
(OMPTES-RE:\"DUS 

prio in questa re,z;ionr. non f' una rof.a rhe possa i;;or

prendere: al Sud del Danubio, la vito uffiriale dell'im

pero bizantino ha mantenuto fino a tardi le rittă e i loro 

norni. 

La maniero nella quale ii sig. A. si 1mmagina Io 

stato di cose ol Nord del Bosso-Danuhio nei ser. III V 

d. C. e eccessivomente fosca. L'outore supera anche le 

piu trogiche fantasie degli umanisti sui barbari, in mag

gioranza germanici, che honno preso prepondcranza 

nelle regioni che erano state sotto Io dominazione roma

na. Pero, onrhc se cosi fosse stato, l'cmigrazione totale 

delie masse di eutoctoni ci pare dubbie. Ma fu qucsta 

situazione in veritil eosi lugubre? Eceo una domanda 

che ci rrediomo in diritto di porre ! La mia rispusta, e 

quello di molti altri, /> ratcgoricamente contraria a 

quello che, in rotori cosi foschi, descrive ii sig. A. E 

sono convinto che la verile i, dalia nostra parte (v. 

cap. VI dcl mio lavoro J,e problrme de la co11ti11uite 

rn Dacie). 

II falso caratterc cristiano di <"Nli oggetti ronside

rati fin'ora come cristiani l"ho dimo~tralo io stesso 

quolrhe enno fa. Di e1tri due ho sostenu to rhe han no 

un .-arallere cristiano terdo, clei ser. IV. Puo darsi 

,·he riguardo elle craci vi sie un dubbio, henrh~ non 

ne vede la reuse (specielmente per la rrore clei monu

m„nto funererio roi de!fini). Per quento riguerda 

l'epoca di una tombu tarda di Napoca, essa i, stata 

determinate in base ad una sroperla di oggelli iden

tici sul Reno, le ,·ni data /> stata fissatu µ:razie a 

delie monete, al prinripio dd sec. IV (v. Forrer, 

Stra.,bourg-Argentorate, I, p. 316 c 333, luv. XXIX, 

I, 2). 

Questi perl> sono dei particolari chc non possono 

influenzarf", in maniera e~~enzio.lr, la verită 8ulla ron

tinuita dell'elemento daco-romano al Nord clei basso 

Danubio, sol to la <luminazione delie popolazioni gcr

maniche. Veritil srientifira delia quale speriamo rhe. 

un pi> alia volta si convinreril anche ii sig. A. se la 

cercheril, cosi come raccomanda agii studiosi ungbe

resi reminente romanista E. Gan1ill~rhe~: (( Sine ira 

et studio>.> 1 ), specialrnente ~enza (( sludio >), 

C. DAICOVICI Li 

1) In Sii.dost-Forschungen, V (1940). I, p. 21. Fac

ciamo notare anrhe la piu rerenle opinione autoriz~ 

za ta di un eltro celebre romanista straniero. K. 

Jaberg, in Vox Romana, 5 (1940), 1-- 2, p. 75: 

" N ur clas miirhte irh aussprechen, dnss die Karten 

des ALR ( Atla.ml J,imbii Româ11e) -- und das ist ei

nes seiner wichtigslen Resultate --- es als vollkom

men nusgeschlossen erscheinen lassen, class infolge des 

bekannten .Ediktes von Aurelian Dacien vollstăndig 

entromanisiert worden wiire 1), 
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A. ALFLII.Dl, Di, Roxolanen in drr ir·ala,hei 

(V ori rag. gehalten auf dem 6. internationalen Kon

gress fiir Arrhăoloµ:ic in Berlin 1939, Bericht. S. 

528 538). 

Das Roxolanen- und .I azygenproblem wurde von 

Alfiildi hereits in rinif.!rll anderen Arbeiten eriirtert 

(\"µ:I. meine Besprerhung in dicser Zeitschrift iiber 

,, Daei e Romani in Transil\"anio ,, vom gleichen Ver

fasser). Die vorliegendc Mitteilung, die mir der Verfas

ser freundlirherweise kiirzlich zukommen liess, behan

delt in writerrm Rahmen den µ:leichen Gegenstand 

mil besonderer Beriicksirhtigung des Eindringens cler 

Roxolanen in Muntenien (Walachei). 

Die von Alfiildi vertretene Ansirht. wonarh die 

Jazyµ:en und Roxolanen sieh srhon seit dem I. Jahr

hundert narh dcr Zeitrerhnunµ: im Banat, in Oltenien 

und Muntenien aufhieltrn und nur durrh den Alt 

,·onrinander p:etrennt waren, muss endµ:iiltig auf((e

grben werden. da sie durrh krine stirhhaltigen Be

weise bcl,gt ist. Dir Argumente Alfoldis sind µ:csehirhl

lirher und arrhăologisrher Natur. Sie sollen hier 

dcr Rrihe na,·h untrrsurht werden, wobri auch clas 

in meinn oben erwăhntrn Besprerhung Gesa11:te zu 

brriirksi,·htigen ist. 

Es ist narh drm hruliµ:tn Stand der Forschung 

vollkommen rirhlif!. class di, muntenische (walarhi

srhe) Ebenc nirht in ihrer Gesamtheil als eine orga

nisierte Provinz zu,n rOrniFichf"n Reic-hsgehiet j(e

hiirtc. Diescr Landstri,·h kann aber andercrsrits au,·h 

nirht als eine Gegend angesehrn werden. die drn 

Schi,·ksalszufiillen iiberlassen hlirb und dem F.in

dringen einer so l(rfahrlirhen Bevolkerung, wie es 

die Roxolanen wuen. offenstand. Weite Gehiet slei le 

in einer Breitc von 40- -60 Km wurden iistlich des 

Alt,s, siidlieh drr Karpathen und nordlirh dcr Donau 

latsiirhli,h von romischen Truppen hesetzl und he

herrsrht. Aber aurh im lnneren des Landes la,sen sich 

militiirisrhe Anlaii:en nnrhweisen, •o da• Castrum bei 

Drajna de sus (mit einer zivilen Niederlassung, canabae) 

und die Lager von Filipeşti, Mălăeşti (Bezirk Pra• 

hova) und Rucăr (Bezirk Muscel), sodnss die munte

nisrhe Ebene, dir iiberwachte \\" ege durt·hzogen, ein 

quasiprot·in,iales Gebiet dorstellte. Sie unterstand 

ansrheinend cler Aufsicht von Moesia Inferior und 

moglieherweise aurh cler Daziens (vp;I. C. Daicoviciu, 

Le probleme de la rontinuit<', S. 33- 34). Der gleiche 

Zustand kann auch fiir die siidlirhe Moldau angenom

n1en werden. 

Es ist mir ahcr unrniiµ:lirh Alfiildi zu folp:en, wcnn 

er aus den von Rom durrhgefiihrten Umsiedlungen 

der Daken niirdlirh der Donau nach Moesien im I. 

Jhrdt. n. d. Ztr. auf eine ,, s_ystematische J,,"vakuierung ,, 

cler dakisrhcn Beviilkerung aus cler Kleinen und 

Grossen Walarhei schliesst (S. 529- 530). Es kehrt 
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hier die so beliehlc Thesc Alfoldis vom Desrrtum 

wieder, das er auch fiir Dazien nach der Eroberung 

durch Trajan und nach der Preisgabe durch Aurelian 

annimmt. Ebenso wenig liherzeugcnd ist aber, was 

Alfoldi liber die Aufflillung dieses. nach der volligen 

Aussiedlung der Daken aus Oltenien und Muntenien, 

menschenleeren Gebietes vermulel. Seine Volken·er

schiebungen wlirden jedem Fachstrategen zur Ehre 

irereichen, nur macben sie leider allzu sebr den Ein

druck, dass sic am grlinen Tisch entstonden sind. 

I n meiner vorhin erwiihnten Besprechung habe ich 

zu zeigen versucht, dass die Heranflihrung der J azy

iten durch Rom in dos Gebiet zwischen Theiss und 

Donau und in des Banat entlang der Donau hochst 

unwahrscheinlich ist. Es veranlasst uns nichts, die 

zutreffende Ansicht von Zeusz (Die Deutschen rrnd 

die Nachbarstiimme, S. 282), Kretschmer ( RE, I, 2, 

2545) und anderen zu verwerfen, noch der die JazyJ!;en 

von Norden her liber die Karpathen in die ungarische 

Tiefehcne eindrangen. Zuverlăssige antike Quellen 

nennen als ihr ursprlingliches Siedlungsgehiet den 

nărdlichen Teii der Gegend zwischen Donau unei 

Theiss, wo es an das der Quaden unei Germanen 

angrenzt (Plinius, -1, 12). Von hier driingen dic Quaden 

die J azygen nuch Os ten und Sliden oh. So weit mir 

bekannt ist, bestăligen die jazygischen Funde diesen 

Tatbestand. Die Ausbreitung der Jazygen nach Sliden 

und iistlich der Theiss, nordlich und slidlich des 

Muref, vollzieht sich in den lelzlcn Jahrzehnll'n rles 

I. Jahrhundcrls n. ci. Ztr. zum :\achteil dn dakischcn 

Beviilkerung. Die Tutsachc. rluss die riimisehen Quellen 

so ~piit erst die Anwt>!"'it"nheit rlf'r Jazy~t>n zv.isrhen 

Uonau und Theis~ verzf'ic-hnen unrl der Anarhronisrnus 

bei Lucanus (III. 94 95) belegen, dase ihre Ankunft 

in Cn,:?:arn sirh aln,f"iti,; llrr rOrnÎ!-lrhen lntt"rf"!'osengf'

hiele also im 1\orden Da,iens vollzog und dcswegen 

ihr Eindringcn lan!(e Zeii unheachtel bleiben konnle. 

Keine untike Qudlennachricht erwiihnt di,, Ilest'l

zung des Banats 11111I Oltrniens durch die Jazygen 

im 1. Jahrhunderl n. d. Ztr. 

Ebenso verhilh f"s ~ieh aurh mit dcrn sarrnatischen 

Volksstomm der Roxolanen. Dic Historia Augusta 

(s. die Zitale bei Krelschmer, a. a. O.) erwahnl die 

Roxolanen zusemmen mit anderen Volkerschaften und 

gestatlet dadurch deren Lokalisierung in Bessarabien 

und im Norden des Schwarzen Meeres, aber keines

falls in der muntenischen Tiefehene. Die Kampfe der 

Legio III Gallica gegen dic Roxolanen, dic im Winter 

des Jahres 68-69 n. d. Ztr. in die romischen Gebiete 

Moesiens einfallen (Tacitu., Hist., I, 79), sind fălsch

lirh siidlirh der Donau verlegt worden. Aus der 

ganzen Erzahlung geht dieses nirgends hervor und 

wenn man die ringehende und genaue Beschreibung des 

Kampfes durrh Tacitus in Ilelrarht zieht, wărc es 

erslaunlich, dass die nicht unwcsentliche Einzelheil 

vom Dhergang dcr roxolanischen Reiter liber dic 

Donau bei dem Einfall und noch mehr bei ihrcm 

Rlickzug und ihrer Vernichtun11 ausgeblieben wăre. 

Tatsarhlirh handelt es sich bei diesem Roxolanen

einfall um die neu an Moesien angeschlossenen Gebiete 

ent]ang der bessarabisrhen Kliste des Srhwarzen Meeres 

von den Donaumlindungen bis nach Tyras ( vgl. Fluss. 

RE, XV, 2. 2378). Flir die Verteidigung eben dieses 

Landstriches wurde die LeJ!:io III Gallica aus dem 

Orient gebrachl, deren Standlager in Oescus ver

mutet \\;rd, aber durch nichts helegt ist. Die Legion 

verlăsst librigens se hon im folgenden J ahr Moesien. 

Die Einzelheiten liber den Kampf der Legion mit den 

einbrechenden Roxolonen, der milde Vl'inter und die 

aufgetauten Slimpfe, in denen die Barbaren den Tod 

finden, weisen auf dos slidliche Bessarabien und nirht 

nach Munlenien. Viilli!( unverstăndlich ist es aber, 

wenn Alfiildi S. 534 von der ,, Vernichtung der Legio 

III Gallica >> spricht. Weder die antiken Quellen norh 

die moderne Forschung wissen clavon etwas. Die 

9.000 roxolanischen Reiler werden !(eracle im Gegen

teil durch die Legion aufgerieben. Diese Begebenhrit 

kann demnach nicht clie Anwesenbeit der Roxola nen 

in Muntenien im I. .lahrbundert n. ci. Ztr. hezeugen. 

Im folgenden \11.-inter librrschreilen die Roxolanen, 

sicher in der :\ahe der Dobrudscha die Donau (Josc

pbus, B . .Jud., VII. 4), da im Herbsl des gleichen 

.lahres 69 dic Daken aus der muntenisrhen Tiefrhrne 

einen umfassenrlen Angriff gegen die militiirischrn 

Standlagrr M<>esiens unternehmcn, der hesle Be

Wf"Îs~ da!-1),l, trotz rlr-r (1 sy~lernalis,~h<"n Evakuif"rung 1> 

,!ort nneh die llaken vorhanden waren (• ulraque 

Danuvii ripa potiebantur [Daci)•> wie Taeitus hei 

clirser Gelegenh,-it schreibt, lfist. I I I, 46; ,·!!I. Fluss, 

a. a. 0.). 

Ge!(enliher cliescn FcstsLellnnJ!:ell ist die spătc und 

ohne Zweifel schleehl liherlieferle Stelle bei .Iordane, 

(Get., XII, H), clie Alfoldi als schlagkrăftigstcn Bcweis 

anfiihrt, ohnc B~deutnn!-'. Sie k,nn l'Ur iri 5inne 

meiner lnlerpretierunJ!: nusgelegl wcrden ( /,e pro

bleme, S. I 3 - H, Anm. I), class sic sirh, wrnn keinc 

Verwechslung der F'lussnamrn vorlie!(l, auf einen viei 

spăteren Zeitabsrhnill, elwa das 4. 5. Jahrhundrrt 

n. d. Ztr., hezieht. (Das nam mii dem der Satz hei 

Jordanes bel(innt, ist ohne logisrhe Beziehung; an 

Stelle von nam ist iam, wir Mom1nsen annimmt, oder 

nunr zu lesen). 
Auch mit cler l\achrichl bei .\rrian (Anab., I. 3. 2) 

ist e• nicht anders. Es geht aus cler Stelle bei Arrian 

klar hervor, dass die Donau die geto-dakischen Ge

biete begrenzt, was nicht moglich ist, wenn das Banal, 

Oltenien und Muntenien von den Jazygen und Roxo

lanen besctzt wăren. Vl'eiteres liegen die dorl erwăhn-
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ten J:m•eo11cirnt o[ noV.oi' iisllich der Getm und 

Dak,11 und umfosen nicht nur die Hoxolanen, sondern 

(mit Ausnahme der Jezygen) die grosse Zobi der sar

matisrhen Viilker aus Bessarubien und Siidrussland, 

die nicht bis an die Donaumiindungen heranreicben, 

da Arrian hin die Sky1her1 Sl'IZt. Alfoldi unter)ăsst es 

aber, hei cler Nennung d,r von Arrian ( a. a. O.) 

erwiihnlen Viilker clie I'hu: nni: dnai'im•uTf"::ovrn; 
unzufiihren, obwohl diese zwischen den Jazygcn unei 

(( cler Huuptrnusse der Sarmaten ,) aufgezăhlt ,\.·erden, 

also gera,le dort, wo wir wissen, dass sif' vorhanden 

waren: im Gebiet des lirnligen Rumănien. Ein solches 

V crfuhren ist in einer wissensrhnftlirhen Ar beii 

unhaltber. 

Auf der gleirhen Seite 535 bemiiht sirh Alfiildi 

nachzuweisen, class cler \Veg, auf dem sirh der von 

Mark Aurel gestallete Verkehr zwisrhen den Jazygen 

und Hoxolanen vollzog, uuf der <• verhăltnismiissig 

kurzen Strecke ,, durch das Banat und Oltenien 

ging. Die~es selzt aber die Anwf"senheit der Roxo

lanen in t.lt>r (;ross("n \\'alarhei voraus, was, wie wir 

suhen, clurchuu, nichl belegt ist. Es muss natiirli,·h 

feslgelegt werclen, wie Alfoldi sirh diesen Verkehr zwi

sdirn den hriden Viilkern vorslellt: ob in geschlosscnen 

Heerziigen, die ,·inr starkc rumische Sicherung und 

(iberwad1ung erfordntcn, otler rinzcln oder beslenfolls 

in einigen (;ruppen von Fu1nilien '! Und, urn auch 

rirunal einen Vernunftbeweis von der Art unseres 

uusgezt>iehncten Kollegrn zu verwt>nden~ wcswegen 

wurde der Verkehr vo11 cler riimischen Verwullung nichl 

auf dem t•infnl'h,trn mul fiir das Heirh u11gefahrlil'hen 

\\·u!'<!'ot'rwt-g. ,lrr Donuu lwwilli~I. Wl"JHl di.- Juzyg.-n 

i111 Banul und die Roxolant>n in Muntenien Anrainer 

clit"~rs Strontes warcn '? 

Die Strecke durl'h c'iort!dazic11, wie sie auch ,·on 

ant!cren ange11ommr11 wurt!e (s. te probleme. S. 13~14. 

Anrn. I), wur in Wirklichkeit weder l,inger noch 

11efăhrlirher und die ei11zig mugliche, da sich die 

Hoxol11nen in Bes,arabien und der ustlichen Molt!au 

aufhielten. 

Und schliesslich m;1ssen wir uns fragen, wekhe 

Gesichtspunkte Rom veranlasst hătlen, in das durch 

die Aussiedlu11g dcr t!akischen Beviilkerung zum De

sertum gewordene Munlenien die fiir die Reichs

grenze ebenso gefăhrlichen Roxolanen anzusetzen? 

Sicberlich keine ! Und wir glauben auch nicbt, dass 

Hom diesen Tausrh vnrgenommen hat. "·eon, narh 

cler Eroberu11g Daziens die muntenisehe Tiefebene als 

ein befriedetes Gebiet erscheint, so ist dieses nicht 

den nach Alfoldi <lort vorhandenen Roxolanen zu 

verdankcn, sondcrn <len Geten und Daken, die nach 

der Vernichtu11g ihres unabhăngigen Kunigreiches als 

politiseher Muchtfaktor aussehieden und von allen 

Seiten iiberwal'ht, u11ter dem wohltue11t!en Srhutz 

ihres miiehtigen Beherrsrhers. dem romischen Reich, 

ihrcr frie<lli,·hen Bes„haftigu11g 11urhgingen 1). 

Was die Anwesenhcit t!er Jazygen im Laufe des 

2- 3. Jahrhuntlerts 11. t!. Zlr. im Banal anbelangt, siud 

die Griinde Alfolclis nieht stirhhăltig. Die Bodenfunde 

wer<len unten besproehen werden. Das Fehlen eines 

rOrnischt>n Lime.'t iru westliehrn Banat, lăsst vennuten, 

dass clie Theiss den Limes erselzte. u11d class Rom 

seine Ilcrrsehuft bis un diesen Fluss aus<lehnte. ob

wohl t!ie rumis,·hen i\iederlassu11ge11 in diesem Teii 

hisher viei spărlirher bezeul(t sind, als im iistlirhen 

Banat. Di, Ersrheinung aber, dass die anderswo viei 

haufigeren lnschriften hier nur in geringer Zahl ver

treten sind, bcdcutel nieht, dass sie vullig fehlen 

(s. die lehrreichcn Ausfiihrungen iiber das riimis,·he 

Leben im westlichen Banat bei Patsch, Banaler Sar

malen, S. 197 ff., wo aueh ein Verzeichnis der Bode11-

funde aus cliescr Gegent! vor ullem Ziegeln romi-

scher \Va.-hst ationen uml ziviler Ansiet!lungen -- ge

grben "ird). Ohne Uerechtii:ung lasst Alfiildi cliese 

unberii<-ksichligt, trotzclrm sie ,·iilliii; iiberzeugencl 

sind. Die St'ltenheit von Stein<lenkmiilrrn kann auch 

mit clem Fehlrn geeigrll'ten Steinmatrrials in dieser 

Landsl'haft erklărt werden (Putsl'h, a. a. O., S. 197). 

Die arl'hăolog1schen Entdeckungen der siidslawisrhen 

Forschcr în den letzten 20 J uhren ,inel mir lei cler 

UJlbt'kannt. 

ln zweitl'r Reihe sollen clic sarmalischen Bodeu

funde, clie Alfuldi vorlrgt, eriirtert werclcn. Von 

Anfung un 111us~ gesugt werden, duss dir-sr juzygischen 

H.esle iru Buuat und dir- df"r Hoxolanrn in Munlenien 

au~~t>rord(•utlich :,;piirlich sind (wcun l"S sirh tntsarh

lich um solche hanclelL), odrr t!ass sic nicht sarma

lisch sind. 
Als sarmatisrhe Funde aus dem eiger11lichen Banat 

fiihrt Alfoldi uur rinigc Gegenstănde siidlich von 

Werschetz an. \\ierschelz ist nun aber zufallig als 

ein verhiiltnismăssig krăfliger Mittelpunkt riimischen 

Lebens bekannt (es war der Standort cler Cohors II 

Hispanorum sculata Cyrenaica unei spăter der Ala I 

Tungrorum Frontoniana; s. Patsch, a. a. O., S. 201 

ff. und W. Wagner, Dislokarion der riim. Auxiliarfor

mationen, S. 77). Siidwestlich von V .jrşeţ, in 

Pauli.ş, sincl gleichfalls riimische Reste bezeugr 

(Patsch, a. a. O., S. 202). Wahrscheinlich finden sich 

solche sarmatische Einzelfunde auch sonstwo im 

Banat. Es ist aber die Fruge. wie sie zu datieren 

sincl und wie sie hinl(elangten. Auf keiuen Fall rei-

1 ) Die Behauptung Alfiildis (S. 536), <• dass lla

drian den Uberbau der Donaubriirkr hei Drobeta 

abtrageu liess ,,, wegen dcr 1◄ grossen Năhe der Roxo

lanen i►, kann mit Srhweigen Uberg1:1ngrn werden: sie 

ist niehl aufre,·ht zu erhulten. 
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chen sie aus, eine allgemeine ja,ygische Besiedlung des 

Banuts im 2.-3. Jahrhundert n. d. Ztr. zu belegen. 

Die jl:leil'he Loge treffen wir in Muntenien an. Es 

ist nicht ausgeschlossen, dass in der Grosseu und 

Kleinen W 11lachei sarmatisch-pontische Funde gemacht 

werden. Es wăre eine nottirliche Erscheinung, nur 

wird man auch hier ihre Zeitstellung und den Weg, 

11uf dem sie hinkamen, zu berticksichtigen haben, 

bevor 11us ihnen Schltisse gezogen werden. Alfoldi 

beschăftigt sich in seiner vorlicgenden Abhandlung nur 

mit einem einzigen Fund, von allerdings bedeutendem 

ktinstlerischen und archăologischen Wert: dem Prunk

helm von Poiana (Bez. Prahova) 1). Er hăit ihn ftir 

roxolanisch (was seine Ansetzung in das 1. J ahrhun

dert n. d. Ztr. in sich schliesst), obwohl auch er nicht 

verkennt, dass dus Tiermotiv darauf ultskythischer 

Herkunft ist (S. 537). Vladimir Dumitrescu (a. a. O.) 

weist ihn dem skythiscben Zeitabschnitt ,u. Die 

Stilmerkmale, die Alfoldi anftihrt, um den Helm als 

ein roxolanisches Erzeugnis auszuweisen, sind nirht zu 

vertreten. Das Motiv des <• flatternden Mantels •• z. B. 

kann vun den Ktinstlern dieser pontischen Mischkultur 

sehr gul auch frtiher ohne « die Mitwirkung des Kult

bildes von Mithras 1► verwendeL worden sein. Zwei

felhaft erscheint auch die Bezeichnung des Helms als 

eine• Spangenhelms. (lch wtirde eher irunisch-per

sische Einfltisse annehmen). Auch der S,·huppenpun,er 

i~t nirht ausschliesslich sern1atisch, ~ondern kann 

ebenw gut skythisch sein. Die von Alfoldi ange

fiihrten stilistischl"'n Kriterien sind ~o un~ieher urul 

ullgemein, da~s t-Îe weg:en ihrer lînbestimmthf"it durch 

ondere, t;rhliissigerr ersetzt wrrclen mii~st-11. Jler (;ohl
helm ist kl"ine Einzelerscheinung, ~on<lern be~itzt rin 

tiberruschend ăhnliches Gegenst ii,·k in dem Prunk

helm \'un Agighiol (Kreis Tukea. in dt'r niirdlicht'n 

Dubrudscha) 2 ). Dit' Furulum,lărule diesrs llrlms sin,! 

1) Vgl. Vladimir Durnitres.·u, 1.'art pr<'lii.<loriqm· er, 

Roumanie, S. 25 f. und Tar. XVIII \.I\.. I. Andrie

şescu, Revista de preistorie şi antichittiţi na~ionalP, J. 
1937, Taf. VII-\.. I. Nestor, S1a11d, S. 151, setzt ihn 

um 500 v. d. Ztr. an und hăit ihn fiir cine grit'd1isd1e 

Arbeit. 
2) Dieser Helm, der bereits zu \'erschiedenen Malen 

erwiihnt wurde (!'iestor, a. o. O„ S. 147, Amn. 603, 

Vladimir Dumitrescu, a. a. O., S. 25 ff.) ist, so viei 

mir bekannt ist, noch nirgends abgebildet. Er ist 

heute wiederhergestellt und ich konnte ihn im Natio

nolmuseum in Bucureşti, Dank der Bereitwilligkeit 

meines Freundes Vladimir Dumitrescu, dem llirektor 

des Museums, besichtigen. Eine eingehendere Behand

lung dieses Helms ist leider nicht miiglieh, du die 

Veriiffentlichung des ganzen Fundes sdbst,·erst,indlirh 

seinem Entdecker \'orbehalten blribt. 
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bisher nur în e1mgen allgemeinen und zufălligen Be

merkungen mitgeteilt worden. Nestor, a. a. O. erwiihnt 

eusser einigen Silbergerăten (die heute im National

museum ftir netionale Alterttimer in Bukarest aus

gestellt sind) auch griechische Keramik. D. Berciu, 

der 011 der Freilegung des Grabes leilnahm, bestiitigt in 

einer neueren Arbeit gleichfalls 1), dass zusammen mit 

dem Helm • griechische bemalte Keremik • gefunden 

wurde. Auch er spricht sich entschieden ftir eine 

Ansetzung des gesemten Fundes um des Jahr 400 

v. d. Ztr. aus. Aus den oben schon angeftihrten Grtinden 

muss ich mich mit einigen Hinweisen zu den Begleit

funden des Helms aus Agighiol beschriinken. Es geniigt 

auf die drei von Andrieşescu in der erwăhnten Zeit

schrift abgebildeten Silbergefăsse (Tef. 13--15): einen 

Pokal mit Tierszenen und Taf. XVI zwei kleine Silbcr

schalen, aufmerksem zu machen. Berciu hal in der 

erwăhnten Arbeit den Pokal ausftihrlich behundeh. 

Er setzt ihn um des Jahr 400 v. d. Ztr. an und teilt 

ihn dem thrakisch- skythisch- griechischen Kultur

kreis zu (S. 44 ff.) 2). Ftir dos getriebene Bo:'.enor

nument des Silbergefosses, Taf. XVI unten, findet 

sil'h eine genaue Entspre!'hung auf der silbernen, soii:e

nanuten <• Scheibe ,, der Nekropole von Nymphaion

El-Tegen (vgl. Minns, Scythians and Creek.,, S. 213, 
Abb. 114), die etwa dem gleichen Zeitebschnitt unge

hiirt (vgl. auch Ebert, Realle:r:., XII, S. 88). Diese 

zeitliche Eingliederung und riiumliche Zuweisung an 

den skythisch- thrakisch- griechis,·hen Kulturkrei,- der 

Hegleitfunde des Helms von Agighiol, t'rgeben unge

fiihr dessen zutreffende Zeit.tellung. J.-h sdbst wtirde 

dazu nf"Îa"f"n. ihn Phf'r În da~ 4 .. ali, in '1,1l'- 5 .. 1 ahr

hundt'rl zu setzen. Da aber die Ahnlichkeit dieses 

Stii<-ke,- in Fonn und Verzierung mit dem Prunkhelm 

uus Poianu Praho\-ei ~egeben ist. so mu~s aud1 filr 

,liesen lctztercn dieselbe Zeitstellung und die Zu~c

horigkeit zum gleichen Kulturkreis erschlossen werdeu. 

Selbsl wenn die tibrigen noch unbekannten Fundum

stănde t'lwas an der Detierung von Agighiul ăndt'rn 

s<>llten, so ,,·iril. das Grab sirhe· nicht bis in d11S I. 
J ahrhundert n. d. Ztr. herabgesetzt werden kijnnen. 

ller Besitzer dt's Helms wur einer der grosseren oder 

kleineren skythischen (oder getodakis1·hen) Koni~t' 

des 5.- 3. Juhrhunderts ,·. d. Ztr., ,·on denen wir 

wissen, dass sie in der DobrudS<·ha und nordli,·h der 

unteren Donau bestanden 1). 

1) lnsemnări arheologice: 5. Un 1·0.• d, argint rraro

srilic, Bucureşti, 1941, S. 49. 
2 ) Au<"h Vulpe, Hisloire ancie11n, d, la Dobroudja, 

Taf. V, Abb. 8, deliert den Pokal in dos 5. - 4. Jahr

hundert und hăit ihn ftir skythiscb. 
3) V gl. im allgemeinen die zutreffenden Betrach

tungen von Rostovzew, Sk_vthi,11 und der Bosporus, 



COMPTES-R ENDUS 

Auf diese Weise werden alle Konstruktionen hinfăllig, 

welche die Anwesenheit der sarmalischen Hoxolanen 

schon in der Zeit des friihen Kaiserreiches in Munte

nien nachzuweisen versuchen. lhre Ansetzung, in dieser 

Zeit, im dakischen Lebensraum ist ein vergebliches 

Bemiihen, sowohl vom Standpunkt der historischrn. 

ols auch der archăologischen Forschung. 

C. DAICOVICIU 

VASILE CHRISTESCU, Istoria militarri a Daciei 

romane. Fundaţia Regele Carol I. Bucureşti, l 937, 

269 p. 
C'rst le second ··· el dernier - ouvroge de syn

Lhese de Vasile Christescu, sur Io provim·e de Dacie 

sous Ies Romains. Tandis que Ies exemplaires sortis 

des presses circulaient de main en main, Vasile Chri

stescu rnourait d'une mort tra(i!;Îque. Par sa rnort la 

science rournaine a perdu l'un de scs plus diligents 

et erudits chercheurs dans le domuine de l'urehfologie 

et de l'histoire andenne. 

Duns cel ouvrage, compost" <le rnanit"r~ ii f'tre utilisf' 

non seulen1ent par les sperialistes, ntais au~si par lf' 

grand public, V. Christescu mel en relief le caructhe 

de la Dacie romrne (( bastion avance cians le rnoude 

barbare,,, dont le role etait de defrndrr la civilisotion 

oecidentule contre Ies vogues barbares devastatrices. 

Et ce role, que le grund empereur Trajan lui ovait 

di-s le do'but assignf, elle l'o tenu jusqu'il nos jours. 

Apri-s une introduction dans laquelle ii s'occupe de 

la t·onqufte de la Darie pur Ies Ro1nains, prisentant 

l't"tte 1:1.ction sous son vt'ritable aspect rt 1nettanl en 

relief Ies problernes qu 'elle resolvait. par ropport a 
la frontiere de l'empire dans celte rfgion, l'outeur 

uborde Ir ,mjel, qu'il divise rn trois parties. 

Dans la premiere portie ii s'occupe du role de la Darie 

dans la defense de l'empire romain, ii partir de Trajun 

t>l jusqu·a Aurelieu, c'est-R-dire ju~qu"â son abandon 

pu.r Ies Romains. 11 montre Ies diverses modifit·ations 

survenues dans l"organisation de la pruvinee, H. Jifff

renle!-1 t'poques. el co1nme eonsequrnt·c du rOle que 

eelle-ci devait jouer, ă savoir de dHendre lu frontiere 

<le l'ernpire. 

La 11-e partie traile dr l'organisation defensive 

de la Dacie: routes, fortifications, rastra, 1•alla, pre

sentes non seulement d"une maniere descriptive, rnai9 

avec des explications bien fondres sur une solide 

eonnaissence critique des sourccs de tous genres 

- litteraires, epigrophiques, rnonumentales et un, 

judicieuse. interprt'tatiun de~ renseig11e111euts qu"il eu 

avnit tires. 

I. S. 5JS ff. iiber die Einwirkungen der skytbisrh

griechischen Kunst auf den thrakischen Kulturkreis. 

La I 11-e partie, enfin, est consorree aux troupes 

de la Daeie Trajane: legi o ns, troupes auxilioires regu

lieres, troupes irregulieres, troupes auxiliaires recru

tees en Dacie. Utilisant aver l'esprit critique le plus 

aigu toulrs Ies informotions deja connues, ii etablit 

!'origine de ,·haque corps, !'element ethnique autant 

que possible ·-- qui le composait, la localite oii ii 

Hait etobli et son role par ropport ii l'organisation 

militaire generale de la province, et enfin Ies trans

forn1ations ou mutations qu "ii subit ensuite. LP dernier 

ehapitre (V-e) de celte partie traile du role des troupes 

dans la romanisation de la Dacie, role que l'auteur 

sait meltre en evidenee a base de documents et de 

leur judicieusr utilisotion, expliquant ainsi la rapide 

rumanisation el la duree de la civilisalion ronrnine 

dans la Dacie. 

Celte reuvre, basee sur un n1ateriel dorumentoire 

pa8se au crib)e d 'une critique severe, enC'lldrt'e dan~ 

un large horizon historique et presentee sous une 

forme logique, claire et altrayaute, demeurr un 

modele pour Ies ctudes ii vcnir. Grâce ii elle, el ii 

l'uutre ouvrage intitule Via/a economică a Daciei 

Romane, Vasile Christescu continue dt> vi vre parrni 

nous, tant parn1i ceux qui s'intf'ressent ă ces questiun!o,. 

pour Ies <·onnaître, que parmi ceux qui !/en occupenl 

pour le~ fairt" •·onnaître. 

GH. FLORESCU 

LUTHAH IIAHL. Zur S1ilen11t'i,·klu11g der pro-

1•inzial-riimische11 l'lastik in Germanim und Galli,·11. 

Darmstadt, 1937, 70 p. + 24 pi. 
Le probleme de l'art provin.-ial romoin est de,·enu. 

<lepui~ un certain terups, la prt'orcupation capitalt" 

de~ arC'hf°ologues, ct ă juste titre: car, d"une part, 

Ic grand no111hre de n1onuments dt'eouverh reud 

uujourd'hui plus facile la mise au pomt de celte 

que~tion et, d"autrt" part, ce 1natt'rit"l nt'ccssitt" 

une clussification methodique basee sur l'evolution. 

L,· dr. Lot hur Hahl, en at taquunt ,., probleme. 

li111ite ses recherches a une certaine rt'gion dt" l'empire 

romain, la Germanie ci la Gaule. Celte lirnitation 

ii une r{ogion bien definie et on pourroit aller plus 

loin, se borner â etudier une seule province, pour 

y chercher Ies cenlres de production dans le domaine 

de la plastique -·- est sens doute la voie qui mene 

it des resultats precis. 

Suivant une tres bonne methodc, l'auteur rceherche 

d"abord Ies r11onun1ents dat~s ave<· prrcision par de!'!\ 

t'lt'rneuts de caractere historiqut-. Eu les <'0n1parant 

entre eux el uvec Ies rnonu1nenls de l"art aulique. 

ii etablit, a grands traits, leurs caracteres stylistiques 

et Ies epo,1ues auxquelles ils appartiennent. Airn,i, 

dans l'e,·olution stylistique des monuments plastiques 
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