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u nd zeitlich ungleichmăJJig verteilt. Eine eingehende kritische 
Studie iiber dicse Frage steht noch aus. 

Um zu unscrem eigentlichen Gedankcngang zuriickzukeh
ren, miichtc ich u.a. auf die Persistenz gewisser �oua-Tra
ditionen hinweisen, was den Aspekt des Skelettgrăberfe�des 
von Stoicani anbelangt. Die Verf. spricht sogar von emer 
ethnisch-kulturellen Kontinuităt, mit andern Worten von 
eincr in  einem fremden vorherrschend thrakischen Milieu 
erhaltenen E nklave. W;s die thrakischen Elemente în den 
vorskythischen Kulturen angeht, so sind diese der v_erf. 
zufolge fiir das allgemeine Geprăge der Sachk�ltur mcht 
ausschlaggebcnd und auch nicht in Form von Emzelfu�den 
belegt, jedoch stăndig an der Kcramik (vor aliem d�.

n <?efallen 
mit geglăttetem Oberzug), der Verbreitung der Sudr1chtung 
în den Friedhiifen der Belozerka-Stufe und den Flachgrăber
feldern der Steppe sowie dcn Brandbestattungen în dcr 
Waldsteppe (Cernoles-Stufe) kenntlich. Die 

. 
Ver_f. erklru:t 

diese westlichen Elemente vor aliem durch d1e wirtschafth
chen und kulturcllen Kontakte. Sic schliellt jedoch auch die 
Rolle dic dic Einfălle der Kimmerier und der thrakischen 
Trere

'
n im Siiden der Balkanhalbinsel und în A natolien ge

spielt haben kiinnten, nicht vollig aus. 
Filr die rumănische Forschung ist auch dic A ngabe und 

Eriirterung von Funden des Basarabi-Typs iistlich vom 
D njestr wichtig, wie sie bisher vor aliem im Waldsteppen
gebiet der Moldauischen SSR (în den Grăbcrfeldern vo

_
n 

Şoldăncşti und Selişte) belegt warcn. M. betont den B_e1-
trag der Basarabi-Elemente zur E ntstehung der von 1hr 
Cernoles-Zabotin gcnannten Stufe. Wăhrend sich die 
Basarabi-Funde în der Steppe zwischen Donau und D njestr 
m.E. durch die effektive Prăsenz dieser Kultur (vgl. die 
Fundbestănde von Parcani, Sărata, Congaz u.a.) erklăren 
lassen handelt se sich bei denjenigen iistlich des D njestr ' V 
um Einzelfunde în Verbănden der Zabotin-Gruppe, die man 
vermutlich gleicherweise wie die Verbreitung der Basarabi
Elemente în den Ostalpen deuten kiinnte. 

Das anschliellende Kapitel behandelt ausfilhrlich die 
archăologischen Denkmăler aus dem 6.- 3.Jh.v.u.Z. Der erste 
Teii ist einer wohl zusammenfassenden aber griindlichen 
Beschreibung der Funde aus Rumănien und Bulgarien vor
behalten. Die Information der Verf. ist bemerkenswert gut. 
Fast das gesamte Schrifttum bis einschlielllich 1977 ist ver
wertet. [Die vor einiger Zeit von mir aufgestellte Hypothese 
liber dcn iistlichen Ursprung der Kiatoi mit Scheibenknopf
hcnkel aus der Ferigile-Gruppe (Dacia 21, 1977, S. 89) kriti
siert sie mit dem Hinwcis auf die vor aliem im Profil der 
Tassen aus Ferigile und denjenigen aus der ukrainischen 
Waldsteppe bestehenden Unterschiede, die ich iibrigens 
�einerzeit ebenfalls hervorgehoben, aber nicht fiir relevant 
genug bctrachtet habe. Ich nehme diese Gelegenheit wahr, 
M. recht zu geben und ihr fiir ihre Kritik zu danken. Die 
From der Kiatoi (Typ II A von Ferigile) wăre wohl eher auf 
Einfliisse aus der italischen Welt zurilckzufilhren. Die Sel
tenheit der Fundstiicke aus der westbalkanischen Zwischen
zone bildet vorlăufig ein Hindernis filr die Aufstellung ir
genwendeher Hypothesenj. 

D ieser Abschnitt, der in erster Linie die sowjetische For
schung mit dcn Funden aus Rumănien und Bulgarien ver
traut machen soli, ist auch filr die Archăologen dieser beiden 
Lănder wichtig, vor allem filr das Verstăndnis des Stand
punktes der Verfasserin. B emerkenswert ist die Beobachtung, 
dall sich die vereinzelten Skclettgrăber im Zentrum und Nor
den der Moldau (Mănzăteşti, Rediu, Huşi, Cimbala u.a.) in
folge der Spărlichkeit, ja sogar des Fehlens von Keramik den 
Skythengrăbern năhern. ln diesem Zusammenhang hăit die 
Verf. den Hinweis des Rezensenten filr anregend, wonach 
die dem Ciumbrud-Typ aus Siebenbiirgen ăhnlichen Mol
daufunde aus dem 6 . - 5. Jh. die A nwesenheit der Agathyrsen 
wăhrend des Feldzugs unter Darius auf beiden Abhăngen der 
Ostkarpaten andeuten. M. weist jedoch darauf hin, dall die 
Funde vom Oberlauf des Mureş gerade ein einheitlicher 

Keramikbestand auszeichnet, und dall der in Transilvanien 
und der Theillgcgend hăufige Akinakes-Dolchtyp nicht fiir 
die Skythen în der Ukraine kennzeichnend ist. Gewill, miichte 
ich hinzufiigen, es bestehen sogar auch noch andre Unter
schiede zwischen der Ciumbrud-Gruppe und den Skelettgră
bern in der Moldau (man braucht nur daran zu denken, dall 
die Ietzteren vereinzelt anstatt in Gruppen liegen). Trotzdem 
finden sich fiir die Kulturstufe der Moldau die allernăchsten 
Analogien în Siebenbiirgen, wenigstens im gegenwărtigen 
Forschungsstadium. 

Hinsichtlich der skythischen Kulturvorkommen im D o
naukarpatenraum weist �I. auf die Seltenheit typisch sky
thischer Elemente im 6.- 5. Jh. hin (im nordthrakischen 
Gebiet ist das Grab von Gurbăneşti-lalomiţa das einzige) ; 
selbst wenn der Einflull der skythischen Kultur sich schon 
im 6.Jh. bemerkbar macht, kiinne von einer effektiven Pră
senz der Skythen nur în der Dobrudscha, und zwar erst im 
4. Jh. v.u.Z. die Rede sein. Das ist auch meine Ansicht. Dall 
der Verf. die Grabfunde von Chiscani (Brăila) nicht bekannt 
sind, ist gewill bedauerlich - ihre Beurteilung dieser Ske
lettgrăber, die ich fiir skythisch halte, hătte ich gern erfah
ren - beeintrăchtigt aber das Gesamtbild keineswegs. Die 
Erd- manchmal auch Steinburgen in der Moldau und in  der 
Dobrudscha sind - so die Verf. - nicht unter dem Druck 
einer skythischen Expansion errichtet worden, sondern set
zen eine alte lokale Tradition fort (was viillig auch mit der 
Auffassung von A.C. Florescu iibereinstimmt) und dienten 
als Sitz der Stammesleitung oder politischer und wirtschaftli
cher Machtzentren. Andrerseits bilden einige skythische Ele
mente în der Bauweise mancher Tumuli der thrakischen 
Aristokratie Anzeichen filr die lmitation, die Obernahme von 
Zilgen, die j edoch das spezifische Geprăge der thrakischen 
Sachkultur nicht verwandelt haben. Ausschlaggebend fiir 
die Entwicklung der thrakischen Volksstămme war - nach 
M. - „der Einflull der griechischen Kolonien am linken 
Schwarzmeerufer, der bedeutend stărker und deutlicher 
erkenntlich war als derjenige der Skythen". 

D er folgende Abschnitt iiber getische und skythische 
D enkmăler im S iidwesten der UdSSR aus dem 6.- 3. Jh.v.u.Z. 
ist fiir die rumănischen Forscher von besonderem Interesse, 
da die Fundbestănde aus dieser Gegend im allgemeinen wenig 
bekannt und schwer zugănglich sind. Die von M. vor iiber 
zehn Jallren (im Band Drevnie frakiicy v severnom Pricerno
morija, Moskau, 1969, S. 71 ff) geăullerten A nsichten iiber 
die Grenze zwischen der getischen und skythischen Welt 
beruhten griilltenteils auf unveriiffentlichtem Fundstoff. 
Leider sind auch bis heute cine Reihe der den Geten zuge
schriebenen Grăberfelder - Dănceni, Pirjolteni, Hanska, Tu
dorovo u.a. sowie auch zalilreiche Erdburgen (nur in der 
Waldsteppe) und offene Siedlungen (in der Steppe) - bis
her unveriiffentlicht geblieben oder nur durch kurze Vorbe
richte bekannt geworden. Daher geht die Verf. auf die als 
skythisch betrachteten D enkmăler năher ein, darunter der 
Tumulus mit Katakombe von Cuconeşti, das Flachgrab von 
Suruceni (neben dem Brandgrăberfeld von Dănceni) und der 
Tumulus von Ogorodnoe II, Cervenoi (mit einem Steinabau 
ăhnlich dem Tumulus 15 von Tigveni - unveriiffentlicht), 
Sevcenko, Sabalat, Balabani, Butora usw. Fast alle sind 
Prunkgrăber mit Balken- oder Steinbauten oder mit Kata
komben, vor aliem aus dem 4.- 3. Jh. Interessant ist auch 
das Grab einer Kriegerin von Balabani, das von Verf. als das 
bisher einzige seiner Art niirdlich des Schwarzen Meers an
gesehen wird. Hierzu sei daran erinnert, daO kiirzlich mit Hilfe 
anthropologischer Untersuchungen in Cozia, Jud. Iaşi, das 
etwa zeitgleiche Grab (wahrscheinlicher aus dem 6.Jh.v.u.Z.) 
einer anderen Amazone nachgewiesen wurde (O. Nekrasov, 
Actes II. Congres Thracologie, Bucureşti, 1976, III, 1 980, 
S. 435). Es handelt sich dabei um eine Sitte, der die Fach
leute in Zukunft B eachtung verleihen miissen, da das B eleg
material bisher zu diirftig ist, um irgendwelche Auslegnngen 
zuzulassen. 

Auf dem gegenwărtigen Stand der Forschung hebt sich 
die B eobachtung ab, dall die Elemente der getischen Kul
tur links des D nj estr im ersten Teii dieses Zeitraums viillig 
sporadisch auftreten, prăgnanter werden sie im 4.- 3. Jh. 
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v.u.Z., um sich dann în der darauffolgenden P eriode stark 
zu vermehren. 

D as Kapitel iiber die Âhnlichkeiten zwischen der skythi
schen u nd der thrakischen Kultur bildet eigentlich den Kern 
der Ausfiihrungen und u nternimmt den Vergleich zweitr 
Kulturkreise - der nordpontischen Steppe u nd des Kar
patenbalkanraums - în dem schon zu Beginn des Buches 
uefinierten Sinne. Im allgemeinen venneidet die Verf. Hypo
thesen, die gewagt oder iibertrieben wirken kiinnten, - sie 
I ăst den Fu ndstoff fiir sich selb'st sprechen. Die Schlullfol
gerungen, die sich aus diesem Kapitel ergeben, sind im Grunde 
genommen die Schlullfolgerungen des gesamten Buches (S. 
250). M. zufolge war der skythische B eitrag zur E n twick
lung der thrakischen Kultur bedcutend. D arunter ist aber 
nicht etwa eine erhebliche skythischc Expansion in Thrakien 
zu verstehen. Die Hauptrolle bei der gegenseitigen B eein
flussung haben die Wirtschaftsbeziehungen und die kultu
rellen Kontakte, vor aliem u nter der Stammesaristokratie 
gespielt. Obwohl der Einflull dcr thrakischen Kultur auf die 
Skythen schwăcher war, ăullert er sich doch bei manchem 
Pferdezubehiir, bei Waffentypen, in der Metallbearbeitung 
u.a. Die Toreutik weist j edoch in den beiden Gebieten vonei
nander u nabhăngige Grundziige auf. Sowohl bei den Thra
kern als auch bei den Skythen war der Haupteinflull der 
griechische. Gewill hat meine sehr gedrăngte Obersicht den 
Nachteil, dall sie die ăullerst i nteressanten Diskussionen iiber 
Sach- und Geisteskultur weglassen mull . 

D as letzte Kapitel des Buches konfrontiert die iiber die 
Beziehungen zwischen Skythen und Thrakern zur Verfiigung 
stehenden schriftlichen D aten mit den archăologischen Bele
gen. I n  erster Linie wird betont, dall die neuren Ergebnisse 
die vor zehn J ahren (in dem Band „Drevnie frakiicy v sever
nom Pricernomorie", 1969, S. 61- 80) hinsichtlich der Grenze 
zwischen den beiden Welten gezogenen Schlullfolgerungen 
nicht widerlegen. Die hier untersuchten Fundstoffe lassen die 
A nnahme zu, dall die thrakischen Volksstămme sieh im 6.-
5. Jh.v.u.Z. i n  der Waldsteppe zwisehen Pruth und D njestr 
befanden, was sich schon seit der friihen Hallstattzeit ver
folgen Iii.Jlt. I n  der Steppe niirdlich der D onaumiindung sind 
im 6.- 5. Jh. vor aliem Skythengrăber belegt, die Ausbreitung 
der Skythen nach Norden hătte den Nordrand der Steppe 
nicht iiberschritten (vgl. fiir das sehwache Eindringen in die 
Waldsteppe das Skythengrab von Cuconeştii Vechi). Zu 
Herodots Zeiten iiberschritt die Grenze Skythiens nach 
Westen nicht den Pruth und nach Siiden nicht die D onau. 
Die Verf. vermutet, dall sich auch unter den Barbaren in 
den erslen griechischen Zentren im Norclpontus, vor aliem în  
der Umgebung der Stadt Olbia, Thraker befunden haben. 

Die Prăsenz der getischen B eviHkerung in der Steppe zwi
schen D onau und D njestr ist ohne Zweifel im 4.- 3.Jh.v.u.Z. 
belegt, zu welcher Zeit auch I nfiltrationen links des D nj cstres 
stattfanden. Nach der Niederlage des Ateas im Jabrc 340 
v.u.Z. bestand in dieser Zone ein Gleichgewicht der Krăfte 
zwischen Geten und Skythen. D iese weiteste Ausbreitung der 
Geten entspricht - so M. - dem Anstieg ihrer Macht zur 

Zeit Alexanders und seiner Nachfolger. M. vertritt die Annah
me, derzufolge die Episode Dromichaites - Lysimachos, „în 
der getischen Einiide" sich i n  der Steppe zwischen D onau 
u nd D njestr abgespielt und die Macht des Dromichaites sich 
im Grunde genommen auf die Vtilkerstămme în der mol
dauischen Waldsteppe gestiitzt habe. \'on einer skythischen 
Prăsenz în der D obrudscha kann aber, wie bereits gesagt, 
nur vom 4. Jh. an - beginnend mit Ateas - die Rede sein. 
Sein Herrschaftsgebiet scheint ziemlich bescheiden gewesen 
zu sein : im Siiden der Dobrudscha - von Tomis bis Odessos. 
Das Kapitel schlicllt mit einer kurzen Erwăhnung der lin
guistischen Theorien, die die Oberzeugung zur Grundlage 
haben, daD die thrakische und die skythische Sprache ver
schiedenen Ursprungs sind, I ntcressant ist der Hinweis auf 
die Meinung von A.M. Hazanov (Socialnaija istorija sJ.:i(ov, 
Moskau, 1975), wonach die l egendăre Genealogie des gemein
samen Ursprungs der Skythen, Gelonen und Agathyrsen 
fiktiv ist u nd erfunden wurde, um die A.nspriiche der Skythen 
auf Volkerschaften zu rechtfertigen, die niemals zum sky
thischen Reich gehtirt hatten. 

Zusammenfassend sei der neutrale Standpunkt der Ver
fasserin hervorgehoben, deren Darstellungsweise von hoher 
Kompetenz u nd ausgezeichneter Kenntnis eines Fundstoffes 
zeugt, der leider noch zum groDen Teii unvertiffentlicht und 
schwer zugănglich ist. Daraus kann man jedoch der Verf. 
keinen Vorwurf machen, vor aliem da diese Situation ja in  
gleichem Malle fiir all d ie  hier zur Diskussion stehenden drei 
Lănder zutrifft. Nur zu wenige Totenzubehtirbestănde, zu 
wenige geschlossene Funde sind bisher bekannt, um eine 
genaue D atierung der B elege aus den Gebieten an der Unte
ren D onau und zwischen D onau und D njestr zuzulassen. 
Wir wissen, dall das, was bisher pauschal im 4.- 3.Jh. v.u.Z. 
angesetzt wurde, einen etwas umfassendcren Zeitraum im
plizieren ktinnte (das 5.Jh. miillte dabei immerhin mitbe
riicksichtigt werden), da wir bis heute nur iiber sehr spăr
liche und unsichere Kriterien fiir die Chronologie verfiigen. 
Und diese Moglichkeit einer eventuellen Verschiebung von 
sogar ± 50 Jahren ktinnte zu ziemlich abweichenden ge
schichtlichen Auslegungen - in unserem Fall fiir die B ezie
hungen zwischen Skythen und Geten - fiihren. Die  dem 
Forschungsstadium noch anhaftenden Liicken sollten j edoch 
1;icht die Versuche umfassenderer zusammenstellender 
B etrachtungen entmutigen. Die stăndige Konfrontation der 
archăologischen D aten u ntereinander, die u nablăssige Prii
fung der Quellen im Lichte neuer Entdeckungen und I nter
pretationen ist ein u nentbehrliches Erfordernis unserer Fach
forschung und in diesem Sinne ist das neue Buch von 
A.I.  Meljukova vorbildlich, u nd die darin zum Ausdruck 
gebrachten Gedankengănge werden sicherlich lange Zeit 
Giiltigkeit behalten. Gleichzeitig stellt die Arbeit auch einen 
der bedeutendsten B eitrăge dar, die letztlich fiir die Archăolo
gie der Gegenden an der unteren D onau wăhrend des Zei
tranms geliefert wurden, in dem die kulturelle Einheit in die
sem Gebiet der kulturellen und politischen E ntwicklung der 
Geten entspricht. 

A. Vulpe 

HERWIG WOLFRAM, Geschichte der Goten von den ..Anfăngen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. 
Entwurf einer historischen Ethnographie, Miinchen, 1979, 485 S., 8 Karten und 2 Stammtafeln.  

D urch sein Gotenbuch l eistet \Volfram einen wichtigen B ei
trag zur langjăhrigen Gotenforschung. D as Schicksal des so 
geschichtswirksamen Stammes wird jetzt, nach den Metho
den der Geschichtswissenschaft, cthnographisch zu deuten 
versucht. Das bedingt die Herausltisung der Gotengeschichte 
aus der allgemeinen Geschichte des Altertums und des Frlih
mittelalters und setzt eine Analyse der Stammesiiberlieferung, 
der Stammesreligion, der Verfassung u nd der „angestam
mten" Sprache voraus. 

· D er umfangreiche Stoff wird in sechs grolle Kapitel geglie
dert : I. Die  Namen (S.5- 31) ; I I .  D i e  gotischen Stammes
bildungen vor dem Einbruch der Hunnen (S. 32- 136) ; III.  
Die vierzigjăhrige Wanderung u nd die E ntstehung der West
goten (376/8- 416/18) (S. 137- 206) ; !2· Das tolosanische 
Reich ( 418- 507) (S. 207- 306) ; V. Die Ostgoten (S. 307-
447) ; V I. Schlull (S. 448- 460), 

-
wobei der A nhang das 

Quellen- und Literaturverzeichnis zusammen mit dem Re-
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