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ii[n (orum ),  / proc (uralor ) Aug (usli ) fe]rrariar (um ) / [ . . .  
. . . . . . . . . . . .  ] S A  I [ . . . . . . . . . . .  ]. 

9 - 13. Cinq inscriptions de Poetovio (V. H. Hoffi ller - B. 
Saria, Antike Inschriflen aus Jugoslavien, I ,  Zagreb, 1 938, 
n•• 313- 317 ; AnnEp, 1 936, n•• 5 3 - 57. Cf. F. Horovitz, 
SCIV, 8, 1 957, p. 333 - 338 ; I. I.  Russu, AIIACluj, 18,  
1 975, p. 56) ; 

- D (eo ) S (oi i )  I (nviclo ) M. (ilhrae) / pro sal (ule ) d (o
min i )  n (ostri ) Ga/lieni P (ii ) F (elicis ) / lnvicii Aug (usii ) 
Fl (avius ) Aper v (ir ) e (gregius ) l (ibens ) m (erilo ) .  

- D (eo ) S (oii ) I (nviclo ) M. (ilhrae ) / pro (sa)salute I 
canalie/ari / el actariorum / el codicarior (um ) / el librariorum I 
leg (ionum ) V M. (acedonicae) el X I II G (eminae ) Ga/lie
narum. 

- D (eo ) S (oii ) I (nviclo ) M. (ilhrae) / pro salute / lesse
rarior (um ) / el cuslod (um ) ar/mor (um ) leg (ionum ) \" M. (a
cedonicae) / el X II I Gemin (a ) e  / Ga/lienarum. 

- D (eo ) S (oii ) I (nviclo ) M. (ilhrae ) / pro sal (ute ) of(i
cialium Apri prae/posiii leg(ionum ) \' .W (acedonicae) el 
XIII Gem (inae ) / Galli (enarum ) .  

- . . . . . . . . . . . . . . . .  / [leg (ionum ) l/] J\1 (acedon icae ) el 
XII[/ G (eminae ) ]  / [G]allienarum / [Fl]avius Aper v (ir ) 
e (gregius ) [pra ]eposilus. 

· 

14 .  Inscript_ion de Cesaree (Mauretanie) (L. Leschi , CRAI, 
1 945, p. 144 ; AnnEp, 1 946, n• 1 1 3 ; R. Syme, JRS, 1 962, 
p. 89 ; idem, StCl, 3, 1 961,  p. 131) : T (ilo ) FI (avio ) T (iii ) 
fil (io ) Pa/aiin (a tribu ) [ Prisco Gallo]nio Fronloni Q (uinlo ) 
M[arj/cio Turboni pr[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pr]oc (uralori )  
pro/eg (alo ) provinc[iae] / M.aurelan (iae ) Caes[ariensis, pro
/ jeg (alo ) el praef ( eclo ) prov ( inciae ) Dac[ iae] / lnferioris, 
pro[c . . . . . . . . . . . . . . . .  ], proc (uralori ) XX heredi[lal (um ) ]  / 
provinciae [Syrifl.e Palaesl]inae, proc (ura/ori ) ad cen[sus . . . . .  
L'inscription date de  l'epoque d'Antonin le Pieux. 

15. Inscription d'Espagne, sur laquelle l 'empereur Gallie
nus est appele Dacicus M.aximus (257 n.e.) (CIL, II, 2200 = 

ILS, 552) ; c'es t la scule attestation de cc titre dans l'epi
graphie latine (pour le probleme, voir E. Manni, L' Impero 
di Gal/ieno, Rome, 1 949, p. 20 et n• 2 ;  C. Daicoviciu, StCI, 
7, 1 965, p. 243- 245). 

16. Dans I' Ediclum /Jiocleliani el collegarum de preliis 
rerum venalium (CIL, III ,  p. 1 928), l'empereur Diocletien 
est atteste avec le titre Carp ic (us ) max (imus ) .  

1 6 - 17. Dans Ies  diplâmes d' A velino (7 janvier 304 ; 
CIL, XVI, 157 = AnnEp, 1 958, n• 1 90) et de Grosseto 
(7 janvier 306 ; M. Bizzari - G. Fomi , Athenaeum, N.S. , 
38, 1 960, 1 - 2,  p. 3 - 25), Ies empereurs Constance Ier et 
Galere sont appeles Carpici maximi \' (pour le problem e, 
voir aussi Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucarest, 1 973, 
p. 1 53). 

18. Sur un autre epigraphe de Mauretanie, l'empereur 
Constantin le Grand est atteste, de meme, Carpicus maximus 
(CIL, V I I I ,  841 2 ; voir Gh. Bichir,  op. cil. , p. 153). 

Par malheur, l'ouvrage ne comprend pas une serie d'in
dications u tiles, telles que : la nature du monument, Ies di
mensions, Ies caracteristiques epigraphiques, le lien (collec
tion, musee) ou se trouvent Ies i nscriptions, la reproduction 
(photo, dessin), au moins des epigraphes dont la lecture est 
douteuse ou controversee (pour autrcs observations, voir 
le compte rendu publie par I. I .  Russu, Actal\IN, 12, 1 975, 
p. 419- 425). Au surplus, Ia conception meme de l'ouvrage -
qui presente dans un meme recueil des materiaux epigra
phiques concernant deux provinces differentes autant du 
point de vue historique que gfographique - est, a notre 
avis, discutable. A ces reserves pres, l'ouvrage est un instru
ment de travail utile, etant donne que des recueils nationaux 
d'inscriptions antiques sont cn cours de publication autant 
en Roumanie qu'en Hongric. 

Conslanlin C. Pe/o/eseu 

H.W.BOHME, Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts zwischen Elbe und Loire. Studien 
zur Ohronologie und Bevolkerungsgeschichte. C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Miinchen, 
( 1974). 1. Band 384 S., 69 Abb., 2. Band 148 Tafeln und 19 Fundkarten. 

Die Arbeit ist in der von J. Werner hcrausgegebenen 
Schriftenreihe , , Milnchener Beitrăge zur Vor· und Frilh
geschichte" erschienen und behandelt Probleme dcr Spătan
tike, die sich in dem Gebiet zwischen Elbe und Loire, der 
Nordse-eund Kanalkiiste und dem Nordrand der mittel
europăischen Mittelgebirge im 4 . - 5. Jh. ergeben. Es ist 
eine kulturelle Kontaktzone, die der Niederrhein in zwei 
Teile trennt,  von denen der westliche noch zum riimischen 
Reich gehiirt, der iistliche aber in der Germania Libera liegt. 
In diesem Raum verstărkt sich der Druck der Franken und 
Alemannen und es beginnt die germanische Durchdringung 
der linksrheinischen Gebiete, in einer Zeit, die von der spăt
riimischen Kultur zur merowingerzeitlichen Reihengrăber
zivilisation ilberleitet. Wăhrend im 4. Jh. die Funde noch 
reichlich vorhanden sind, werden sie im 5. Jh. spărlicher 
und stellen, wie auch sonst, die Frage nach Kulturabbmch 
oder Kontinuităt zwischen Altertum und frilhem Mittelalter. 

In diesem weitgespannten Rahmen ist es das Anliegen 
der Arbeit auf breiter Grundlage aus Hunderten von Grab
und Einzelfunden, die in einem Katalog mit 1 97 Fundorten 
und 19 u mfangreichen Fundlisten zusammengestellt sind, 
das Vordringen der Germanen in linksrheinische Gebiete 
zu verfolgen. In sorgfăltigen typologischen Unterscheidungen 
und chronologischen Bestimmungen werden dic Funde 
bereits beider Materialbehandlung nach Beigaben aus Frauen
grăbern, Mănnergrăbern und beiden gemeinsamen Gattungen 
getrennt und in drei Zeitstufen gegliedert. Eriirtcrungen iiber 
Tracht,  Bewaffnung und soziale und ethnische Struk tur 

fassen die Ergebnisse zusammen und wertcn abschliellend 
die filr das 4. - 5. Jh. einschlăgigen Funde archăologisch 
und historisch aus. 

Zur Ausstattung der Frauengrăber gehiiren kennzeichnende 
Fibeln, wie Armbrust-, Stiltzarm-, Kerbschnitt-, Tutulus
und Schalenfibeln. Bei jeder Gruppe werden nach Fundorten 
benannte Typen, ihre Anzahl und abschliellend die Kombi
nationen der verschiedenen Formen herausgearbeitet. Weitere 
Beigaben sind Haarnadeln und -pfeile, Perlketten, Anhănger 
und verschiedenartiges Gebrauchs- und Toilettengerăt. Die 
Beigabe von Fibeln und Wirteln wird als spezifisch germa
nische Sitte gedeutet. Ohr- und Armringe werden sehr selten 
getragen. 

In Mănnergrăbern sind die wichtigsten Fibeln Zwiebel
knopf- und Biigelknopffibeln. Einen breiten Raum, beinahe 
ein Viertel der Arbeit, nehmen die charakteristischen kerb
schnitt- und punzverzierten Giirtelgarnituren und -schnallen 
ein, ein Abschnitt, der eine erschiipfende Darstellung dieses 
kennzeichnenden Bestandteiles der spătriimischen Mănner
tracht bictet. Als Grundtypen werden filnfteilige (Typ A )  
u n d  dreiteilige (Typ B )  Giirtelgarnituren untersehieden. Sie 
wurden in verlorener Form gegossen und da keine identischen 
Exemplare gefunden wurden, ist es schw ierig sie stilistisch 
aufzugliedern. Es werden drei Zeitstufen aufgestellt (350- 400, 
380- 420 und 400- 450) und in der Hauptsache fallen die 
Giirtelgarnituren in clas letzte Drittel des 4 .  Jhs. Wie auch 
sonst beweist der Verfasser cin ausgeprăgtcs typologisches 
Empfincten, clas vielleicht mandmrnl iiherfordert wird, da 
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die kurze Verwendungsdauer und die Vielfalt der Formen 
auch bei den sorgfii.Jtigsten Unterscheidungen die Genauigkeit 
der Zeitbestimmungcn beeintrii.chtigt. Ein weiteres Merkmal 
dcr Mii.nnergrii.ber sind Waffen und schlielllich verschiedenes 
Gebrauchsgerii.t (Rasicrmesser, Feuerstahle, TaschenbUgel, 
Eberzier). 

Frauen- und Mii.nnergrii.bern gemeinsam sind Hals- und 
Fingerringe, Kii.mmc, Messer, Gefii.lle und Milnzen. Scheren 
Jiegen hăufig zu den Filllen und sind Anzeichen einer sozialen 
Oberschicht, ebenso Liiffel, die nur Jinks des Rheines auftre
ten und weiteres Holzeimer, die fiir dicse Zeit als Hinweis 
filr germanisches Ethnikum gewertet werden. 

In einer knappcn Obersicht werden nach Fundgattungen 
nnd wichtigen Grabinventaren dic Merkmale und der Inhalt 
der drei Zeitstufen zusammengefallt, die der Verfasser unter
scheidet. Von dcnen der Kerbschniltarbeiten ist nur die 
D auer der ersten Stufe verschieden, die um zwanzig Jahre 
friiher beginnt. Abschliellende Beobachtungen iiber die 
germanische Frauen- und Mănnertracht werden aus den 
Kombinatlonen der verschiedenen Fibeltypen, der Giirtel
bestandteile und aus den Waffenbeigaben abgeleitet. Waffen
grii.ber wurden in 80 Fundorten mit 129 geschlossenen Grab
lnventarrn rrmittelt, wobei die hăufigsten Waffen Lanze, 
Axt und Schild sind. Pfeilspitzen und dolchartige Messer 
bllden fiir sich gesondert noch keine Kennzeichen fUr Waffen
grăber. Die Grabsitte der Waffenbeigaben beginnt im spă
ten 4. Jh. und scheint Jinks des Rheines von neuangekomme
nen Germanen ausgebildet worden zu sein, die im spăt
riimischen Rl'ich als Krieger eine besondere soziale Stellung 
einnahmen. In rechtsrheinischen Gebieten wurden nur 
1 4 .  v.H. der Waffengrii.ber nachgewiesen. 

Besonders wichlig ist der Versuch in Nordgallien nach 
dem Grabinventar germanischc und romanische Grii.ber zu 
trennen. Zu den spezifisch germanischen Beigaben werden 
Frauenfibeln, Haarpfeile, Waffl'n und weiteres Holzeimer, 
Scheren und Wirtel gereclmet. Aur die Gesamtzahl der 
Frauen- und Mii.nnergrăber und die Belegungsdauer bezogen, 
erschliellen diese Fundgattungen im spii.triimischen Grăber
material Belgicns und Nordfrankrcichs den germanischen 
Antei!, der in dl'n einzelnen Friedhiiren wechselt und bei den 
ausgewăhlten Beispielen im Durchschnitt etwa ein Drittel 
der Grăberzahl ausmacht. Es sind reiche Grăber, die einer 
sozialen und wirtschaftlichen Oberschicht angehiiren und 
an eingehend untersuchten Beispielen aus stădtischen, lănd
lichen und militii.rischen Siedlungen wird aus dem Grii.berplan 
und den Beigaben die Beviilkerungsstruktur erschlossen. 

Die als germanisch angesprochenen Grabfunde konnen 
keinen eindeutigen Aufschlull liber die vieleriirterte Rechtsstel
lung der Bestatteten geben. Der Verfasser wendct sich gegen 
eine ausschliellliche und einseitige Beurteilung, doch weist 
er sie in der Hauptsache mit einleuchtenden GrUnden Foedec 
raten zu . 

Die Ausstattung des Werkes ist drucktechniseh ausge
zeichnet. Bemerkenswert ist die Wiedergabe der Gegenstii.nde 
aur den Abbildungen auf einem gerasterten dunkleren Grund. 
Vielleicht ist der Versuch noeh ungewohnt und deswegen 
scheint es, als ob Strichzeichnungen auf weillem H intergrund 
einprăgsamer und anschaulicher Wii.ren. 

Die gehaltvolle Arbeit ist eine bemerkenswerte Leistung 
und beeindruckt durch die klare und umfassende Aufarbei
tung eines weitverstreuten Fundstoffes. An sich bestehen 
wenige unmittelbare Beziehungen zum Donauraum und naeh 
Osten, wo z.B. Tutulus-, Stiltzarm- und Schalenfibeln iiber
haupt fehlen. Trotzdem bietet das Buch eine FUlle von Anre
gungen, die sich dem Leser als Vergleich oder methodisehe 
Moglichkeiten anbieten und von denen einige, gleiehsam als 
Nutzanwendung filr die heimische Frilhgeschichte, hier 
erwăhnt werden sollen. 

An der unteren Donau bestlinde die Moglichkeit der glei
chen Fragestellung, da auch hier der Strom das Gebiet 
zwischen Karpaten , Schwarzem Meer und dem Balkan
gebirge in eine Terra libera und eine dem riimischen Reich 
eingegliederte Hălfte trennt. Der Fundstorr ist aber noch 
zu spărlich und nicht genilgend aufgearbeilet, um ăhnliche 
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Wechselwirkungen wie rechts und links des Rheines zu 
verfolgen. 

Im Vergleich zu der Fibel mit u mgeschlagenem Full 
wurde bisher den einfachen Armbrustfibcln (S. 7 - 8) als 
zeitbestimmende spii.t- und nachriimische Form eine gerin
gere Beachtung geschenkt, obwohl sie bis in die erste Hălfte 
des 6. Jhs. andauert (z.B. in Moreşti). Das Gleiche gilt von 
den Biigelknopffibeln (S. 52- 53) gegeniiber den im Donau
raum hăufigen Zwiebelknopffibeln. 

Die Haarnadeln mit polyedrischem Kopf (S. 36) kiinnen 
auch fiir entsprechende Nadeln aus einem Grab in Napoca 
und in Bratei herangezogen werden. 

An Haarnadeln vom Typus Vermand (S. 36) hăngen 
rautenfiirmige Klapperbleche, die in das 4. Jh. gehiiren und 
auch fiir das Grăberreld von Soporu de Clmpie wichtig sind, 
wo sie an einem sphărischen Anhil.nger befestigt sind. Zu 
dem aus spătromischem donaulii.ndischem Fundzusammen
hang und aus der Slntana de Mureş -Tschernjachow-Kultur 
bekannten 1 1  Belegen komml'n nun aus einer weit ent
fernten Landschaft zwei weitere Vorkommen hinzu (Taf. 85 ; 
2, 87 ; 1 8), die wieder wahrscheinlich machen, dall das 
Grăberfeld nicht bereits im ausgehenden :t .Jh. endet, 
sondern bis in das 4 . .Jh. fortduuert. 

Die spii.rlichen Kerbschnittgarnilurcn aus Rumanien, d ie 
ausschlielllich zum B-Typ gehiiren (Fundliste 1 1 , Nr. 65 , 
66, 68) kiinnen mm lypologisch in grollere Zusammenhănge 
eingeordnet werden. Der Fundort der Schnalle aus Gherla 
(Nr. 65) ist tibrigens das in der Nii.he davon gelegene Sie 
(vgl. M. Macrea, Revista istorică română, 16, 1 946, 91). Von 
derartigen Gtirteln schreibt Biihme, sie , ,konnen durchaus 
von germanischen Soldaten im riimischen l\tilitii.rdienst getra
gen worden und spii.ter mil  in ihre Heimat genommen worden 
sein" (S. 194), was in ilbertragenem Sinne in Verbindung mit 
dem Exemplar aus Sie auch filr einen Romanen aus der 
Provinz Dazien gelten kănnte. Bei den B- Garnituren mit 
Tierverzierung an den Kanten der Gilrtelplatten wird darauf 
hingewiesen, dall sie aur dic Provinzen an der mittleren und 
unteren Donau beschrii.nkt und typisch filr iistliche Wcrkslăt
ten sind ( S. 93). 

Kleinc Feuersteine lasscn aur Feuerstahle schliellen 
(S. 1 16), selbst wenn solche nicht gcfunden wurden. Dieses 
ist auch im Grăberfeld des 6. Jhs. aus Moreşti der Fall 
(D. Popescu, Dacia, 18, 1 974,  209). 

Bei der Form E der Knochenkămme mit seitlichen Tier
kopren an der Griffplatte, die ausschliclllich aur linksrheini
chem Gebiet aurtreten, wird eine donaulăndische Variante 
mit fast gerade abschliellenden Zahnplattenreihen unter
schieden ( S. 125, darunter auch Garvăn-Dinogetia). Be
merkenswert sind auch die friihcn Nachweise fiir zweireihige 
Kămme (ebenda). 

Besonders wichtig ist die Feststellung, dall die , ,Bcigaben
losigkeit der Grăber . . .  sich im nordliehen Gallien allgemein 
im 5. Jahrhundert - spliter wohl als in anderen Gebieten -
in Stadt und Land durchgesetzt hatte" (S. 188, ebenso 85, 
191). Bekanntlich wurden in den am Rande des antiken Napoca 
in der , ,  Strada Plugarilor" gelegenen Grii.bern keine Beigaben 
gefunden. Die Grăber sind ausschlielllieh ost-westlich ange
legt und die Sarkophage aus Mauer- oder nur aus Dachziegeln 
oder aus wiederverwendeten Grabdenkmălern und Werk
stilckcn hergerichtet. Wegen des Fehlens von datierenden 
Beigaben in den allerdings weitgehend ausgeraubten 
Grii.bern wurde ihre spăte Datierung zu Unrecht angezwei
felt und die Meinung vertreten, dall sie noch in der Zeit 
der Provinz, also vor 275, angelegt worden seien. Gerade 
die miiglicherweise bestehende Beigabenlosigkeit, ebenso 
wie ein trapezformiger, aus einem Stilck gearbeiteter Stein
sarkophag kiinnten als Hinweis dienen, dall die Grăber 
sogar noch jiinger sein kiinnten, als angenommen wurdc. 

Die Methode naeh der germanische Grăber von den roma
nischen u nterschicden werden, konnte, unter Umstănden, 
au eh filr die allerdings spăteren Reihengrii.ber des 6. - 7 . .Jhs. 
in SiebenbUrgen tibernommen werden. Im 4 . . Jh. bilden die 
spii.lriimischen Friedhiife (Alba Iulia, Bratei, Napoca) eine 
von den i:()eichzeitigen Griiberfeldern der Stntana de Mureş-
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Tschemjachow-Kultur klal' gesonderte Gruppe. Im 5. Jh. 
ist der Fundbestand noch zu spărlich und es bestehen auch 
chronologische Schwierigkeiten u m  die Fortdauer der spăl
riimischen Gruppe genauer zu verfolgen, doch ist die.se 
Lage auch sonst in Europa anzutreffen. Bei Biihme bleibt 
die Frage nach der Nahtstelle zwischen den Grăbern des 
5. Jhs. und der darauffolgenden merowingischen Reihen
grăberkultnr ausgespart oder wurde nicht behandelt, da 
sie bereits auDerhalb des Fragengebietes seiner Arbeit lag. 
Im 6. Jh. besteht z.B. im Rheinland die Schwierigkeit von 
den germanischen die romanischen Grăber zu trennen, die 
doch noch vorhanden sein milssen. In Siebenbilrgen sind 

im 6. Jh. gleichfalls zwei BevO!kerungsgruppen vorauszuset
zen und wendet man die in Nordwesteuropa flir das 4 . - 5. Jh. 
festgelegten Kritericn an, so kiinnte hier in der glelchen 
Weise versucht werden, in den Reihengrăben Germanen von 
Romanen zu trennen. 

Jedenfalls zeigen diese Beispiele, daD die Beschil.ftigung 
mit Fragen der germanischen Frilhgeschichte ,  wie in der 
fleiiligen und methodisch zuverlăssigen Arbeit von H. W. Biih
me, auch neue Gesichtspnnkte nnd Erkenntnisse rur das 
Kontinnitiitsproblem ermiiglicht. 

K. Jloredl 

SUZANA DOLINESCU-FERCHE, Aşezări din secolele III şi VI e.n. în sud-vestul Muntmiei. 
Cercetările de la Dulceanca (Agglomerations du IIIe et du Vle siecle dans le sud-onest de la Valachie. 
Les fouilles de Dulceanca), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Soeialist(' R.omânia, 1 97 4, 
li'Vi' p. + 128 figures dans le tex t e  

Le livre de  Suzana Dolincscn-Ferche marque unc nouvclle 
etape de la recherche et de la valorisation historique dl's 
fouilles destinees a mettre au jour Ies realites des territoires 
compris entre Ies Carpates et le Danube datees de la premiere 
partie de la periode des migrations, c'est-a-dire jusqu'au 
VII• siecle de n.e. li s'agit d'une monographie, car l'ouvrage 
publie, d'une part, Ies doeuments exhaustifs de dix annees 
de fouilles archeologiques a Dulceanca et ii traile, d'autrc 
part, Ies informations sur une periode determinee ,  fournies 
par l 'archeologie et Ies disciplines connexes en ce qni concerne 
une zone vaste : l'une des sous-divisions geomorphologiques 
de la Plaine valaque, a savoir la portion arrosee par la Vedea 
el le Teleorman, connue  sous le nom de Plaine Bnrdea. 

Dans la l itterature roumaine specialisee de nos jours, 
ce livre merite une place a part en tant qne presentation 
simnltanee de deux agglomerations superposl!es a lrois 
siecles de distance. L'auteur reussit a en degager Ies traits 
communs, tont en mettant bicn en lumiere leur diversite 
naturelle, vu le laps de temps qui Ies separe et l 'evolution 
normale des communautes d'un territoire donne. Ainsi en
visagee, la mHhode descriptive beneficie des comp!Hements 
et des interprHations suggeres par la vision evolutive du 
document archeologique.  

Deux brefs chapitres donnent l'aperi;u du stade actuel 
des recherches archeologiques portant sur l'intervalle des 
1 1 1°- VII• siecles de n.e. en Valachie el des conditions 
geographiques particulieres de la Plaine Burdea. Du fait 
de la proximite du limes romain de ! 'Olt et du limes danubien, 
qui fonctionna jusqu'au debut du V I I• siecle,  compte tenu, 
d'autre part, qu'une portion de celle-ci s'est trouvee englobee 
a un certain moment dans Ies terres du limes Transalulanus 
et plus lard des zones nord-danubiennes controlees - ne 
ffit-ce que temporairement - par l'Empire byzantin, la 
Plaine Burdea offrait de toute evidence des conditions parti
culierement propices au developpement de certains aspects 
typiques de l'ethnogenese roumaine, susceptibles d'etre 
reconstitues. Toutefois, quelques observations s' imposent 
quand ii s'agit de preciser Ies limites geographiques de la 
zone concernee (avec Ies cartes des fig .  1 et  2). Fixer ces 
limites a !'est et a J'ouest sur la ligne des cours d'eau impor
tants et non en bordure des bassins hydrologiques - dans 
le cas present, la ligne de falte entre la Vedea et !'Olt d'nn 
cote, le Teleorman et I' Argeş de l 'autre cote - nous semble 
discutable. Ni la limite septentrionale de la zone, fixee au 
pied des collines piemontaises ne saurait etre admise sans 
reserve. Mais nous reviendrons la-dessus. 

Pour completer la partie introductive du volume, on 
aurait souhaite un historique des recherches de Dulceanca, 
avec des remarques sur la maniere dont se sont developpees 
Ies fouilles et sur la stratigraphie du site - question traitee 
seulement au chapitre V (p. 99- 102, fig. 108). 

Les chapitrcs II I l't IV sont cc.nsacr�s a la presentation 
chronologique el exhaustive des deux agglomerations de 
Dulceanca. II convicnt de souligner la mHhode rigoureuse 
adoptee par Suzana Do!inescu-Ferche, qui fait de cet ouvrage 
l'un des plus reussis de la litterature archeologique roumaine 
recente. En effet, seule l'edition de chaque ensemble, de 
chaque habitation, de chaque amenagement domestique 
decouvcrts et explores, avec tous Ies temoignages archColo
giques qu'ils ont livres, est a m�me de lancer dans le circuit 
scientifique des documents valables. C'est dire que, pour 
notre part, nons estimons comme absolument necessaire 
le condilionnement des interprHations historiques donnees 
aux documents archeologiques par l'edition, sous celte forme, 
des resultats concrets des fouilles. Or, de ce point de vne-la, 
Ic present ouvrage est un veritable modele. 

Au chapitre I II sont presentees Ies dix habitations de 
type hutle, de l'agglomcration dace du I I I• siecle, ainsl 
que trois autres objectifs archCologiqucs lies a cette agglo
meration (un foyer a ciel ouvert, une fosse et une tombe il 
inhumation, isolce). L'auteur distingue deux phases chronolo
giques differentes, qu'elle delimite a partir des traits carac
teristiques des vestiges recoltes dans Ies Iosses des huttes. 
Le chapitre s'acheve sur une analyse succincte de la cerami
que trouvee dans l'agglomeration, dont Ies traits specifiques 
justifient l'attribution des denx phases chronologiques a 
une seule et m�me population. 

Le chapitre suivant trai te de l'agglomeration du V 1° 
siecle, comportant huit habitations en surface de la terre, 
precisees en toute certitude, trois huttes, un four a ciel ou
vert et Ies traces de trois autres bâtisses qui paraissent avoir 
eu un caractere domestique. Une fois de plus, nous sommes 
mis en presenee des traits definissant la ceramique propre 
a celte agglomeration, traits degages a la suite d'une Hude 
systematique du materiei respectif. Retenons a cet egard 
le fait que la poterie executee au tour a ete trouvee dans 
des proportions a peu pres egales avec celle modelee a la 
main. Tres importante aussi nous semble la remarque de 
l'auteur, qui note (p. 91) que la ceramique de l'agglomera
tion du VI• slecle de Dulceanca ne comporte aucun tesson 
dont la pâte ait He composee avec des Iragments de poterie 
piles. 

Du chapitre V, dont la seconde partie est consacree a 
quelques considerations d'ordre general au sujet des traits 
caracleristiques presentes par Ies agglomerations de Dul
ceanca, ce qu'il faut retenir en premier Jieu c'est la mise en 
lumiere de la diversite structurale des agglomerations respec_ 
tives. Celte diversite est attestee ,  entre autres, par la pre_ 
sence de deux types d'habitation dans l 'agglomeration du 
V I• siecle el par plusieurs types de Iours dans celle du I I I• 
siecle. Si le stade actuel de la recherche ne permet pas encore 
de determiner nettement la canse de ces differences marquees 
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