
Die stadtischen Siedlungen Siebenbiirgens in spatromischer Zeit 

KURT BOREDŢ 

Von den vielfăltigen Lebensău6erungen der · Romanen in Siebe11-
bii:rgen im 4. Jh. werden hier nu1r die stădtischen Sied.lungen behandett; 
wobei die Lage in den frilhereri giroBen Stiidten Sarmi7'egetUsia, Apulum, 
Potaissa, Napooa und P0irolissum erortert wkd. In einem weite.ren Teii 
sollen dann andere spatromische Siedlungsformen des 4.' Jhs. in Sieben
bilTgen untersucht weirden, lăndli.che Siedlunigen, GutshOfe, Milităirlager 
und îhre zivilen Siedlungen und schlieBlich befestigte Hohensiedlungen. 

Die glekhen Probleme wie filr die le.tzteil' Jahrzehnte der Pirovinz 
stellen sich auch fii1r die spă1tromische Zeit, als die Auflosung âer Pirovinz 
und der politische und milităJris,che Verzicht auf das 1ri:imische Dakien 
innerhalb der Karpaten eine vollzogene Tatsache geworden warr. Da 
das Ende der P,rovinz nicht als ·ein einmaliger und kurzer Vo1rgang auf
zufassen ist, sonde:rn das in staatlichen Formen verlaufende :rămische 
Leben langsam a'llSktingt, lăBt skh der Beginn und die Dauer der neuen 
Daseinsfo1rmen nu!r in dem gro13en Zeitvaum von mehr als einem Jahr
hundert verfolgen. Wenn auch Milnzfunde, Irnportguter und christliche 
Denkmăle!r in einigen Făllen zei.tlkh genaueir 1abgegirenzt we1rden konnen, 
so sind das letzte Vieirtel des 3. Jhs., die Zeit bis zu dem Huhneneinfall 
und die letzten Jahrzehnte des 4. Jhs. als eine Einheit zu Q~rachten, 
die .kultuirell weitgehend diurch die Abhăngigkeit vom spătromischen 
Reich bestimmt wird. D~ese Beziehungen werden von den romanischen 
Bevălkerungsteilen unteirhalten, wăhrend von fremden Vălkersc;hafte~ 
zu den Karpen und den Wandalen nun auch westlkhe freie Dak~r und 
Goten hinzukommen. Noch voc wenigen Jahrzehnten wairen Erorterungen 
moglich, die von theoTetischen Erwăgungen ausgingen und bereits vor 
ein bis zwei Jahrhunderten festgelegt worden waren, · ob nach de;r Pireis
g.abe derr Pirovinz i.ibeirh31Upt mit der Anwes·enheit von Romanen in 
Siebenbi.irgen zu Technen sei. Nach dem gegenwarigen Fundstoff und 
Fo~·schungsstand ertibrigt sich eine solche Fragestellung und ist gegen
standslos, da es sich g.egehwărtig nuir darum handeln kann, den Umfong. 
und die Intensifat des romischen Lebens im er5ten Jahrhundeirt nach 
der Preisgabe der P.rnvinz nilanziert und erschopfend zu erfassen. 

Di,e Auflosung de1r Provinz macht sich vor · allem in den Stădten 
bemerkbar, die am stărrkstien davon betroffen sind, in denen aber wegen 
ihre1r Grro6e sich auch ziah1'rekhe Hinweise des spatromischen Lebens 
erhalten habent. Das în ihnen geborrgene Fundmatedal bildet răurnlkh, 

1· Zur Geschichte der Stădte vom Obergang des Altertums zum Mittelalter 
H. S honberger, in Abhandlungen d. Akademie d. Wissenschaften, Gottingen, phil' .... 
hist. Klasse, 3. Folge, Nr. 83, 1973, 102-109; K.' Weidemann, Jahrbuch d. Rom:-
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zeitlich und kulturell gleichs:am geschlossene Funde und deswegen werden 
die Stădte mit ihren Fundgruppen und - boobachtungen gesondert be
handelt. Erst die Forschungen der letzten Jahrzehnte erlauben einen 
solchen Versu.eh, da durch diese ăltere, noch nicht beachtete Funde erm.it
tett, datiert und gedeutet und durch neue Befunde ergănzt wu:rden . 

. Der spătromischen Fundbesitand aus Sarmizegetusa, der friih€'ren 
Hauptstadt der Provinz, ist noch spădich. Die Erkl~rung dafiir bildet 
die Tats.ache, d.aB sie wohl der Sitz der zentra1en Verv.'<lltungsbehorden 
wa1r, in ihrer wiaischaftlichen rund militădschen Bederutun.g aber von 
anderen Stădten tibertroffen wuroe. Uber, den Ruinen von diesen Wl.lrden 
im 1\iliitelalter. neue Stăd'1le gegrii.ndet und die Bautătigkeit brachte in 
clen beiden Ietzien Jahrhunderten neue Funde ans Tageslicht, die von 
Ortsmuse-en geborgen und aufbew.ahirt wurden. Wegen seiner abgeschiede
nen Lage entwickelte sich in Sairmizegetusa blo6 eine kleine Dorf
siedlung, in der zufăllig duirch den Ackerbau Funde zum Vorschein 
kamen oder vern.ichtet WUJrden. Gerade wegen des nicht gest.Orten Bodens 
konnen aber systematische Gr.abungen das bisher bestehende Bild des 
spăt-omischen Sannizegetus.a noch wesentlkh berekhern. In welcMm 
Umfang sich die Lebensbedingungen in der tempelreichen, ~kv-ollen 
Hauptstadt verănderten, ;z;eigen die T1rockenm.auern, die den Westfltigel 
des Aedes Augustali'llffi unterteilen (Abb. 1/1), ebenso einfache Feuerherde 
und ein offener Abflu6kan.al, die in dem Gebăude angelegt wurden, als 
es seine urspriingliche Bedeutung berei•ts eingebiiBt hatte2 . Die mit FluB
schotter zugeschi1tteiten Eingănge des Amphitheabers belegen, d.a6 der 
Bau, wie auch anderswo, den Bewohnern .als Zufluchtsort und Festung 
diente3 und ein in der Loge 17 des ·Amphitheaters geborgenier MlinzfWld, 
cler mit Stticken von Valentinian I. oder Valens ·endet4, zeigt auch die 
ZeH an, în der es diese Aufgiabe erfiillte (Abb. 1 /2,3). Bisher sind nur 
zwei Grăber bekannt, die vermutlich spăt amrus·etzen sind. Das eine 
liegt mitten in der St.adt, neben dem Amphitheaber (Abb. 1/4) und ist 
ein Ziegelgrab, das einfache Sit:einplabten bedeckten. Den Boden bildet 
eine dicke Kalkschicht, seine Orientierung ist ost-westlich, wobei der 
Kopf im Osten lag und zum Grabinventiar gehorte ein braunglasierter 
Scherben. Die Fundstelle, die Steinpl.atten cler Decke, die Kalkschicht 
und das glasierte GefăBbruchSlttick sind Merkmale, die ffu eine spăte 
Datieirung sprechen5. Ein andeiries Ziegelgrab, das in den Ruinen einer 
viUa suburbana etwa 150 m 6stlich der Staidmauern gefunden ww·de, 
diirfte gleichfalls spăt anzusetzen sein (Abb. 1/6)6. Die Zahl der Miinzen 
ist gering und betrăgt nruir acht Einz.elfunde, denen allerdings der ~n
geblich aus 69 Mtinzen bestehende Verwahrfrund aus dem Amphitheate1 

germ. Zentralmuseums Mainz, 19, 1972, 99-154; ders„ Colloque XXX, Les relations 
entre l'empire romain tardif, l'empire franc et ses voisins, Kongrel3 Nizza, 1976, 
211-226; E. T6th, Alba Regia, 15, 1977, 107-120. 

2 C. Daicoviciu, Dacia, 3-4, 1927-1932, 527; ders„ ACMIT, 4, 1932-1938, 383, 
388 und Taf. 2. 

3 Ders., ACMIT, a.a.O., 405 und Taf. 3. 
4 I. Winkler, Sarget!a, 11-12, 1974-1975, 118-119. 
~ O. Floca, Sargetia, 2, 1941, 33-34. Fiir iihnliche Merkmale in den Griibem 

in der Strada Plugarilor in Napoca, W. Wolski, Apulum, 9, 1971, 588 ff. 
8 C. Daicoviciu, Dacia, 1, 1924, 236-238; O. Floca, a.a.O„ 48-50. 
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Abb. L Spătromische Fundstellen în Sarmizegetusa. 

205 
www.mcdr.ro / www.cimec.ro



hinzumfligen ist. Die Einzelfunde sind zwei Miinzen von Dioklelian, 
zwei Milnzen von Galerius Maximianus und je eine von Constantius II., 
Juliian Apostata, Valentiniian I. und Gratian (Abb. 5)7. Einige Gegenstande 
und Beobachtungen beziehen sich auf die ireligiosen Bewegungen dieser 
Zeit. Dazu gehOI-t ein nur aius deir ălteren Literatur bekannter Ringstein 
mit der lnschrift ACULA, die als Aquila gelesen wurdes. Sie ist aber als 
A(ieth) G(adol) U(e) L(eolam) A(donai) aufzul6sen und steht mit gnosti
schen Stromungen in zus,ammenhang. Deir Stein konnte mit der gleichen 
Berechtigung auch in die letzten Jahrzehnte der Pirovinz gestellt und in 
Verbindung mit Abrasax-Gemmen behandelt werden. Als unmittelbar 
christlich wird eine Tonlampe angesehen, die unter den ălteren, Be
Sltănden des Museums in Alba Iulia ermittelt wurde9 • Sie ist als Typus 
.spat anzusetzen und trăgt im Mi1Jtelfeld ein Kreuz, das aus vier Dreiecken 
zusammengesetzt ist, die um einen Buntkreis angeordnet sind (Abb. 6; 1). 
Bei beiden zuletzt genannten Funden ist aber die Herkunft nicht eindeutig 
gesichert. We1tere zehn birnenfOrmige Tonlampen aus . Sarmizegetusa 
mit oder ohne Scheibenhenkeln weirden in das 3. Jh., aber auch bis an den 
Beginn des folgenden, datiert10. Ein Befund schlieBlich, der auf die 
A:usbreitung des Christentums weisen konnrte, wurde in dem neben dem 
Amphitheateir liegende Ăskulap- rund Hygi1eiatempel beobachtet (Abb. 1/5). 
In dem viereckigen Brrunnen, der im Tempel B in der zweiten Bauphase 
gegiraben wurde, lagen zahlreiche Marmorbruchstilcke, darunter auch 
zwei kopflose Statuen und ein beschadigtes Relief. Es konnte sich dabei 
um die .absichtliche Prnf.anierung dieser Standbilder und des heiligen 
Brunnens handeln, die von Christen vorgenommen wuroe11 • Allerdings 
wuirden in letZJter Zeit gegen eine einseitige religiăse Erklăirung solcher 
und ahnlkher Zersto:rung.en mit Recht Einwănde erhoben, da diese a!lLCh 
andere Eireignisse bewirken konnten12• Es gibt demnach auch in S:armi
zegetusa Belege des spătromischen Lebens, wobei zu be·rilckskhtigen ist, 
daB mH Ausnahme des Aedes Augustalium innerhalb der Stadtmauern 
ilberhaupt noch keine systematische Grabungen durchgeflihrt wurden. 
Nach dem 4. Jh. lassen sich aus den beiden folgenden Jahrhunderten 
keine Bodenfunde rnehr naiehweisen und e:rst aus dem 7. Jh. ist eine 
Kl~infibel vom Typus Sairmizegetusa - Kisk6r0s, vermutlich aus einem 
slawischen Brandgirab, bekannt13: 

Aus dem bedeutendsten MittJelpunkt des rriimischen Dakiens, Apulum 
(Alba Iulia), sind die Funde beireits zahkekher und bieten einen aufschhill
reichen Einblick in die spătiromischen Lebensformen dieser Siedlung, die 

7 K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei în secolele IV-XIII, Bucureşti, 
1958, 36; I. Winkler, a.a.O., 129. 

8 CIL III 1639, 3; C. Daicoviciu, AISC, 2, 1933-1935, 194; I. I. Russu, Studii 
teologice, 10, 1958, 233; fi.ir die Inschrift J. Marques-Rivieres, Amulettes, talismans 
et pantacles dans les traditions orientales et occidentales, Paris, 1938, 158. 

9 C. L. Băluţă, Apulum, 6, 1967, 619-624. 
10 D. Alicu, E. Nemeş, Roman Lamps from Sarmizegetusa, 1977, 32-33, 81-83, 

Nr. 320-330. 
11 H. Daicoviciu und Mitarbeiter, Sargetia, 11-12, 1974-1975. 228. 
12 R. Noll, Osterreichische Akademie d. Wissenschaften, phil-hist. Klasse, 113, 

1976, 372-388. 
13 J. Werner, Reinecke-Festschrift, Mainz, 1950, 154 Nr. 35. 
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ein Legionslager desaB, neben dem sich zwei Coloni,ae romiochen Rechtes 
ausdehnten. Stid6stlkh der F-estung des 18. Jhs. wurrden zwfschen 
1899-1915 auf dem sogen:anniten „Griabungsp1atz" umfangireiche Ge
băuderesite der Thermen rund Vl()Il Tempeln fireigelegt, in denen zwischen 
den irom1schen Ruinen aru.eh 56 Graber angelegt worden waren (Abb. 2/1)14. 
Die offentlichen Gebaude mi.tten in der Stadt hatten demnach im 4. Jh. 
ihre urspriingliche Bedeutrung eingebuBt und dientJen bereits als Begrăb
nisplatz. Ein Teil der Grăber gehoJ't erst ziur Bielo Brdo - Ku1tm aus 
dem 11-12. Jh. Es finden skh darunter 1aber auch mehrere Grăbe1r arus 
dem 4. Jh., von denen fiinf druirch zwei Miinzen aus der Zei1 Konstantins I,. 
durch zwei spă1Jr6mischen Airmringe und ein Ziegelgmb skher nach
gewiesen sind, wobei weitere Armringe und Miinzfunde 1auf eine grofiiere 
Anz:ahl spa1lromischea· GTăber schlieBen l1assen15• Von 23 auf dem „Grra
bungzplatz" geborrgenen Miinzen lm.nn angen:ommen werden, daB sie giroB
tenteil glekhf.alls aus ges.tarten und nicht erkannten Gmbinventairen 
herruhren16. Moglicherweis-e stammen auch di1e im Museum in Alba Iulia 
aufbewahrten Zwiebelkopffibeln gleichfialls aus diesen Grabinvenitaren, 
doch liegen daruber keine Angaben vor. Die Grăber stiitzen auch die 
christliche DeutJung einer Tonlaimpe, die în den Thermen gefunden wurrde 
und auf dem Boden ein eirhabenes Kreuz mit ki1rzerem Querbalken auf
weist (Abb. 6; 4)17• Auf dem Gelănde des romischen Friedhofes auf der 
ersten Fluffterasse siidlich der Festung, aruf dem „Podei", scheinen einige 
Graber, die în den Jahrren 1970-1971 freigelegt wurden, glekhf.alls spăt 
angesetzt werden zu konnen (Abb. 2/2)18• Auf der Grabungsflăche I gibt 
es eine Gruppe von Ziegelgirabern, die skh durch einige gemeinsame 
Merkmale auszeichnen (Grob 111-115). Sie stimmen m1t denen aus der 
„Str. Plugarilor" in Napooa iiberein und sind west-ostlich ode[· nord
westlich-sudostlich ausgerkhteit. Innen enthielten si1e eine ditcke Kalklage 
und einmal ein wiedeu:verwendetes Săulenbruchsti\ick (Grab 114). Einen 
w-eite~·en Hinweis, daB im Grăberf.eld auch im 4. Jh. noch Bestattungen 
vorgenommen wUJrden, biietet eine Miinze von Valentini:an I., die hier 
gefunden wurde19. Im Stadtrteil „Pairtosch" in der Năhe des Mmeş, wo 
der Hafen oder die Anlegestelle der FluBschiffahrt war, wurden fi.inf 
Mi.inzen von Constantinus I. bis Valens geboirgen (Abb. 2/3)20• Von hier 
stammt auch ein Medaillon mH einer auf einer Schlange stehenden Isis
figur, der nachtrăglich eine christliche Wun&chformel beigefi.igt wurde21 • 

14 Eine eingehende Beweisfilhrung dazu bei K. Horedt, Untersuchungen zur 
Frilhgeschichte Siebenbi.irgens, Bukarest, 1958, 49-68. 

15 Ebenda, 64 Abb. 19; 1-9. Es handelt sich um die Typen, die auch V. Lănyi, 
ActaArchHung., 24, 1972, 164 Abb. 58; 28, 33, 39, 44, 60, 61; 166 Abb. 60; 2, 3, 8, 
16 filr Pannonien zusammengestellt hat. 

16 K. Horedt, Contribuţii, a.a.O., 28-29. 
17 C. L. Băluţă, Apulum, 9, 1971, 701-704. Sie ist vermutlich mit der von 

C. Daicoviciu. Melanges offerts â J. Marouzeau, Paris, 1948, 121, erwăhnten identisch. 
Ihr Typus unterscheidet sich kaum von der Lampe mit kreuzfărmigen Bodenstempel 
aus Mercheaşa, K. Horedt, AISC, 1941-1943, 167 Taf. 4; 2 a, b, deren christlicher 
Charakter dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt. 

1s D. Protase, Apulum, 12, 1974; 134-140. 
19 K. Horedt, Contribuţii, 29 Nr. 32. 
20 Ebenda, 28-29. 
21 N. Vlassa, ActaMN, 13, 1976, 218-228. 
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Gleichfialls in „Partosch'' wurde eine bimenformige Tonlampe entdeckt, 
deren Henkel in einem menschlichen Kopf endet (Abb. 6; 5)22. Sie wirrd 
in Verbindung mit dem 4. Jh. genannt, obwohl ihr Typus in das 5.-6. Jh. 
dffii€Tt wiird und eher fi.iir die For:tdauer romischen Lebens in diesem 
Zeitr-aum in BeWa.cht zu ziehen ist. Ohne geniauere Fundstelle sind aus 
Apulum noch drei birnerufănnige Lampen bekannt mit groBem EinguB
und Brennloch, die dll!I'Ch einen Kanal verbunden sind23, fi.inf weitere 
haben eine Tlll1de FOIJ'ITI24 , zwei einen a<bgesetzten StandfuB25 und werde111 
spăt angesetzt. Fi.iT zwei weitere biJrnenffumige Larnpen, von denen eine 
auf der Innenfl5.che ein 1'3fteini.sches Krr-ecuz tJrăgt, ist ihre Heirlrunft aus 
Apulum .anzunehmen, abeir ni.cht gesichert (Abb. 6; 2,3)26. Immell"hin weisen 
dais erwăhrut;e Medallion aus „P01rtosch", die Lampe mit dem erhabenen 
Bodenkireuz aus den Thermen und die V()['hin erwăhnte Tonl1ampe iiber
reugend auch hier die Ausbrei'1Jung des neuen Glaubens niach. Es wurden 
also in der wichtigsten Stadtsiedlung de> ftriiheren Dakiens ein Grăberfeld 
nachgewiesen, das in den Ruinen der frliheren Thermen angelegt wUTde 
und auch die Belegung des Grăben.feldes auBerhalb der Stiadt konnrte 
wahTSCheinlich gemocht werden. Lm Ganzen wuirden 45 Miinzen, die von 
Diokletian bis Gratian ireiJChen als Einzelfunde geborgen (Abb. 5) und 
zusammen 14, vermutlich spăte Tonlampen gefunden, von denen zwei 
christliche Kireuze itJragen. Um die Wende :zJum 5. Jh. setzen di·e spăt

rămischen Funde aus, es gibt aber, vielleicht mit Ausnahme des 7. Jhs., 
fiiir Jede Kruliturr rund jedes Jahrhunderrit Materialien, die die Siedlungs
kontinuităt aruf dem Gebiebe des ftriiheren Apulum und spăteren Bălgrad 
belegen und den Anschlu.B an die Entstehung und Entwicklung des mittel
arterli.chen Bischofs- und FGirstensirtzes WeiBenburg herstellen. 

In der zweiJten Legionss'badt Dakiens, in Potaissa (Tmda), gibt es 
die gleichen Fundkialtegoirien und es bestehen ăhnlkhe Verhăltnisse wie 
in Sarmizeg.etusa und Apulum. Ein einziger Grabfund, der aber die 
Lage des spătromischen Grăberfeldes .anzeigt, WUJrde 1964 bei der A:nlage 
einer neiuen Verbindungsstirasse iauf dem linken Ufer des Airieş entdeckt 
(Abb. 3/1). :&; W\'.lr ein Ziegelgirab mit einer silbemen ZwiebelknO'fpfibel, 
die auf dem Biigel nielliertie Dreiecke tJrăgt rund friihestens rum 300 u.Z. 
anzooetzen ist27• Im Grăbe+rfeld, das sich in Verliingerung dieses Ziegel
gll."abes n:ach Siiden eirsbreckt, enthielt der Steinsairkophag eines nord
sudlich ausgeriichteiten Grabes eine dicke Kalkschicht28 und bei Bauair
beiten in Kasernen sudăstlich der Stiadt wuroe ein aus einem verzierten 

22 A. Popa, Apulum, 4, 1961, 222-224. 
23 C. Băluţă, Apulum, 5, 1964, 292 Taf. G; 4, 5, 7. 
24 Ebenda, Taf. 6; 6, 8, 9, 11, 12. 
25 Ebenda, Taf. 6; 13, 14. 
26 B. Mitrea, Dacia, 9-10, 1941-1944, 507-511; K. Horedt, AISC, 4, 1941-HJ4:l,. 

166 Taf. 1; 5; I. I. Russu, Studii teologice, 10, 1958, 314-315. · 
27 I. Mitrofan, ActaMN, 6, 1969, 521 Abb. 6. Zu dem gleichen Fibeltypus 

gehort ein Exemplar aus Proştea Mică, N. Lupu, Forschungen zur Volks- und 
Landeskunde, 5, 1961, 153-163; K. Horedt, ArchKorrbl., 3, 1973, 228 Abb. l; 5 und 
ein zu einem Ring zusammengebogener Fibelbugel aus Veţel, K. Horedt, Contri
buţii, 23; M. :Macrea, Dacia, 2, 1958, 467-472. 

2e I. Teglâs, ArchErt., 16, 1996, 65-68; O. Floca, Sargetia, 2, 1941, 22-23. 
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Architektursti.ick geairbeiteter SaTkophag ,gefunden29• Ăhnliche Befun.de 
aus Cluj stufen aruch diese Grăber vermrutliich spăt ein. SchlieBlkh kam 
neben dem Skt. Johannbrunnen nordlich der Stadt ein Ziegelgrab zum 
Vo:rschein, das eine Knochennadel, eine Mi.inze von Conunodus und zwei 
OhITinge mit stabfOrmigen Anhăngern enthielt30, deren Typus aber nicht 
zwingend spătromisch ist. In der Gegend zwischen dem Berg, der das 
Legionslager trăgt und dem .Airieş. wµrden sieben Mi.inzen von Carinus 
bis Valentinian I. entdecM (Abb. 3/2)31 , die si.idlkh des Lagers bis zu 
dem Beginn des Ckăberfeldes den in dieser Zeit bewohnten Teil der 
Zivilsiediung anzeigen. Auch die Berglmppe um das Militărlager. woher 
weitere acht Miinzen ai..;s der Zeit von Dirokletian bis Valens stammen32, 

war bewohnt (Abb. 3/3). Andere Kleinfrunde, die diesen Mi.inzen zeitlich 
entsprechen wi.irden, konnten bisher ,abe1r hier nicht ermittelt werden. 
Au6.er den 15 Mi.inzen mit bekannrten F·undstellen gibt es aus Potaissa 
noch weitere 19, zusammen, also 34 spătromische Miinzen, die 
mengenmă.13ig dem Fundbestand aus Apulum nicht viel nachstehen33• 

Die beachtliche Zahl der 45 und 34 spă'bromischer Mi.inzen aus den beiden 
Legionsstădten diiiffte durch die jahrzehntekmge sorgfăltige Sammler
tătigkeit von B. Cserni und St. Teglas bedingt sein, <loch weist sie auch 
den Umfang des spărtiromischen Geldverkehrs in diesen Stădten nach. 
Von Kleinfunden ist eine Tonlampe aius der kilheren Sanunlung von 
St. Teglas zu erwăhnen, die einen spăten Typus darstellt (Abb. 6; 6)04 •. 

Auch fi.ir die Verbreitung des Chlistentuans gibt es einen eindeutigen und 
andere wahrscheinliche Belege. Es handelt sich um eine Gemme mit der 
DarsteUung des guten Hi!rten, mit Jonas und dem Walfisch und der 
lnschrift IX8YC35. Sie ist nicht mehr vorhanden und nurr- raus eina
Zeichnung rmd zahlirekhen Lite:raturhinweisen bekannt, doch ist ihre 
Herl-Ounft a:us Potaissra gesichert. Neuea:dings wurde aiuch ein dlinner 
Goldrirng veroffentliicht, ·der auf der Schmuckplatte die ln&chrift V(tere) 
F(elix) t:Jrăgt (Abb. 7; 1)36, deren chlisrtliche Bedeutung bisher als f.raglich 
galt. Im Zu.sammenhang mit dem Turdaer Ring wurde dairauf hingewiesen, 
daB diese Wunschformel nicht vor deir· Mirtte des 3. Jhs. in Gebraiuch 
kommt und utere eine Obersetzung des wiechischen XRw ist, dessen 
beide ersten Buchstaben ein Chris.togramm bilden und in der laiteinischen 
Form im Urchristentrum gleichfalls eine religt5se Sinndeutung besitzen 
mliBten. Gleichfalls eine Beziehung zum· Christentwn wuroe fiir einen 
Sarkophagdeckel mirt der Dairstellung von zwei Delphinren angenommen, 
unter denen nach einer Zeichnrung von M. J. ~ckner bei einem nach
trăglich unsymmetirisch aruf den Rand ein och tspeichiges Rad angebracht 

29 I. I. Russu, AISC, 3, 1936-1940, 330-334; O. Floca, a.a.O., 27-29. 
30 I. Winkler, A. Hopîrtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973, 46--47, 

Abb. 11. Vgl. auch I. Hica-Cîmpeanu, ActaMN, 14, 1977, 226. 
31 I. Winkler, A. Hopîrtean, a.a.O., 66 Nr. 396, 398-401, 89 Nr. 313, 90 Nr. 325. 
32 Ebenda, 18 Nr. 7, 66 Nr. 397, 402, 90 Nr. 317, 318, 323, 329. 
33 K. Horedt, Contribuţii, 39, 40; D. Protase, Problema continuităţii în Dacia, 

'Bucureşti, 1966, 170; I. Winkler, A. Hopîrtean, a.a.O., 88-90. 
34 I. I. Russu, Studii teologice, a.a.O., 321-322. 
35 B. Mitrea, RIR, 16, 1946, 51-62, weitere Hinweise bei I. I. Russu, a.a.O., 

319-320. . 
3& N. Vlassa, ActaMN, 13, 1976, 217-218. 
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Abb. 3. Spătr6mische Fundstellen in Potaissa. I Miinzfunde. 

worden war, <las eine Offnung in Dockel ve:rdeckte. Der Teil mit dem 
Rad ist inzwischen ausgebrochen und so erilbrigt skh auch die Erorterung, 
ob der Delphin als Fisch und das Rad als Chrismon eine christliche Be
deutung besassen37• Trotz de1r dortigen Salzvorkommeh fehlen bisher im 
frilheren PotJaissa nach dem 4. und bis in das 11. Jh. unmittelbaire Sied
lungsspurren. Nur rum die Wende vom 7.-8. Jh. treten in der Umgebung 
(Cîmpia Twrzii, Oorn·eşti, Moldoveneşti) Grăber •einer ['eiternomadischen 
oder, oofern sie aiuch Bronzeguil-a.rbeiten besit:zJt, unmittelbar awarischer~ 
Fundgruppe auf3B. 

In Napoca, dem Municipium im Tale des Kleinen Somesch, beste
hen die Zeugnisse flir das 4. Jh. vorwiegend .aus Grabfunden, deren 
Zeitstellung 1aber in dieses J 1ahrhundert noch n1cht im gleichen Umfang 
wi-e in Apulum nachgewiesen werden kann. Wăhrend Mer Arnrringe 

37 K. Horedt, Mitteilungen aus dem Brukenhalischen Museum, 11, 1946, 12-13; 
I. I. Russu, SCIVA, 21, 1976, 405-412. 

38 K. Horedt, Contribuţii, 94-95; A. Palk6, SCIVA, 23, 1972, 677-679. 
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und Mi.inzfunde die Grăber sicher in das 4. Jh. einordnen. sind datie
rende Beigaben, in Napooa spărlich und ihre spătromische Zei-tstel
lung lăSt sich i.iberwiegend nur aus dem Brauch erschlieBen Grab
denkmăler oder andere Bauteile fiiir die Sarkophagteile wiedernuver
wenden. Diese fanden sich an verschiedenen SteUen im Friedhofsbereich 
auf Cier Ostseite auBerhalb der Stadtmauern. Es kOnnen bisher vier Grup
pen sokher Grăber nia.chgewiesen werden. Einmial wurden in der PetOfi
StraBe 19H und 1927 fi.inf Grăber entdeckt (Abb. 4/1), von denen eines ein 
Ziegelgrob war, drei enthielten Steinsarkophage und bei dem fi.inften 
wair die Sarglade aus einem Cippus gearbeitet, in dessen lnschrift in ein 
O bei seiner Wiederverwendung ein Kreuz und m.Oglicherweise auch ein 
A und w eingeritzt wrnde. Obwohl es ausgeriaubt war, enthielt es noch 
vier Nadeln, von denen eine mit einem polyedrischen Kopf gute Analo
gien im 4. Jh. besitzt. Fiir diese Zeitstellung sprechen auch, abge,ehen 
von den Nadeln, das niachtrăglkh auf der Inschrift angebrachte Kreuz 
und die moglicherweise christlichen Zeichen. ln einem der drei ancrern 
Steinsarkophage lagen zwei Ohriringe aus Golddriaht mit Anhăngern, die 
zu einem weitverbreiteten und gut belegten spătromischen Typus gehO:ren. 
Drei der Steingrăber wairen mit flachen Steinplatten bedeckt, von denen 
zwei gleiichfall.s wiederverwendete Den~ăler mH Reliefdarstellungen 
aufwiesen. Flache Steindeckel sind gleichfalls in spătromischer Zeit i.iblich. 
Wiederverwendete Sairkophagteile, christliche Symbolzeichen, die Nadeln, 
vor allem aber die Ohrringe, sichern for die Gruppe der fiinf Grăber 
aus der PetOfi-StraBe ihre spătromische Datierungas. 

In einer Entfernung von etwa 100 m kamen 1974 bei Bauairbeiiten in 
der Kogălniceanu-StiraBe in betrăchtlicher Tiefe direi Grăber zum Voc
schein, von denen eines mit einer Aediiculawiand bedeckt war (Abb. 4/2)40. 
In der Năhe von dieser Stelle, in einem Abstand von etwa 400 m Wlllrden 
1887 hinter der Oper al\.lf dem Ştefan cel M~ (fri.iher Trentschin) - Platz 
bei Baua1rbeiten gleichfalls direi Steinsarkophage f1reigelegt, die aus wie<ler
verwendeten Grabdenkmălern zusammengesetzt waren (Abb. 4/3)4'. 

Am eingehendsten wurden die Grăber aus der Plugarilor-St:IraBe 
unte":"Sucht, die in einem Abstand von etwa 600 m von der PetOfi-StraBe 
liegen (Abb. 4/4). Zuerst WUirden hier fi.iruf Gr-ăber gefunden, von denen 
bereits bei ihrer Auffindung angenommen Wll!rde, da13 sie spăt zu datieren 
sind. Dieser Zeitansiatz wurde în einer gesonderten Untersuchung spăter 
au.eh noch eingehend unterbaut42• Dairin wurde 1auf die reihenffumige 
Anordnung, die west-&tliche Ausrichitung der Grăber und die trapez
fOrmige Gestalt eines Steinsairkophages hingewieisen, und die Herrichtung 
der Sarkophage mit Dachziegeln, Steinplatten und das AuHrreten einer 
Kalkl.age auJf dem Boden hervorgehoben. Ein ent.scheidendes Merkmal, 
die Wiederverwendung von ăltem Airchitekt'lllMeilen und Grabdenkmălern, 

39 Zusammenfassend wurden zulet.zit die Funde von I. Hica-Cîmpeanu, a.a.O., 
226-230 behandelt. 

40 Ebenda, 230-233. 
u Ebenda, 233. 
42 O. Floca, a.a.O„ 13-16, 89; W. Wolski, Apulum, 9, 1971, 585-597; I. Hica

Cimpeanu, a.a.O„ 235-236. 
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Abb. 4. Spiitromische Funds':dlen in Napoca. 

konnten bei den ArbeHen in den Jahren 1972-1977, bei denen weitere 
32 GiI'ăber unitersUJChrt wuroen, hăufig ruachgieweisen werden. 

Siedlungsspuren im unmittelbaren Satdtgebiet wmden bisher nicht 
festgestellt. Der Grund dafiir ist in der dlllr'Chschnittlich 3 m starken 
Schuttschicht 2'JU suchen, die d.ie romfachen Baureste von der heutigen 
Oberflăche trennt. Dieses durfte auch die Erklărung for di-e geringe Anzahl 
deir Mi.inzfunde bieten. Innerh.alb des Munkipiums k1am nUJr ein kleiner 
Verwahirfund miit sieben Mi.inzen von Tadtus, Brobus und Carinrus aus 
der Zeit unmitroelbacr- niach der P.reisgiiabe der Rrovinz zum Vorschein43• 

Er i!St gleichsam als Siedlungsfund aufrufassen. Erst arus der Umgebung 
konnen wei1:iere Einzelfunde, drei Milnzen von Galerirus Maximiianus, 
von Orispus und eine von Jovianus, genannt werden44• In welchem 
Umfang g1r06·ere Bau:a!l'beiten und die aufmerksame Fundboobachtung die 
Fundl.age verăndern kOnnen, zeigte sich in dem eitwia 3 km vom Staidt
zentrwn entfern.ten ausgedehnt-en Wohnviertel Mănăştm. Im Laiufe der 
letzten Jahre kamen hier 15 Mi.inzen von P.robus bis Valentinian II. zum 
Vorschein45, so da13 damit die Gesamtzahl deir Mi.inzen aus Napoca sich 
auf 26 erhohte unei in die Năhe der Mi.inzzahl aus Apulum und Potaissa 
ruckte (Abb. 5). Im gleichen Fundbereich wuirden beireits vor dem ersten 
Weltkrieg zwei Topferofen ausgegraben, die ki.i•rzlich veroffentlich und 

43 N. Vlassa, SCIV, 15, 1964, 139-141. 
44 K. Horedt, Contribuţii, 39; I. Winkler, SCN, 3, 1960, 442; D. Radu, ActaMN, 

4, 1967, 495-497; E. Chirilă, StcomSibiu, 18, 1974, 136. 
45 E. Chirilă, ActaMP, 2, 1978, (im Druck). 
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unabhăngig von den dortigen Mi.inzfunden in das 4. Jh. gesetzt wuroen~6• 
Wegen der Entfernung von Napoca k.Onnte diese Fundstelle noch als 
Vorstadt dem ll"Omischen Munidpium rugerechnet, aber auch als selb
stăndige lăndliche Siedlung angesprochen werden. Abgesehen von den 
spătromischen Funden ww-den in der năheren und weiteren Umgebung 
der Stadrt verschiedene fri.ihgeschichtliJche Fundgiruppen nachgewiesen, 
die die Bedeutung der Siedlungskammer im Tul des K.leinen Somesch 
um Cluj unterr-streichen rund bisher nuir fi.i.ir das 7. und 9. Jh. nicht nach
gewiesen werden konnten. Vom Beginn des 10. Jhs. an setzt dann die 
Entwicklung der mittelalteirlkhen Siedlung ein, die bis in die Gegen
wart hinein ihre Stellung als eine der wichtigsten Siedlungsmittelpunkte 
Siebenbiiirgens bewahrte. · 

Im Gegensatz ru den andern Stădten wkd Porolissum im Nordwesten 
der Provinz von kei:ner spăteren mittelalterlichen Siedlung, auch nicht 
von einer dOrflichen iiberlag€rt, und so ist es verstăndlich daB spăte 
Funde spăTlich sind. Allerdings kann diese Sachlage sich ăndern, seit 
hier wieder systematische Grabungen einsetzten. Bei den bisher în Poro
lissum duirchgefiihrten Untersuchungen wair die Ausbeute în dieser Hin
sicht allerdings gering. Vber und neben einem 1914 freigelegten Gebăude
teH mit vier Răumen, zwei davon mit Hypokaustanlage, wurden 18 spăter 
angelegte Grăber aufgedeckt, von denen sechs aus lăngsgestellten Ziegeln 
errichtet wairen, wăhrend die i.ibrigen 12 nw- einfache Erdbestattungen 
darstellten. Mit Ausnahme von drei west-ostlichen Erdgrăben sind alle 
iibrigen in der Hauptsache nord-si.idlich ausgerichtet. Die Ziegeln besitzen 
die im Mittelalter und in der Neuzeit iiblichen MaBe, die allerdings auch 
bereits im irOmische[' Zeit, wenige>r hăufig, vorkommen. Da unteir den 
Bautrilmmem auch mehrere go.tische Architektursti.icke mit MaBwerk 
und Spitzbogen vorkommen und 10 Milnzen aus dem 12.-14. Jh. gefun
den wurden, ist es offensichtlich, daB hier auch ein mittelaltedkhes 
Gebăude stand. Mogliche1·weise handelt es sich um ein auch u:rkundUch 
bezeugtes Benediktinerkloste·r der Hl. Margareta, das 1165 gegrlindet 
wuroen. Zwair wurde erwogen, die Grăber wegen ihrer Ziegeleinfassurig 
als spătromisch einzustufen48, ihre mittelalterliche Datierung ist aberr
viel wahrscheinlkher. Die Zahl der Miinzfunde entspricht etwa der Zahl 
der Einzelfunde ·aus S31I"mizege<tusa, doch beginnt die Mil112ireihe erst mit 
Kbnstantin und reicht bis Valens (Abb. 5)49 • AufschluBreich ist eine mit 
dreieckigen Offnungen versehenes Bruchstiick aus Ton, das seinem Profil 
nach von einem GefăB mit dul'chbrochener Wand stammt und am Rand 
in zwei ringsumlaufenden Reihen die Forinel Utere Felix wiederholt 
(Abb. 7; 2)50• Da die Ve~wendung diese:r Wunschformel erst im 3. Jh. 
beginnt und wie in Verbindung mit dem Goldring aus Potaissa gezeigt 
wurrde, eip.e christliche Sinndeutung besaB, ist dieses auch fik das Bruch-

46 I. Hica, In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj,· 1974, 165-172. 
" A. Buday, Dolgozatok-Traveaux, 6, 1915, 51-111, besonders 53 Abb. 2, 

70-71 74-7!!. 
;s O. Floca, Sargetia, 2; 1941, 51-54; D. Protase, Problema, 119. 
49 D. Protase, Problema, 166. 
50 H. Daicoviciu, ActaMN, 14, 1977, 201-204. 
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Abb. 6. Spatromische Tonlampen aus 1 Sannizegetusa, 2-5 aus Apulum, 6 aus Potaissa. 
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Abb. 7. Gegcnstănde mit Utere Felix - Inschriften. l Potaissa, 2 Porolissu.m. 

stilck aus Porolissurn anzunehmen51 • Die gleiche Inschrift kehrt auf 
einem Silber!I"ing aus dem nahegelegenen Bologa wieder, des.sen niellierte 
Dreieckreihen den Reif in clas 4. Jh. datieren52• 

Uberblickt man zusammen.fassend die Zeugnisse spatromischen Lebens 
in den Stădten Siebenbil1rgens, so ergeben sie ein einheitliches, wenn 
auch lilckenhaftes Bild, das druirich die gleichen Fundgattungen gestaltet 
wird. Siedlungsirescte sind sem spă!rlich und konnten nur in sicher datier
ten Schichten abgegirenzt werden. Sie rnilBten bei Stadtkerngirabungen 
festgestellt werden, die abe!r nm unter bestimmten Vorarussetzungen bei 
gelegentlichen Baum-beiten du:rchgefilhrt \\-"l\.l!rden und bisher keine Er
gebnisse in dieser Hinsicht eirb!rachrten. Die Nochkommen der firi.iher 
zahl:reichen Bewohner sind durch Kleinfunde zu erfassen, zu denen 
krmringe, Zwiebelknopffibeln, einmal auch Ohziringe gehoren, ebenso 
Tonlampen, <loch ist aus deren Typologie die Verwendungsdaueir weniger 
besrtimmt abziuleirten. Wichrtig sind Miinzfunde rund christliche Gegen
stănde, da ihre Zeitstellung gesichert ist, und sie dadurch den Fund
bestand erganzen und chronolog.isch bestirnmen. Die Fundgiruppen datieren 
auch die Grabinventare, in denen sie vorkornmen und mittelbar solche 
Grăber, die in ihren Mecrkmalen mit ihnen ilberein:5timmen. Das hău
figste gemeinsaane Kennzeichen sind Sairkophage, die aus wiederver
wendeten ATchitek!tJuirstilcken und (;[-abdenkmalern zusammengesetZJt si.nd 
und anJCh in andem Provinzen ffu- das 4. Jh. charakteristisch sind. In 
ihrer Gesamtheit vermitteln die beschriebenen Funde eine V01rS1:ellung 
von dem Urnfang und der Airt des spătr0mischen Lebens in den Stădten 

~1 Vgl. Anm. 36. Nach der freundlichen Mitit.eilung von N. Vlassa, stammt 
gleichfalls aus Porolissum die Terrakottafigur eines Hahnes, der gleichfalls eine 
christliche Bedeutung besitzt. Kilrzlich wurde aus Porolissum ein Schilsselboden 
mitgeteilt, der von einem christlichen WeihegefiiB stammt und auf der Innenseite 
eingeritm ein Christogramm (XR), einen Vogel (Taube) und einen Baum zeigt. 
Um diese Darstellung ist kreisfOrmig die Inschrift des Spenders angebracht „Ego ... 
votum posui", N. Gudea, Flacăra, Nr. 35 (1212), 31. August 1978. Es ist in be
scheidenerer Ausfilhrung ein Parallelfund zu dem anspruchsvolleren Donarium von 
Biertan. . 

s2 K. Horedt, ArchKorrbl., 3, 1973, 227. 
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Siebenbi.iirgens nach der Răumung der P.rovinz und bieten einen iiber
zeugenden Beweis filr die Kontinuităt ihrer Bewohner im 4. Jh. Gerede 
filir diese Fragen ergab sich im Riickblick von beinahe vier Jahrzehnten 
auch in der vorliegenden Abhandlung die bleibende Bedeutung, die die 
Untersuchungen von Oct. Flooa uber die Grabbrăuche im oberen Dakien 
besitzen. 

AŞEZARILE URBANE DIN TRANSILVANIA lN EPOCA ROMANA TlRZIE 

Rezumat 

Dintre numeroasele manifestări ale vieţii romane din Transilvania în secolul 
al IV-iea se tratează· într-o primă parte numai cele· din fostele oraşe mari: Sarmi
zegetusa, Apulum, P~issa, Napoca şi Porolissum. lntr-o a doua parte se vor 
.analiza alte categorii de aşezări romane tirzii ca aşezările rurale, vilele rustice, 
-cast1-cle şi aşezările lor civile, precum şi aşezările fortificate pe înălţimi. 
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