
DAS GEF ÂB MIT CHRISTLICHER INSCHRIFT 
AUS MOIGRAD ,·: 
Beitrage zur Geschichte des Christentums in Dazien nach 
Aurelians Abzug 

NICOLAE GUDEA 

Im Friihjahr 1975 machte eine Gruppe von Schiilern der Allgemeinschule von Moigrad ( Gem. 
Mirşid, Kr. Sălaj ) unter Leitung des Geschichtslehrers, Ştefan Simoc, einen Ausflug zu den Rui
nen des antiken romischen Zentrums Porolissum, das teilweise am Rande ihres Dorfes, auf der 
„Pomet" genannten Anhohe, gelegen ist. Vom Ort des einstigen Romerlagers und von den sii
dostlich davon gelegenen Abhăngen sammelten die Schiller aus dem Ackerboden zahlreiche ar
chăologische Reste bestehend aus : Tonscberben, Brucbstiicken aus Eisen, Bronze und Glas 
usw. Die gesammelten Gegenstănde und Bruchstiicke, zu denen noch andere spătere Funde 
kamen, bildeten eine kleine, vom oben erwăhnten Geschichtslehrer 1 eingerichtete Schulaus
stellung. Ich sah diese Ausstellung im Herbst 197 5, da mir zum ersten Mal das GefăJ3bruchstiick mit 
eingeritzten Zeichen gezeigt wurde, das den Gegenstand vorliegender Arbeit darstellt. Durch 
Stefan Simoc's Giite wurde das Stiick im Jahre 1976 dem Museum fiir Geschichte und Kunst von 
Zălau einverleibt und so den Sachkundigen bekannt gemacht. Spăter wurde es in das Inventar 
des Museums eingetragen 2• 

Das Fragment stellt ein Stiick des Unterteils einer kleinen Schiissel vom Typ „mit Stand
ring' ; dar. Die Schiissel wurde aus sehr feinem Ton von hellgrauer Farbe bergestellt. Die auJ3ere 
Oberflache des Stiickes scheint mit dunkelgrauem Firnis bedeckt gewesen zu sein, der stellenweise 
noch erhalten ist. Auf einer Seite zeigt das Fragment Brandspuren, sehr wahrscheinlich Sekundăr
brand. Erhalten ist der GefăJ3boden mit einem Teil des Standrings. Der au.Bere Durchmesser des 
Ringes ist 4 cm ; sein innerer Durchmesser ist 3,2 cm ; die Hohe des Ringes ist o, 7 cm ; der 
Durchmesser des Innenteiles 2,6 cm ; die HochstmaJ3e des Bruchstll.ckes sind : die Lănge 5 cm ; 
die Breit 4 cm ; die Dicke der GefăJ3wand 0,3 cm. 

Nach der Qualităt des Tons, seiner Farbe. und der Form des GefăJ3es nebmen wir an, da.J3 
es ein Erzeugnis der ortlichen Topferwerkstătten ist. 

Im Innenteil des GefăJ3es und an seiner AuJ3enseite wurden vor dem Brand mit einem spitzen 
Werkzeug Buchstaben und Zeichen eingeritzt. Sie wurden nicht nur an der glatten GefâJ3wand 
innen und auJ3en, sondern auch am Rand des Ringes eingeritzt (Abb. 1/a-b ; 2/ a-b). 

Wir beschreiben die eingeritzten Zeichen des GefăJ3es, ausgehend vom Chrismon (Christus
monogramm) în seiner charakteristischen Lage, wie es auch in der Abbildung erscheint : 

A. BESCHREIBUNG DER ZEICHEN VON DER INNENSEITE DES GEFA.J3ES 

a. In der Mitte ist eine Gruppe von Zeicben eingeritzt, die als Chrismon (kryptographiscbcs 
l\fonogramm des Namens Jesu Christi ) angesehen werden kann. Sie besteht aus einer stark kreis-

• Diese Arbeit erschlen in rumăni scher Sprache mit 
sehr geringen Ănderungen in Acta Musei Porolissensis (AMP), 
3, 1979, s. 515 - 524. 1 Auch auf diesem Wege spreche ich dem Kollegen Ştefan 
Slmoc meinen Dank aus fiir das liebenswiirdige Zuvorkom
men, mit dem er uns das Stiick zur Verfiigung stelle und 
im allgemelnen fiir selne Tătigkeit Im Intercsse des Museums 
fiir Geschlchte und Kunst in Zalău. 

2 Dle Inventamummer des Stiickes ist C.C. 78/1978. 
Ich machte elnige kurze Mitteilungen beziiglich dieses Fundes : 
erschienen im Buletinul Informativ al Academiei de Ştiinţe 

DACIA, N.S., TOME XXIV. 1 980, p. 255-260, BUCAREST 

Sociale şi Politice, Bucureşti, ln der Zeitung „Făclia" (1978) 
und Im „Contemporanul" (13. April 1979). In der Revue 
„Flacăra" erschlen gezeichnet von O. Aloaniţoaia, ein Mate
rial beziigllch dieses Fundes, dessen Inhalt und Formulie
rungen die von mir gebotenen Daten iiberschritt, sowle 
Fehler ln Form und Auslegung enthălt, denen lch nicht 
beistimme. Als Folge dieser Ausfiihrungen erschJen in der
selben Revue (vom. 20. Oktober 1 978) noch ein weiteres 
„Produkt" des archâologischen Amateurtums unter dem 
Titel „Mărturii arheologice" gezeichnet „p. I. david", wo 
neben eingen niitzllchen und guten Bemerkungen Irrtiimer 
und Fehler unterlaufen. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



25G NICOLAE GU'DEA 2 

ăhnlichen aber eher hexagonalen geometrischen Figur ; mit einem Durchmesser von 1,8 cm ; die 
Breite des Einschnittes ist 0,1 cm. „Der Kreis" ist typisch, durch kreuzformige Ritzlinien, in sechs 
Segmente eingeteilt ; die Linien sind nicht ganz gerade und schneiden sich nicht genau nach dem 
Vorbild eines gedruckten Chrismons. Am Ende der Vertikalachse ist der Buchstabe „ P" ; an den 
Enden der Achse im Au13enteil des sogenannten Kreises, sowohl oben als auch unten, ist je ein 
kleines Kreischen eingeritzt. 

Abb. 1. Moigrad. Das Gefăf.l mit christlicher 
Inschrift und Zeichen : a die Innenseite mit 
der Inschrift und christlichen Symbolen 
(Photo) b die Auilenseite mit Standring und 
den dort eingeritzten Zeichen (Photo). 

b 
Abb. 2. Moigrad. Das GefăJJ mit chris
tlicher Inschrift und Zeichen : a die Innen
seite des Gefăiles mi t der Inschrilt und den 
christlichen Symbolen (Zeichnung) ; b die 
Auf.lense i te mit dem Standring und den 

dort eingeritzten Zcichen (Zeichnung). 

b. Das Chrismon ist in einer trapezăhnlichen geometrischen Figur eingezeichnet. Alle Seiten 
sind unsymmetrisch zum Chrismon und konnen wegen des Bruches nur schwer festgestellt werden. 
Wir nehmen an, da13 die breite Basis dieses Trapezes an der linken Seite des Chrismons sein 
konnte ; also befindet sich die Schmalseite rechts davon. Die Ecken der breiten Basis befinden 
sich au13erhalb des erhaltenen Fragments. Die Ma13e des theoretisch vervollstăndigten Trapezes 
waren : breite Basis 3,2 cm ; schmale Basis 1,4 cm ; die Seiten waren 2,8 cm im Oberteil des Chris
mons bzw. 3,2 cm in seinem Unterteil. Die Linien der Trapezseiten sind nicht genau gerade 
eingeritzt ; die Breite des Einschnittes ist unter 0,1 cm. 

c. Im Raum zwischen Chrismon und dem einrahmenden Trapez, gegen die beiden Basen 
des Trapezes, sind die folgenden Elemente eingeritzt : 

1 .  Mit der Schmalseite des Trapezes als lange Seite, gegen das Chrismon, also nach innen, 
ist ein Dreieck eingeritzt, dessen Spitze den Umfang des Chrismons beriihrt. Die Lănge der Seiten 
des Dreiecks ist : 1 ,4  cm die Basis und 0,8 cm bzw. 0,6 cm ( die Seiten:).  Innerhalb dieses Dreiecks, 
im Mittelpunkt, ist ein kleiner Kreis eingeritzt, dessen Umfang die Basis des Dreiecks berti.hrt. 
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2. Der Raum zwischen der breiten Basis des Trapezes und den KreisfOrmigen Verlăngerun
gen der Vertikalachse des Chrismons ist, wie folgt, dreigeteilt : 

- der Raum zwischen dem kleinen Kreis vom oberen Ende des Chrismons (beim Buchsta
ben P )  und einer Ritzlinie vom Eck der Trapezbasis bis zum Umfang des Chrismons, ohne Inhalt ; 

- der Raum zwischen dieser letzten Ritzlinie und einer anderen Ritzlinie, welche etwa die 
groJ3e Basis des Trapezes in zwei teilt und bis zum Umfang des Chrismons fiihrt. In diesen Raum 
wurde eine Figur eingeritzt, anscheinend ein Vogel. Die Zeichnung ist sehr schematisch. J edes 
Element des Korpers ist durch eine eckige geometrische Figur dargestellt ; ein kleines Viereck 
bildet den Kopf ; ein etwas groJ3eres Fii.nfeck den eigentlichen Korper ; ein Rechteck, dessen kleine 
Seite den Raum abteilt, stellf den Schwanz ; zwei kleine Rechtecke stellen die Fti13e dar. Wir nehmen 
an, daJ3 dies eine sehr primitive Darstellung der Taube ist, des Symbols des heiligen Geistes. 

-ein dritter Raum befindet sich zwischen der mittleren Ritzlinie an der breiten Basis des 
Trapezes und dem kleinen Kreis vom unteren Ende der Achse des Chrismons. In diesem Ab
schnitt ist gleichfalls sehr schematisch ein Baum dargestellt. Der Stamm des Baumes bildet die 
Fortsetzung eines der Arme des Chrismon „Kreuzes". Die Hauptăste des Baumes weisen auch 
Detailelemente auf. Der Baum symbolisiert das Leben. 

Wir bemerken, daJ3 sowohl die Taube, als auch der Baum in Verhăltnis zum Chrismon 
verkehrt stehen, beide stlitzen sich seitlich auf dessen Umfang. 

d. An der Au13enseite des Trapezes, an dessen Seiten befinden sich, ausgebend vom Ende der 
Basis, die kleinen Buchstaben einer lnschrift und dazwiscben eingestreute Zierelemente, wie 
folgt : 

- an der AuJ3enseite der kleinen Basis ist ein Dreieck eingeritzt. Seine lange Seite, die 
Basis, wird durcb die kleine, nach auJ3en verlăngerte Basis des Trapezes gebildet ; wegen des Bru
cbes konnen die Ma13e der Seitenteile nicht bestimmt werden ; aller Wabrscbeinlicbkeit nach 
konnten sie, wie folgt, erganzt werden : 5 cm die gro13e Basis und je 3 cm die Seiten. lnnerbalb 
dieses Dreicks sind symmetriscb drei kleine Kreise eingeritzt, ein jeder mit dem Durcbmesser von 
0,2 cm. Diese kleinen Kreise scbeinen die rituellen Brote darzustellen. 

- an der recbten, teilweise erbaltenen Seite des Trapezes, ist zu lesen : EGO . . . .  ; es folgt 
ein Text, der wegen des Gafă13brucbes feblt. 

- an der gro13en Seite des Trapezes ist eine Zeichnung bestebend aus der Aufreibung von 
vier geometriscben Figuren von der Form eines unregelmă.Bigen Viereckes ; die MaJ3e der Seiten 
sind etwa 0,4 cm ; die Reihe dieser Figuren ist durch den Gefa.Bbruch unterbrocben. 

- an der linken Seite des Trapezes erkennt man die Buchstaben . .  VIVS VOT . .  ; wabr
scheinlicb fehlen ein oder zwei Buchstaben vom Anfang des Textes. 

- vom oberen Eck des Trapezes setzt sich eine Ritzlinie in Richtung der linken Seite fort, 
wo sich scheinbar auch der Text der Inschrift fortsetzte. Hier konnten wir den Buchstaben P entzif
fern. Im ganzen kann die Inscbrift wie folgt vervollstăndigt werden : EGO [„  .. „]  VIVS VOT(um) 
P [(osui )J. Die Ergănzung des Namens kann gleicher-ma.Ben [zeno]vius oder ein anderer, mit VIVS 
endender Namen sein und zwar, nacb dem tbeoretisch freigebliebenen Raum, ein langerer Namen. 

B. BESCHREIBUNG DER ZEICHEN VON DER AUBENSEITE DES GEFĂJ3ES 

Die Beschreibung auch dieses Teiles wurde bei genau der gleicben Haltung des Gefa13es 
gemacht, wie die Beschreibung der Innenseite. 

a. In der Mitte, auf der leichten Erbohung des Bodens innerhalb des Standringes, ist eine 
geometrische Figur eingeritzt, sehr ahnlich einem Kreise ; sein Durchmesser ist 1,5 cm ; die Breite 
des Einschnittes ist 0,1 cm. Das Innere dieses Kreises ist durch gerade, sich schneidende Ritzlinien 
in ftinf ungleicbe · Abscbnitte eingeteilt. Im tibrigen tiberscbreiten diese Linien den im Zentrum 
eingeritzten Kreis und teilen den ganzen Boden innerhalb des Standringes in ftinf Abschnitte. 

b. Zwischen dem kleinen Kreis in der Mitte und dem vom Innenteil des Standringes des 
GefăJ3es gebildeten Kreis ist ein Zwischentaum von 0,5 cm. Wie gesagt wurde dieser in fiinf 
Abschnitte geteilt. In jedem dieser Abschnitte befindet sich je eine bucbstabenahnlicbe Gruppe 
von eingeritzten Zeichen. Von links nach rechts lesen wir diese Zeichnen wie folgt : 

IVI A V !IVII II IV A 
oder umgekehrt : 

IAI VA IIAII II IAV 

33 - c. 2460 31 
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Die Bedeutung und der Sinn dieser Zeichen oder Buchstaben entgeht uns in diesem Stand der 
Forschung und wir konnen weder eine Lesung noch eine ausreichende Auslegung ihres Inhaltes 
geben. 

c. Am Rand des Gefă13standringes sind Zeichen eingeritzt ; der Text (wenn es ein solcher 
war) ist fragmentarisch ; der vom Standring fehlende Teii enthielt wahrscheinlich den Rest der 
Inschrift. Die Zeichen des Standringes sind von links nach rechts wie folgt : Der Buchstabe „I" 
- (das Zeichen des Kreuzes ) - die Buchstaben V +  TVM - Einschnitt in Form eines Zweiges 
mit kreuzformigen Armen. Nach einigen Bemerkungen von M. Sulzberger kţinnten auch auf die
sem Teii des Gefă13es zwei Zeichen das Kreuz darstellen 3• Nicht ausgeschlossen, da13 die Gruppe 
V TVM tatsăchlich V (o )TVJ\I in Fortsetzung der Inschrift vom Gefă13inneren bedeutet. 

Im Folgenden wollen wir kurz die historische Interpretation des Fundes von Moigrad darie
gen, selbst wenn ein Teii der Zeichen nicht entziffert werden konnte. Wir werden einige Hinweise 
auf die Bedeutung des Fundes mit Bezug auf die Geschichte des Christentums in der ehemaligen 
Provinz Dazien geben. 

1. Die Bedeutung des Fundes : das GefăB (oder besser gesagt das GefăBbruchstiick) von 
Moigrad hat bestimmt christlichen Charakter. Diese Gewi.flheit ergibt sich aus einem jeden der 
eingeritzten Elemente, sowie aus ihrer Gesamtheit : der Baum, der das Symbol des Lebens 
versinnbildlicht 4, die Taube, die den heiligen Geist darstellt 5, das Chrismon, welches das krypto
graphische 1\fonogramm des Namens Jesu Christi bildet 6 und die rituellen, durch kleine Kreise 
dargestellten Brote 7• Zu all' diesem kommt die Inschrift 8• Alle Zeichen, einschlie131ich der Inschrift, 
sind dem Frtihchristentum eigentiimlich. 

2. Die Bestimmung des GefăBes ist schwer zu beurteilen. Wir konnen nicht genau wissen, 
ob das GefăB urspriinglich als KultgafăB (proskomodion) hergestellt wurde oder dazu erst nach 
Einritzung der Zeichen und Inschrift bestimmt wurde. Wir neigen zur zweiten Annahme, denn 
sonst wăren Inschrift und Zeichen eingedriickt worden. Wie dem auch sei, sein Vorhandensein 
beweist christliche Kulthandlungen und deutet vielleicht auf das Bestehen einer Kultstătte. Kol
lege Al. V. Matei (:Museum fiir Geschichte und Kunst in Zălau) ,  Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
von 1\Ioigrad, der mehrere Bauwerke auf der „Terasa sanctuarelor" erforschte behauptet, daB 
er am Tempel des Liber - am Anfang des 3. Jhs. in einen Bal-Tempel umgewandelt - auch eine 
spate Wiederherstellungsphase festgestellt hătte, die wahrscheinlich nach dem Abzug Aurelians 
aus der Provinz datiert 9• Diese Wiederherstellung lieB ihn, durch gewisse Merkmale der Architek
tur, den Plan und die Funde, die J\Ioglichkeit der Existenz einer christlichen Kultstătte annehmen. 
Wir erwăhnen hier diese Hypothese, ohne jedoch von den Argumenten vollkommen iiberzeugt 
zu sein. 

3. Die Datierung des GefăBes wirft eine Reihe von Problemen auf und kann nicht genau bes
timmt werden. Wir nehmcn an, da13 das GefăB mit Zeichen und Inschrift am Anfang des 4. Jhs. 
hergestellt wurde, im Zeitraum bis zur l\fitte des J ahrhunderts. Zu dieser Datierung veranlassen 
uns folgende Umstănde : das frtiheste Erscheinen des Chrismons wurde datiert und ist nach 270 
bcstătigt 10 ; die Ex-votos dieses Typs sind gleichfalls in die erste Hălfte des 4. Jhs. datiert 11 ; die 
Kombination frtihchristlicher Elemente in dieser Form ist gleichfalls der ersten Hălfte des 4. Jhs.  
eigen 12• Untcr Berticksichtigung des Umstandes, daB der Fundort des GefaBes (1\Ioigrad) sehr 
weit von den Zentren entfernt ist, nach denen im Allgemcinen die Datierungen bestimmt wurden, 
nehmen wir an, daB ein Zeitraum zwischen dem allgemein tiblichen Datum und dem Vorkommen 
in l\Ioigrad von christlichen Elementen eingeschaltet werden muB. Gleichfalls nehmen wir an, daB 
nur die nach 313 u.Z. 1 3 geschaffene Lage die rasche und allgemeine Ausbreitung des Christentums 
zu Folge haben 'konnte. 

4. "\Yenn wir den christlichen Charakter und diese Datierung des Gefă13es von J\Ioigrad mit 
christlicher Inschrift und Zeichen annehmen, mtissen wir hervorhaben daB sein Vorhandensein 
hier eine hervorragende christliche Bedeutung hat. Die Form des GefăBes und die Qualităt des 

a M. Sulzberger, Le Symbole de la Croix et ies ,wonogrammes 
de Jesus chez ies premiers chretiens, l n  Byzantion, 2, 
1925 (1926), s. 366, 393. 

' DACL, 1 ,  1924, 2, S. 2 691 - 2  710 (arbre). 
5 DACL, 5, 1922, 1 ,  S. 525- 529 (le salnt esprit). 8 DACL, 11 ,  1934, 2, S. 2 375 -2 378 (monogramme du 

Christ) : 1\1. Sulzberger, a.a.O. ; S. 393- 446. 
7 DACL, 13, 1937, S. 435 - 461 (pain). 
e DACL, 5, 1922, 1, p. 1 037 - 1  050 (ex. voto). 
e Al. V. Matei, AMP, 3, 1979, S. 478 - 480. 10 DACL, 3, 1913, 1, S. 1 482 - 1  484 ; Zu diesem Schlull 

kam aur Grund der vorgenommenen Untersuchungen 
M. Sulzberger, a.a.O„ S. 398 : der Typ des Chrlsmon Ist kon
stantlnlsch ; er behauptet, dall kcin Beispiel vor dem Jahre 313 
bekannt wAre. Andererselts Ist es richtig, dall das Symbol 
von Molgrad sich auch sehr dem kreuzfiirml gen Monogramm 
angleicht, welches nicht spAter als in die Mltte des 4. Jhs. 
angesetzt wlrd (M. Sulzberger, a.a.O„ S. 401). 11 DACL, 5, 1922, 1, S. 1 038 - 1  050 (ex voto). 

12 DACL, 13, 1913, S. 1 482- 1  484. 13 DACL, 4, 1921, 2. S. 2 002 -2 211 (das Edlkt von 
l\lalland). 
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Tons bezeichnen zweifellos ein ortliches Erzeugnis. Sowohl in der Form als auch in der Qualităt 
des Tons hat das Gefa.13 Entsprechungen, besonders zu den uns bekannten Gefa.llen aus dem 2. 
und 3. Jh.u Z. Wenn wir annehmen, da.13 das Gefa.13 und die Inschrift am Anfang des 4. Jhs u.Z. 
ausgefiihrt wurden, heillt es, da.13 die Topferwerkstatten von Porolissum auch nach 275 u.Z. in 
Betrieb waren. Dieser Umstand ergănzt und erklărt das Vorkommen in Porolissum von romis
chen Bronzemiinzen des 4. Jhs . u.Z. 14 Es ist klar, da.13 die ehemalige Stadt ihre Rolle als Wirts
chafts- und Handelszentrum weiter gespielt hat. 

5. Die Entdeckung des christlichen Bruchstiicks von Moigrad in einem einstigen gro.llen 
wirtschaftlichen und militărischen Zentrum der Provinz Dazien hat eine besondere Bedeutung vom 
sozialen Standpunkt. Sie darf aber nicht gesondert beurteilt werden, sondern im Zusammenhang 
mit den ălteren Miinzfunden aus dem 4. Jh. oder anderen Da ten und Funden mit Bezug auf die 
Kontinuităt der dako-romischen Bevolkerung auch nach 275 u.Z. 15• Neben den archăologischen 
Beobachtungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Gebăuden und der Anwendung des ro
mischen Bestattungsritus, mu.13 hier auch das Vorhandensein anderer romischer Erzeugnisse er
wăhnt werden, die im Kaiserreich nach 275 u.Z. hergestellt wurden : Fibeln (von denen hier drei 
spăte Typen zu erkennen sind),  Schnallen, Sporen usw. 16• All dieses stiitzt die Hypothese, da.13 
die dako-romische Bevolkerung auch weiter im W eichbild des einstigen romischen Zentrums wohnte. 
Mehr noch, diese Bevolkerung behielt auch weiterhin das wirtschaftliche Leben romischer 
Art bei, bewahrte den Charakter der materiellen Kultur und selbst einige Formen der Geisteskul
tur. Das bedeutet, dafi die dako-romische Bevolkerung von Porolissum sich in Richtung eines 
dem spăten Kaiserreich charakteristischen sozialen Gefiiges entwickelte, welches das Eindrigen 
und die Ausbreitung des Christentums erleichtern konnte. Nur eine ganz bestimmte soziale 
Struktur gestattete und bedingte die Ausbreitung des Christentums und zwar diejenige, welche 
die Gegensătze_ und Geselschaftklassen enthielt, welche dieses soziale Phănomen auslăsten. Aus 
vorlăufigem Mangel an Beweisen, wird fiir die Provinz Dazien das Vorkonunen von christlichen 
Gemeinschaften nicht angenommen. Die Entdeckungen der letzten Jahre lassen aber vermuten, 
dafi es in den grofien Stadtzentren der Provinz (Ulpia Traiana, Romula, Dierna, Tibiscum, Apu
lum, Potaissa, Porolissum) vereinzelte Mitglieder von friihchristlichen Gruppen oder Sekten gab 17• 
Es ist klar, da.13 in Dazien die Gesellschaftsstruktur der dako-romischen Bevolkerung nicht die 
măchtigen Gegensătze des Kaisserreiches aufweisen konnte ; sie war eher - in gewissen Formen -
eine Fortsetzung der Verhăltnisse aus der Zeit der romischen Provinz. 

Bedeutsam ist der Umstand, dafi die chrisliche Inschrift in lateinischer Sprache abgefa.llt ist. 
Das Gefăfi von 1\Ioigrad erschien, wie auch die anderen christlichen Funde in Dazien, in einer ro
mischen oder einstmals romischen Umwelt. Daher sind die lateinischen Schriftzeichen nicht ver
wunderlich. W as die Ausfiihrung der Buchstaben betrifft, ist die Schrift dem Text der Inschrift 
von Biertan 18 sehr ăhnlich. Diese Ahnlichkeit kann zweierlei Auslegung erhalten : a. entweder 
hatte die Kursivschrift im allgemeinen diese Ziige im 4. Jh. u.Z. ; b. oder wurde der Text von 
Moigrad nach einem dem Donarium von Biertangleichartigen 1\fodell „kopiert". Zur christlichen 
Inschrift kommt eine andere in j iingerer Zeit veroffentlichte Inschrift 19, die als christliches, jeden
falls aber als zeitgenossisches Produkt angesehen werden kann 20• Ihr Text : UTERE FELIX 
SIS FELIX ist gleichfalls lateinisch ; die Schrift unterscheidet sich nicht sehr durch ihren Cha
rakter ; die Vergleichsmoglichkeiten sind aber sehr beschrănkt. Beide bestătigen die obige Hy
pothese beziiglich der Kontinuităt der dako-romischen Bevolkerung und sind ein klarer Nachweis 
fiir die von dieser Bevolkerung gebrauchte Sprache. 

Die bis jetzt erbrachten Beweise der dako-romischen Kontinuităt konnen in sechs Haupt
gruppen eingeteilt werden : a. Archăologische Beweise fiir das fortdauernde Bewohntsein der 

u D. Protase, Problema continuită/11 ln Dacia ln lumina 
arheologiei şi num ismaticii, Bucureşti, 1966, S. 1 19, 166, 16 Wlr denken hier an dle Entdeckungen ln Zusammen
hang mit der Wlederverwendung elnlger Gebllude und der 
typisch riimischen Beerdlgungen ln den Răumen von Gebău
den der Stadt; vgl. A. Buday, DolgCJuj, 5, 1914, S. 77 ; 
D. Protase, a.a.O., S. 1 19. 16 Bezilglich der spălriimlschen Fibeln I. H. Crişan, AMP 
3, 1 979, s. 301 - 304, 316. 

17 V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la Istoria creştinis
mului daco-roman, Bucureşti, 1911,  S. 197 ; C. Daicoviciu, 
A ISC, 2. 1933- 1935 (1936) , S. 192 - 209 = Dacica, Studii 
şi articole privind istoria veche a pămlntului romdnesc, Cluj , 
1970, S. 505 - 516 ; 517-521 ; L. Ţeposu-David, ln Omagiu 
C. Daicoviciu, Bucureşti, 1960, S. 530, nr. 47, 48 49, 50, 
52 ; ders., SCIV, 10, 1959, 2, S. 463 ; 1 5, 1964, S. 257 ;  

C. Băluţă, Apulum, 6, 1967, S .  619 - 623 ; ders., Apulum, 
9, 1971. S. 701 - 704 ; N. Vlassa, AMN, 13,  1976, 
s. 215-230. 18 K. Horedt, Eine lateinische Insc/irl(t aus Siebenbiirgen, 
A ISC, 4, 1941- 1944, S. 10- 16, Taf. 1 ;. C. Daicoviciu, 
Transilvania, Sibiu, 72, nr. 8, 1941, S. 575- 578 ; ders., 
La Transylvanie dans l'antiquitt, Bucarest, 1 945, S. 254 -
255 ; I. Barnea, RYR, 13, 1942 - 1943, S. 32 - 3 4 ;  A. Alfiildl, 
ArchErt, 1942, S. 252- 258, Tar. 40 - 41 ; M .  Macrea, Dacia, 
1 1 - 12. 1945- 1947, s. 281 - 282. 19 H. Daicoviciu, AMN, 14,  1977, S. 201 - 204, glaubt 
nlcht, dall es mit Slcherheit den Christen oder Kryptochris
ten der trajanischen Provlnz zugeschtieben werden kann. 

20 Ihr spă les Erschelnen (nach 250 u.z.) vgl. DACL, 
1. 1924, 1, S .  428 (acclamations) unterstiltzt den chrlstli
chen Charakter ; vgl. N. Vlassa, AMN, 1 3, 1976, S. 21 7 - 218. 
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Ansiedlungen ; b. fiir die Kontinuităt gewisser Formen der materiellen Kultur ; c. fiir die Konti
nuită.t gewisser Formen der wirtschaftlichen Tă.tigkeit und ortlichen Erzeugung ; d. for wirts
chaftliche Beziehungen zum romischen Reich (Miinzen und andere Erzeugnisse) ;  e. fiir die Ifon
tinuită.t des romischen Bestattungsritus ;  f. fiir das Eindringen und die Ausbreitung des Christen
tumus. Die Gesamtheit der Untersuchungsergebnisse dieser sechs Gruppen bietet vorlăufig die 
Grundlage, auf der unsere Geschichtsschreibung die dako-romische Kontinuităt in der nachaure
lianischen Zeit behauptet und auf der man sie im allgemeinen behaupten kann. Die letzte Beweis
,gruppe, die in der einen oder anderen Form alle anderen ( Gruppen) einschlieBt, ist, unserer Mein
ung nach, eine der wichstigsten. 

Das Gefă.13 mit christlichen Zeichen und der Inschrift von l\Ioigrad nimmt einen wichtigen 
Platz unter den Funden christlichen Charakters im Gebiet des einstigen romischen Dazien ein. 
Die Forschungen, Funde und wiederholten Studien liber das Material christlichen Charakters 
erlauben heute, das Vorhandensein einer Anzahl von etwa 20 christlichen Stiicken in Sieben
biirgen zu behaupten 21• Wir beschrănken unsere Betrachtungen jetzt nur auf Siebenbtirgen, da 
unsere l\Ieinung nach, die stidlichen Teile des einstigen Daziens (Oltenien und Banat) im 4. Jh. 
u.Z. ein anderes politisches Statut hatten ; sie gehorten teilweise dem Kaiserreich an 22• Bezi.iglich 
der Herkunft konnen die Funde christlichen Charakters aus Siebenbtirgen in zwei Gruppen einge
teilt werden : a. eine Gruppe von chritlischen Gegenstănden, die aus dem Kaiserreich entweder 
als christliches Propagandamaterial ( !) oder als einfaches Exportgut gebracht wurden. Dies ist 
die zahlreichste Gruppe und enthălt sicher christliche Gegenstânde 23 ;  b. die zweite Gruppe bes
teht aus sogenannten „christianisierten" Stticken 24• Diese Gruppe ist weniger zahlreich und im 
allgemeinen unsicheren Charakters. Natiirlich aber ist diese Gruppe wichtiger fiir die Verbrei
tung und Annahme der christlichen Religion. Der Ursprung bzw. die Herkunft des christlichen 
Importmaterials ist ein Beweis fiir die Richtung und Orientierung der christlichen Einfltisse und 
beleuchtet nicht nur die Zugehorigkeit des dakischen Christentums zum westlichen Kreis, sondern 
auch die Richtung seiner wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen. Die Zugehorigkeit der „chris
tianisierten" Stticke zur dako-romischen (romanisierten) Bevolkerung der Provinz wurde seiner
zeit von C. Daicoviciu nachgewiessen, dessen Ansicht vorlăiifig in der Geschichtsschreibung un
verândert fortbesteht 25• 

Mit Bezug auf die beiden Gruppen ist das Gefă.13 von l\foigrad vorlăufig der erste bestimmt 
christliche Fund lokalen Charakters. Es ist ein sicherer Beweis fiir das Vorhandensein eines dako
-romischen Christentums von ortlicher Beschaffenheit. Dank dieser Tatsache hat das Gefă.13 von 
l\foigrad besondere Bedeutung fiir die Losung des Problems des dako-romischen Christentums 
nach Aurelians Abzug. Die weiter oben gemachten Beobachtungen sind gewi.13 bedeutende Gewinne 
fiir die Klărung des Problems der dako-romischen Kontinuităt in Porolissum, und nicht nur hier. 
Jetzt kann man - glauben wir - eine Neueinschătzung der Problematik dieser Epoche fi.ir das 
ganze innenkarpatische Dazien vornehmen. 

Jetzt ist erwiesen, da.13 die dako-romische Bevolkerung in Porolissum cine charakteristische 
gesellschaftliche Formation romischen Typs bewahrt, dieselbe Art des 'Virtschaftlebens fortgesetzt 
und folglich auch das romische Geistes leben in seinen spăteren Formen weitergefiihrt hat, in dem 
das Christentum immer mehr an Raum gewinnt. Auf dieser Grundlage und mit Hinblick auf die 
obigen Bemerkungen ist das Gefă.13 mit christlicher Inschrift und Zeichen aus Moigrad eine natiir
liche, gewisserma.13en erwartete Erscheinung, und stellt eine unleugbare Bestătigung der dako
-romischen Kontinuităt im nachaurelianischen Dazien dar. 

21 Beziiglich chrlstllcher Funde und GegensUlnde aus 
Siebenbiirgen slehe ; I. I. Russu, l'tl ateriale arheologice paleo
creştine din Transilvania. Contribuţii la istoria creştinismu
lui daco-roman, Studii teologice, 10, 1 958, 5 - 6, S. 311 - 340 ; 
D. Protase, a.a.O., S. 143- 153 ; I. Barnea, Monumenli 
paleocrisliani delia Dacia Traiana, ln Corsi di cultura raven
nate e b yzanline, Ravenna, 1 971, S. 49 - 69 ;  N. Vlassa, AMN, 
13, 1976, s. 215 - 216. 

22 Diese Hypothese wurdc vor geraumer Zeit von D. Tudor 
fiir dle siidkarpatischen Gegenden Dazlens aufgestellt. 
Oltenia romană, Bucureşti, 1942, S. 294 - 320 ; 1958, S. 337 -
376 ; 1968, S. 425 ; 1978, S. 415. Jiingst ln der Arbeit Drei 
Miinzhorle aus dem Banat des 4. Jahrhunderts, Timişoara, 
1974, E .  Chirilă, N. Gudea und I. Stratan brachten eine 
Reihe von Argumenten, die nahelegen, daD der Banat nach 
275 u.Z. und im 4. Jh. zum Kaiserreich gehiirtc. 

23 Zu dieser Gruppe gehiiren dle Tonlampen mit einge
drucktem Kreuz oder Chrismon (von Alba Iulia, l\Iercheaşa, 
und cine unbekannte Ortschaft in Siebenbtirgen), dic Gemmen 
(von Alba Iulia, Turda, Vcţel, und elne unbekannte Ortschaft 
ln Siebenbiirgen), die Schnalle von Feisa, das Donari 1 1m aus 
Biertan. Siehe den Literaturnachwels dazu bei Anm. 21 .  

24 Zur Gruppe der unsicheren Stiicke gehiiren : der 
Sarkophagdeckel aus Napoca (Cluj), das Grabmal mit Kreuz 
von Ampellum (Zlatna), das Basorelief mit Delphlnen von 
Potalssa (Turda) ; der Monumentsockel von Apulum (Alba 
Iulia) ; das Ollămpchen aus Sarmizegetusa (Ul pia Traiana) ; 
vgl. Anm. 2 1 .  

25 C .  Daicoviciu, AISC, 2, 1933 - 1935, S .  176 - 180 ;  
ders., in Melanges Marouzeau, Paris, 1948, S .  1 19 - 1 2 1  
( = Dacica, Cluj, 1970, S .  505 - 51 6 ;  517- 521) . 
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