renko, E. A. Rikman u.a. ; betrf. des westlichen 
Verbreitungsgebietes s. bei dem Verf., bei I. Ioniţă., 
B. Mitrea u.a. 

7 Ober clie Pscheworskkomponente im ostlichen Ver
breitungsgebiet s. bei M. A. Tichanova in SA, 4, 1957, 
iiber die Anwesenheit cler Sarmaten s. bei G. B. Feodorov 
in MIA„ 89. 0b3r clie Lipitza- uncl P:icheworskkomponente 
im Norclen uncl die cler freien Daker in cler Nieclerclonau 
s. bei Gh. Diaconu in « Dacia », N. S . ,  V, VII - I  X, 
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Von hier stammt auch die SchluOfolgerung derer die behauptet haben, daO die Trăger der 
Sîntana de Mureş-Tschernjachowkultur vom Standpunkt des Topferhandwerks der Rornanităt 
verpflichtet seien. 8 In diesem Gedankengang haben eine Reihe von Forschern versucht, clas 
Gebiet einzuschrănken, aus dem die Topferscheibe hat eindringen konnen und haben die antiken 
Zentren nordlich des Schwarzen Meeres und diejenigen des un teren Donauraumes angegeben . . 9 

In diesem Sinne versuchte M. A. Tichanowa zu beweisen, daO die Tschernjachowleute die 
Topferscheibe unmittelbar aus den Werkstătten von Olbia iibernornmen hătten (Abb. I) . 
In ihren Grabungen von Lepesowka-Wolhynien hat Tichanova GefăOe mit griechischen 
Inschriften und eine fiir die Stădte nordlich des Schwarzen Meeres charakt

.
eristische ollampe 

geborgen. Aufgrund dieser Beweise vermutet die Forscherin der Altertiirner von Lepesowka, 
daO das Eindringen der Topferscheibe in den Tschernjachowraum ausschlieOlich dem Siiden, 
genauer gesagt Olbia zuzuschreiben sei. 10 (Abb. I) .  Bei der gleichen Gelegenheit tritt M. A.  
Tichanowa gegen die Hypothese auf, wonach die Trăger der Lipitzakultur der Sîntana-Tschern
jachowkultur die Topferscheibe iiberliefert hătten. Gleichzeitig lehnt sie die Moglichkeit ab, 
daO dieses Handwerk von den Krakauer Zentren wie Igolomia, Tropiszowo, Nova Hutta 
usw. 11 eingedrungen sein konnte. M. I. Braitschewski ist dagegen der Ansicht, daO die Trăger 
der Lipitzakultur eine fiihrende Rolle bei diesem Vorgang gehabt haben konnen und erweitert 
das Gebiet, aus dem die Topferscheibe hat iibernommen werden konnen. Der gleiche For
scher gibt der nach unserer Ansicht unrichtigen Meinung Ausdruck, daO die Keramik des 
Krakauer Beckens vom Typus Tschernjachow sei. 12 (Abb. I) 

E. V. Machno bemiiht sich immer eindringlicher, jedoch ohne schliissige Beweise dar
zulegen, daO die Topferscheibe im Gebiet der Ukraine eine eigene Entwicklung durch
gemacht habe und von der Stufe der langsam gedrehten Scheibe auf diejenige mit schneller 
Umdrehung gelangt sei. Dieser Hypothese fiigt E. V. Machno noch die Ansicht hinzu wonach 
die Zarubinetzkultur bei der Bildung der Tschernjachowkultur eine bedeutende Rolle ge
spielt habe und erachtet, daB die „Wiege" der zur Rede stehenden Kultur hauptsăchlich in der 
Dneprgegend zu suchen sei. 13 

Aus den oben angedeuteten Einzelheiten geht hervor, daB es sich um ein kornplexes 
Problem handelt, mit dem sich zahlreiche Fachleute befassen. 

Wenn man zur Klărung der obigen Probleme beitragen will, miiBte man sich auf 
zwei Gesichtspunkte verlegen u. zw. : in erster Reihe miiBte die Forschung von den Keramik
katerogien ausgehen, die fiir die Sîntana-Tschernjachowkultur kennzeichnend sind ; în zweiter 
Reihe muB festgestellt werden, in welchem Entwicklungsstadium des Topferhandwerks sich 
die Vălkerschaften befanden, die zur Bildung der in Frage stehenden Kultur beigetragen 
haben. Des weiteren wăre es erforderlich, die Kulturen und Volkerschaften zu ermitteln, die 
sich vorher in dem Raurne entwickelten, den dann im Laufe des 3. und 4. Jh. u. Z. die 
Tschernjachowleute besetzten. 

Obwohl wir fiir das uns beschăftigende Problem die handgearbeitete Keramik nicht 
heranziehen konnen, sind wir der Ansicht daB eine gedrăngte Obersicht der wichtigsten Grup-

8 Fiir das westliche Verbreitungsgebiet wurden die 
Ansichten von : I. Nestor, R. Vulpe, B. Mitrea, C. Preda. 
I. Ioniţă und Gh. Diaconu ausgedriickt ; Iiir ci.as ostliche 
Verbreitungsgebiet : N. A. Tichanova, M. I. Artamanov, 
G. B. Fedorov und E. A. Rikman. 

• M. A. Tichanova, Les rapports . . „ fiir ci.ie Nieder
clonau R. Vulpe, Izvoare, săpăturile din 1 936 - 1 948, 

Bukarest, 1957. io M. A. Tichanova, Les rapports . .  „ S. 214.  
u Ebda. 
12 M. I .  Braitschevski, Ei.1tn a:HCepen C./t08Jl,HC1'0l aep

:JICQBHOCmi, Kiew 1964, S. l l9 - 150 und Abb. 29. 
13 Eine in der Mehrzahl der Arbciten der Forscherin 

E. V. Machno ausgeclrlickte und vertretene Meinung. 
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Abb. 1 .  - I.  Kulturen, denen die Tăpferscheibe unbekannt war : I ,  
Weichselmundung (nach A .  K. Ambroz) ; 2 ,  Pscheworsk (nach A. K. Ambroz) ; 
3, Zarubinetz (nach I .  V. Kucharenko, UmriB, nach I. V. Kucharenko) ; 
4, Zarubinetz (nach anderen Forschern, UmriB nach I .  V. Kucharenko) ; 
5, Quaden, (nach Reinerth, Bd. II) ; 6, Denkmă.ler germanischen Cha
rakters (nach E. Neninger) ; 7, Sarmaten-Jasygen (nach M .  Parducz) ; 
8, Sarmaten, (Spă.troxolanen-Fruhalanen) (nach K. F. Smyrnov, M. Viaz
mitina). II.  Kulturen, denen die Topferscheibe, nicht aber grobk ăl'nige 
Keramik bekannt war. 1 ,  Lipitza-Poiana (Nach I .  M. Smisko und R. Vulpe, 
Sudgrenze annii.hernd) ; 2, Poieneştii-Vîrteşcoi (Karpen nach R. Vulpe, 
Gh. Bichir u.a.) ; III.  Kulturen, denen die Tăpferscheibe und die provinz
rămische Keramik aiis grobk ărnigem Ton bekannt war : I ,  Sîntana-Arad 
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(Freie Daken im Westen und Norden, nach E. Dorner und T. Bader) ; 
2, Chlilia-Tîrgşor (nach Sebastian Morintz, Gh. Bichir und Gh. Diaconu) ; 
3, Kurganen der Vorkarpaten (Nach M. I. Smisko, Sudgrenze nach Silvia 
Teodor) ; 4, Kultureller Fundverband Igolomia-Tropiszowo (nach T. 
Reiman, L. Gajewski u.a.) ; 5, Tschernjachow-Sîntana de Mureş (nach 
A. K. Ambroz, Sudsudwestgrenze der Kultur nach den Forschungen des 
Verf. berichtigt) . IV. I ,  Limes ; 2, GroBe, und gut entwickelte Handwerks
zentren der Herstellung der provinzromischen Keramik und die Wege, 
auf denen diese Keramik in die Nachbargebiete gelangt ist ; 3, Die 
Hypothese von M. A. Tchanowa, wonach Olbia die Spitzenstellung im 
Tschernjachowschen Topfergewerbe einnimmt ; 4, Topferzentren, die auch 
provinzromische Keramik aus grobkornigem Ton herstellten. 5, Lepesowka. 

m 
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3 SCHEIBENGEDREllTE KERAMIK IN DF.:R SINTANA DE MUREŞ-KULTUR 245 

pen dieser Keramik die Kenntnis cler verschiedenen Volkerschaften erleichtern diirfte, die 
spăter die Sîntana-Tschernjachowkultur zusammensetzten. 

Bis heute hat man vier gro/3e Gruppen handgearbeiteter Keramik unterscheiden konnen 
u. zw. : L. Wolhynien und Nordnordwestukraine, Keramik vom Typus Weichselmiindung mit 
Formen, die auch zum Dnepr gelangen. 14 Diese an die Zentren Willenberg-Oksywia gebun
dene Keramikgruppe mu/3 den Goten zugeschrieben werden 15 ;  II. Im Gebiet der Kar
patenukraine und einem Teii Galiziens Keramik vom Typus Pscheworsk, die zum ostlichen und 
siidi:istlichen Zweig cler Trăger der Pscheworskkultur gehi:irt ,16 III. am mittleren Dnepr Kera
mik der Dberlieferung von Zarubinetz und im Norden der nordpontischen Steppen die so
genannte skytho-sarmatische Keramik 17 ; IV. im Westen und Siidwesten, also auf dem Gebiete 
Daziens, Keramik geto-dakischer Machart. 18 Die auf der Scheibe gearbeitete Keramik aus cler 
Sîntana de Mureş-Tschernjachowkultur weist keine ausgesprochenen, gebietsmă/3ig bedingten 
Besonderheiten auf. Sie ist in ihren Grundziigen ziemlich einheitlich und iiber das ganze 
Verbreitungsgebiet cler Tschernjachow-Sîntana de Mureşkultur ausgedehnt. 

Diese Keramikkategorie kann in drei abgegrenzte Gruppen geteilt werden u. zw. : 
1 .  Graue und schwarzgraue feine Keramik ; 2. Provinzromische Keramik aus kornigem Ton. 
Der Gro/3teil dieser Keramikgruppe ist grau und schwarzgrau. Im westlichen Verbreitungs
gebiet cler Kultur taucht in geringem Umfange auch kornige Keramik rotlich-ziegelroter Farbe 
auf ; 3. Romische Keramik aus feinem, importiertem Ton, wozu noch Amphoren aus kaolin
gemischtem Ton hinzukommen. 19 

Im folgenden werden wir die Kategorie cler handgearbeiten Keramik, ebenso wie auch 
die Gruppe cler romischen Importkeramik beiseitelassen, da diese Keramikarten hier nicht von 
Nutzen sein konnen. 

Diese Untersuchung stiitzt sich unter andcrem auch auf eine Karte des ponto-baltischen 
Gebietes, in der auch die Gebiete des mittleren und unteren Dcmauraumes erscheinen (Abb. I ) .  

Diese Karte umrei/3t hauptsăchlich clas Gebiet, in dem sich die Sîntana de  Mureş-Tschern
jachowkultur entwickelte, ferner auch die Nachbargebiete in denen ăltere oder mit cler von 
uns betrachteten Kultur zeitgleiche Kulturen eingezeichnet sind. 

Wenn wir die Karte kurz betrachten, konnen wir feststellen, da/3 es im Laufe des 2 ·  
untl 3. · Jh. u .  Z . ,  zu welcher Zeit die Wanderung cler Goten angenommen wird, i n  den Ge
bieten, in denen gotische Altertiimer nachgewiesen sind, keine Kulturen oder auch keine 
Trăger einer Zivilisation gegeben hat, denen clas Topferhandwerk bekannt gewesen wăre. 

Wenn man annimmt, da/3 im Laufe des 1 .  und 2. Jh. u. Z. zumindesten ein Teii der 
Trăger cler Kultur vom unteren Weichsellauf mit den Goten identifiziert werden konne, so 
mu/3 man die Schlu/3folgerung annehmen, wonach zu j ener Zeit den Vi:ilkerschaften jenes 

H Dic dcr Kulturgruppc Ok5ywia-Willenberg zu
gchiirende Keramik wurde nicht nur innerhalb von Denk
mălcrn vom Typus Brest-Trischin-Detinice geborgen, son
clcrn anch in Tschernjachowgră.berfeldern wie : Ryshewka, 
Kasanowo im siidlichen Bugabschnitt und in Kompa
nitzc am Dnepr. 

15 I. V. Kucharenko, a.a.O. 

u C. F. Nikitina, 1lJULccuf!ju1>a1.fU/I, .iennou 1>e pa.uu10u 
'4eptt.'IX06Cli:Ou 1>!J.ltbmypu, in SA, 4, 1966, S. 70ff. ; liber 
die Pscherworskkomponente dieses Abschnitts s. die Funde 
I. V. Kucharcnkos in Privolnoe, in SA, XXI I,  1955 und 
die Arbet von M. A. Tichanova iiber die Varianten der 

Tschernjachowkultur in SA, 4, 1957. 

17 Oberrcste cler Zarubinetzkera mik und der sogenann
ten skytho-sarmatischen Keramik in der Tschernjachow
kultur werden auch von den Kiewer Fachleuten und von 
E. A. Simonovitsch, Moskau, zugegeben. 

IB Gh. Diaconu, Despre ceramica dacică din necropola 
de la Tîrgşor lucrată cu mina, in Omagiu lui P. Constan
tinescu-Iaşi,  Bukarest, 1965, S. 1 17 - 1 2 1 .  

U. Die kornige Keramik ziegelr6tlicher Farbe und die 
Amphoren aus Kaolinton, wovon einige lnschriften auf 
dem Hals, den Schultern und Henkeln tragen, sind zahl
reicher im Gebiet der Niederdonau nachgewiesen. 
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Gebietes das Topferhandwerk unbekannt war. 20 Eine Riickstăndigkeit in dieser Hinsicht ist 
auch bei den im nordnordostlichen Gebiet der Kultur des unteren Weichsellaufs ansăssigen 
baltischen Volkerschaften nachgewiesen. Bekanntlich kannten auch die Trăger der Zarubinetz
zkultur dieses Handwerk nicht, 21 wăhrend die siidsiidwestlichen Nachbarn der Goten, die 
Trăger der Pscheworskkultur, scheibengedrehte GefăBe erst in einer sehr spăten Zeit
stuf e verwenden. 22 

Ebensowenig kann angenommen werden, daB die Topferscheibe moglicherweise aus dem 
mittleren Donauraum nach Norden gelangt sein konnte, weil zu der betreffenden Zeit in 
j enem Gebiet die Quaden, die Markomannen und die jasygischen Sarmaten saBen, welche, bis 
auf die romischen ImportgefăBe und bis auf die in Raubziigen ins Reich erbeuteten, kein 
entwickeltes keramisches Handwerk kannten (Abb. I ) .  

Bei Betrachten der Landkarte lassen sich zwei sicherere Wege erkennen, auf denen die 
von der Ostsee herabgewanderten Stămme zur Topferscheibe gelangt sind. 

Verlockender erscheint die Hypothese, wonach ein solches Handwerk aus den nord
pontischen Stădten und Handwerkersiedlungen iibernommen worden sein konnte, wie z .  B. 
Tyras, Olbia usw. 

Der Gedanke scheint verlockend unter der Bedingung, daB zwei Hindernisse entkrăftet 
werden u. zw. : erstens wurden in j enen Zentren zu dem in Frage stehenden Zeitabschnitt 
die Keramikspezies aus feinem grauem und schwarzgrauem Ton der Lateneiiberlieferung nicht 
hergestellt ; zweitens muB klargestellt werden, daB die antiken Zentren der nordpontischen 
Kiiste die Goten erst im. 3 .-4. Jahrzehnt des 3. Jh. u. Z. kennengelernt haben, als die Tschern
jachowsche Kultursymbiose gerade in ihren Grundziigen entstanden war ; ihre volle Entwick
lung erreichte sie um das Jahr 250. 23 

Es sei noch kurz die Tatsache erwăhnt, daB die sarmatischen Volkerstămme aus den 
nordpontischen Steppen, welche die auf der Topferscheibe gearbeitete Keramik von den er
wăhnten antiken Handwekerzentren iibernommen hatten, eine Keramikkategorie dieser Art 
nicht verwendet, haben, diese den Neuankommlingen somit auch nicht iiberliefern konnten. 

Ein viel einleuchtenderer und sicherer Weg des Eindringens der feinen Keramik aus 
grauem Ton gleichzeitig mit den ersten Anfăngen der Topferscheibe diirfte das nordnordwest
liche Gebiet der Sîntana-Tschernjachowkultur gewesen sein, wo sich die Grenzen der Lipitza
Poiana-Kultur abzeichnen, der einzigen die eine starke Tradition im Topferhandwerk und 
ganz besonders im feinen Ton grauer Farbe aufweist 24 (Abb. 1 ) .  

Auch gegen diesen Weg konnten Einwendungen erhoben werden, die auf dem Ausgang 
der Lipitzakultur beruhen, der iiblicherweise um das Jahr 180 angesetzt wird, eine Zeit zu 
der die Kostoboken aus ihren Gebieten verdrăngt werden. 25 

30 Siehe die Abbildungen in der Arbeit von Schindler, 
a.a.O. Was die wenigen scheibengearbeiteten Gefă.Oe 
in der erwă.nhnten Arbeit betrifft, muO erwă.hnt werden, 
daO diese aus einem spă.teren Zeitabschnitt stammen und 
aus anderen Kulturbereichen nach Norden gelangt sind. 

n I. V. Kucharenko, Le probleme . . • Taf. 1 ,  2, 
4/13. 

32 Siehe die Gră.berfelder von Wymyslowie, Koninie, 
Spycimierz usw., in denen das handgemachte keramische 
Material vorherrscht. In den Fă.lien, wo in einzelnen Gră.
bern hie und da einige scheibengearbeite Gefă.Oe vorkom
men, sind sie ublicherweise von zweigliedrigen Fibeln, 
mit nach unten gedrehtem FuO und Knochenkă.mmen 
il\JS mehreren Plă.ttchen begleitet. Alle diese Elem�nte 

gelangen zu den Trăgern der Pscheworskkultur vermittels 
der Tschernjachowleute. 

13 lnnerhalb der olbischen Altertumer und im allge
meinen in den antiken nordpontischen Zentren ist eine 
Kategorie scheibengeub�iteter Keramik aus feinem, 
schwJ.rzgrauem Ton vertreten, diese ist jedoch helle
nistischer O'berlieferung und hat nichts mit der Keramik 
der L'.l.teneiiberlieferung gemein, die aus feinem Ton 
gearbeitet ist und den Tragem der Tschernjachowkultur 
iibermittelt wird. 

u M.I. Smisko, Kyltury wczesnego okresu epoki cesarst
wa rzymskiego w Malopolska w sckodiney, Lemberg, 
1932. 

25 Istoria Romdniei, I, S. 45 l ff, 
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Ebenso wie andere Forscher war ich immer der Ansicht, daB der Anteil der Lipitza
kultur innerhalb der Sîntana-Tschernjachowkultur nicht vernachlăssigt werden darf.26 Was 
den oben erwăhnten Einwand anbetrifft, sind wir der Ansicht, daB der Ausgang der Lipitza
kultur nicht unbedingt an die erwăhnten Ereignisse gebunden werden muB. Es ist durchaus 
natiirlich, daB der Verlust der Kampfkraft einer Volkerschaft oder der Verlust ihrer politischen 
Vorherrschaft nicht auch unbedingt zu ihrem Verschwinden fiihren muB. Im iibrigen ist fiir 
die Zeit vom Ende des 2. und Anfang des 3. Jh. u. Z. eine kulturelle Symbiose Lipitza
Pscheworsk innerhalb der Denkmăler vom Typus Balotnoe-Zvenigorod nachgewiesen. 27 
M. A. Tichanowa und andere Fachleute nehmen sogar Kulturelemente der Lipitzatradition bis 
ins 4. Jh. u. Z. innerhalb von Siedlungen und Grăberfeldern vom Typus Tschernjachow an. 
Unserer Meinung nach ist dies die einzig mogliche Erklărung fiir das Vorkommen von Vorrat
gefăBen (Kiipen) und besonders von Fruchtschalen der Lateneiiberlieferung, die bis zum Dnepr 
nachgewiesen werden. 2s 

Kann die feine, aschgraue Keramik als Hinterlassenschaft der Trăger der Lipitzakultur 
betrachtet werden, so muB auch das Vorkommen der Keramik aus feinem schwarzem Ton 
erklărt werden. Wie es den Anschein hat, miiBte diese Keramikart eher den nordlichen Volker
schaften zugeschrieben werden, die aus ăltesten Zeiten her eine Vorliebe fiir derartige Keramik 
hatten. 29 Aller Wahrscheinlichkeit nach ist <las Vorkommen dieser Keramik dem Umstand 
zuzuschreiben, daB die handgearbeitete, schwarze nordische Keramik zu einem gegebenen Zeit
punkt auf die Topferscheibe iiberwechselte. 

Soweit bekannt, erscheint die Kategorie der feinen, schwarzen Keramik innerhalb der 
Altertiimer zu einer Zeitstufe, in der die Sîntana-Tschernjachowkultur voll ausgebildet ist. 
Unter Beriicksichtigung des oben Gesagten hătte innerhalb der Denkmăler des Anfangsstadiums 
der Tschernjachowkultur ein verhăltnismăBig groBerer Prozentsatz von scheibengearbeiteter, 
feiner, grauer Keramik und ein geringerer Prozentsatz von schwarzer Keramik geborgen 
werden miissen. Im Zusammenhang damit miiBte desgleichen auch die scheibengearbeitete 
Keramik provinzromischer Uberlieferung aus kornigem Ton innerhalb der Friihdenkmăler 
văllig fehlen, da diese Keramikgruppe in Siedlungen und Grăberfeldern erst in der 2. Hălfte 
des 3. Jh. und im Laufe des 4. Jh. mit einem Anteil von 50-60 % aufzutauchen beginnt. 

Wie weiter unten zu sehen sein wird, beginnt iibrigens die kornige Keramik erst nach 
dem Jahre 250 zu iiberwiegen, da sie mit der zweiten Strămung der Topferscheibe eng ver
bunden ist. 

Nach den uns zur Verfiigung stehenden Unterlagen werden wir in unserer Oberzeu
gung bestărkt, daB <las Friihmoment des Eindringens der Tăpferscheibe von der zweiten, krăf
tigeren und von der Romanităt bedingten Strămung verstărkt wurde. Natiirlich ergibt sich 
die Frage nach der Stelle und den Wegen, auf denen diese neue Strămung eingedrungen ist 
und gleichzeitig mit ihr die zu einem gewissen Zeitpunkt fiir die Trăger der Sîntana
Tschernjachowkultur so charakteristische graue Keramik aus kornigem Ton. 

Die provinzromische Keramik gelangt vom Imprerium in dessen Randgebiete in drei 
voneinander verschiedene Abschnitte : I .  zum Oberlauf der Donau und zum Rhein ; 2. Mittel
lauf der Donau ; Unterlauf der Donau und nordpontische Kiiste. 

28 M. A. Tichanova, SA, 4, 1957 und Gh. Diaconu 
in Tîrgşor, necropola complexă din secolele III - I V  e.n., 
Bukarest, 1965 

�7 I .  K. Sveschnikov in KS. , 68, 1957, S. 63 - 74 
und E.A. Simonovitsch in SA, 1959, XXIX- XXX, 

S. 106 ; Gh. Diaconu in SCIV, XII, 1961,  2, S. 283, Anm 8 .  
as Teilstiicke von Fruchtschalen wurden von E .  V. 

Machno im Kompanitze geborgen. 
28 ·Ein ausfiihrlicheres Kommentar bei R. Vulpe, 

Izvoare . . •  , S. 3 13. 
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248 GH. DIACONU 6 

GemăO der vorliegenden Karte beschăftigen wtr uns hier mit dem Mittel- und dem 
Unterlauf der Donau. 

Wir sind der Ansicht, daO die Annahme, die Trăger der Sîntana-Tschernjachowkultur 
hătten diese Keramik direkt aus dem mittleren Donaubecken iibernommen, nicht vertreten 
werden kann, wie sich im folgenden zeigen wird. 30 Dennoch ist die zur Rede stehende Kera
mik zusammen mit cler Kategorie cler feinen Keramik im oberen Weichselbecken bei Igolomia, 
Tropiszowo, Nova Hutta usw. nachgewiesen (Abb. 1 ) .  Bekanntlich wird die Keramik aus cler 
Krakauer Gegend im allgemeinen in die Zeit des 2. -4. Jh. eingewiesen, und was ihre Zu
gehOrigkeit anbetrifft sind viele Meinungen im Umlauf. 31 

Wir sind unsererseits der Ansicht, daO die Keramik aus der Umgebung von Krakau 
nicht den Tschernjachowleuten zugeschrieben werden kann, da die Anwesenheit cler Goten am 
Oberlauf cler Weichsel zu cler in Frage stehenden Zeit ausgeschlossen ist . Noch kann sie den 
Trăgern cler Pscheworskkultur (vandalischer Zweig) zugeschrieben werden, da diese bekanntlich 
eine gesonderte Kultur haben. 32 

Bis zur Freilegung und Erforschung von Grăberfeldern die den Siedlungen vom Typus 
Igolomia-Tropiszowo angehoren, kann die Hypothese aufrechterhalten werden, wonach die 
Altertiimer vom Oberlauf cler Weischsel Gepidenstămmen zugeschrieben werden konnten, 
die sich von cler Weichselmiindung abgesetzt und voriibergehend im genannten Gebiet ange
siedelt haben. Unabhăngig davon j edoch, ob die Kulturschicht Igolomia-Tropiszowo mit cler 
Zeit den Gepiden zugewiesen werden wird oder nicht, bleibt dennoch die Feststellung auf
recht, wonach die beiden erwăhnten Keramikkategorien nicht vom mittleren Donaubecken 
haben eindringen konnen, wo zumindest die Kategorie der feinen, grauen Keramik nicht 
nachgewiesen. ist . Wir vermuten, daO die (( Kulturepisode » Igolomia-Tropiszowo vom kera
mischen Standpunkt eher noch erklărt werden konnte, wenn man annimmt, daO aus dem 
Gebiet cler Slowakei und dem nordnordwestlichen Dazien eine Stromung eingedrungen ist, 
wo schon lange Zeit vorher fortgeschrittene Handwerkerzentren belegt sind, die derartige 
Keramikkategorien arbeiteten 33 (Abb. 1 ) .  

Wenn unser Standpunkt betreffs des voriibergehenden Aufenthalts der Gepiden in  den 
erwăhnten Gebieten angenommen wird, erscheint es moglich , daO diese im Laufe des 3. und 
4. Jh. von solchen Stiitzpunkten wie dem Oberlauf der Weichsel und den slovakischen Gebie
ten, nicht aber unmittelbar von der Weichselmiindung oder dem Mittellauf des nordlichen 
Bug 34 ihre Wanderung nach Siidsiidwesten begonnen haben, wobei sie auch um die Jahr
hundertwende zwischen dem 5. und 6. Jh. nach Dazien gelangt sind. 35 

Fiir den Kernpunkt unserer Untersuchung liber clas Vorkommen scheibengearbeiteter 
Keramik aus kornigem Ton innerhalb cler Sîntana-Tschernjachowkultur bleibt cler letzte und 
einzige Weg offen, derjenige des unteren Donauraums. 

3o Eine klirzlich von uns ausgedrlickte Meinung. Im 
Lichte der letzten Forschungen kann sie nicht aufrechter
halten werden. s. Gh. Diaconu in SCIV, 19, 1968, 3,S. 448. 

31 Die Mehrzahl d�r polnischen Forscher betrachten 
die Altertilmer vom Typus lgolomia-Tropiszowo als 
autochthon. Andere Forscher, unter denen vor aliem M. I. 
Baitschewsky schreiben sie den Tschernjachowleuten zu. 

32 Bei Gegeniiberstellung der Keramikkategorien der 
Gruppe Igolomia-Tropiszowo einerseits und der Psche
worskkultur andererseits, zeigt, sich, daB zwischen diesen 
beiden Kulturgruppen keine Verbindung besteht. 

33 Flir Nordnordwcstdazien s. S. Dumitraşcu und 
T. Badcr, A şezarea dacilor liberi de la 11fedieşul aurit, 
1 967, und flir die slowakischen Gebicte, clic Handwerks
zentren von Kosice, Prc�ov usw. s. Maria Lamiova
Schmiedlova, Die Ostslowakei in der rămischen Kaiserzeil, 
Nyitra, 1966 (Abb. I) (Mitteilung auf dem 7. Interna
tionalen KongreB flir Vor- und Frlihgeschichte, Prag, 1966). 

3' Nach der Ansicht I. V. Kucharenkoş gehort die 
Kulturgruppe Brest-Trischin-Detinice den Goto-Gepiden 
an, s. I. V. Kucharenko, Le probleme, . . . · 

3li Istoria Romdniei, I, S. 704 - 7 13. 
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7 SCHEIBENGEOREHTE KERAMIK IN DER SlNTANA DE MUREŞ-KULTUR 249 

Aufgrund der Feststellungen der sowjetischen Archăologen, wonach die graue Kera
mik aus kornigem Ton innerhalb der Stadtsiedlungen im Norden des Schwarzen Meeres vor 
deren Zerstorung durch die Goten 36 nicht nachgewiesen ist, mu.B der nordpontische Weg 
ausgeschlossen werden. Aufgrund der obigen Feststellung kann angenommen werden, daB 
die în Frage stehende Keramik erst nach den Jahren 240-250 von den Trăgern der Sîntana
Tschernjachowkultur in die nordpontischen stădtischen Siedlungen gebracht worden ist. 
Die Tschernjachowleute konnten diese Keramikart auch nicht aus den Nordnordostgebieten 
iibernommen haben, wo sich vorher die Zarubinetzkultur ausgebildet hatte, ebensowenig wie 
aus den von den Sarmaten besetzten Siidsiidostgebieten (Abb. 1 ) .  

Auch den freien Dakern, d .h. also den Trăgern der Lipitza-Poianakultur und der 
Poieneşti-Vîrtişcoikultur (Abb. 1) war eine solche Keramik unbekannt . 

Dagegen ist die provinzromische Keramik in Transsilvanien, Oltenien und bei den 
freien Dakern der Walachei, den Trăgern der Chilia-Tîrgşorkultur, 37 gut vertreten. In 
einer Reihe von Siedlungen und Grăberfeldern der Walachei, die aus dem Ende des 2. Jh . und 
dem 3.  Jh. stammen, kommt die von uns hier besprochene Keramik zu 50-60 % vor . 

Die Denkmăler vom Typus Chilia-Tîrgşor gehoren den vom Standpunkt der Sach
kultur in einem fortgeschrittenen Stadium der Romanisierung befindlichen freien Dakern 
der Walachei . Aus den vorliegenden Unterlagen geht hervor, daB innerhalb der erwăhnten 
Kultur auch Kulturelemente sarmatischer Prăgung vorkommen, besonders aber andere 
nordischer Oberlieferung, die aus den Nordostgebieten Daziens, genauer gesagt Wolhynien 
und Galizien gekommen sind. 38 

Im Lichte der Forschungen von Tîrgşor-Ploieşti und Străuleşti-Bukarest kann die 
Hypothese aufgestellt werden wonach die in Frage stehenden Elemente einigen Pscheworsk
stămmen zugeschrieben werden konnen, moglicherweise auch anderen, aus dem hohen 
Norden kommenden. Es hat den Anschein, daB die betreffende nordische Volkerschaft zur 
Zeit der Mitte und der zweiten Hălfte des 3.  Jh. u .Z . ,  somit vor dem regelrechten Eindrin
gen der Trăger der Sîntana-Tschernjachowkultur bereits unter der bodenstăndigen Bevol
kerung der Walachei ansăssig war. 39 

Die vorliegenden Unterlagen zeigen, daB diese nordischen Volkerstămme die graue 
kornige Keramik im Ausdehnungsbereich der Sîntana-Tschernjachowkultur verbreitet haben. 
Unserer Ansicht nach diirften dieselben Elemente auch andere Kulturgiiter vom Siiden nach 
dem Norden vermittelt haben, wobei wir in erster Reihe an den Typus der Fibel mit nach 
unten gedrehtem FuB und an die Knochenkămme aus verschiedenen Plăttchen, Gegenstănde 
unbestreitbar romischer Herkunft denken, die mit der Zeit in die Sîntana-Tschernjachow
kultur eingehen sollten. 4o 

38 Eine Ansicht, die von den meisten Kie\ver Fach
leuten getcilt wird. 

37 Eine Bezeichnung, dic besonders fiir die Stămme 
angenommen wird, welche die Nordnordwestwalachei 
bevolkerten ; fiir diejenigen der mittleren und der siid
siidwestlichen Walachei sind die Funde von Militari-Buka
rest und Dulceanca-Teleonnan charakteristisch. 

38 Gh. Diaccnu in • Dacia » N. S. , X, 1 965, S.299ff. 
und M. Constaotiniu in Bucure�ti, VI, S.62. 

39 In der Siediung von Duli:eanca, Kreis Teleorman,  
die einigen Stămmen freier Daken aus dem 3 .Jh.u .Z .  
angehorte, wurde eine Gallienusmunze geborgen. Eine 
Reihe anderer Hinweise IăLlt darauf schlieLlen, daLI die 
Goten erst in der Zeit Aurelian-Ga!ienus în das Gebiet 
Westmunteniens eindrangen. 

46 Probleme, die ausfiihrlicher in unserem Aufsatz 
Despre fibula cu piciorul fntors pe dedesubt din Dacia 
in SCIV, 1970, 2, behandelt werden. 
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SchlieBlich sei noch daran erinnert, daB das erste Moment des Eindringens der Topfer
scheibe in die Sîntana-de-Mureş-Tschernjachowkultur der Liptzakultur zu verdanken ist, 
wăhrend das zweite, durch eine krăftigere Stromung gekennzeichnete, eng mit dem kulturel
len Beitrag der Werkstătten des unteren Donauraumes verbunden ist, als in die neue Kultur 
eingefiihrt wurden : provinzromische Keramik aus kornigem Ton, die Fibel mit nach unten 
eingedrehte FuB und Knochenkămme aus mehreren Plăttchen. _ 

Unserer Ansicht nach kann erst von einer voll ausgebildeten Kultur vom Typus 
Sîntana de Mureş-Tschernjachow gesprochen werden, nachdem diese drei Kulturelemente 
allgemein verbreitet worden sind und die Goten den Bestattungsritus angenommen haben. 

41 Die Friihgoten 1lben vornehmlich den Einasche
rungsritus aus (s. die Funde von Oksywia-Willenberg). 
Ein solches Ritual wird auch bei den Goten des nord-

lichen Buggebietes im Laufe des 2 .  und Anfang des 3.  
Jh. nachgewiesen. Allen Anzeichen nach gehen d ie Goten 
auf den Bestattun�srit11s seit der Mitte des 3. Jh. uber, 
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