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Zu Beginn dieses Jahrhunderts fiihrte Kovâcs Istvân wichtige 
Rettungsgrabungen in einem Grăberfeld durch, welches sich am Rande der Gemeinde Sîntana 
de l\Iureş befand 1 . Kurz vorher erforschte der ukrainische Archaologe V. V. Hvoico ein ăhnliches 
Grăberfeld bei Cerniahov (T�chernjachow) neben Kiev 2• 

Auf Grund dieser beiden Entdeckungen wurde eine neue archăologische Kultur definiert, 
die in ihrem ostlichen Verbeitungsgebiet Cerniahov, in dem westlichen Sîntana de Mureş 
benannt wurde 3• Die spateren Forschungen grenzten fiir Kultur ein Verbreitungsgebiet ab, 
das vom Donez und bis nach Siebenbiirgen und von der unteren Donau bis nach Wolhynien 
und Galizien reicht 4 •  

Die offenen, nicht befestigten Siedlungen der Sîntarnt de Mureş -Cerniahov-Kultur 
liegen meistens auf sonnigen Berghangen, neben Fliissen oder Seen . Sie umfassen Oberflăchen
bauten oder Grubenhiitten. In den Grăberfeldern wird Brand- oder Korperbestattung geiibt. 
Viehzucht, Landwirtschaft und verschiedene Handwerke, vor aliem die Topferei 5, bilden die 
Hauptbeschăftigung der Trager der Cerniahov - Sîntana de l\Iureş-Kultur. 

Die bisherigen Forschungen ergaben, daB die Kultur in den nordostlichen Gebieten unseres 
Landes wăhrend des 3. Jhs. u. Z. entstand und bis an das Ende des 4. Jhs. dauerte 6• 

In ihrem westlichen Verbreitungsgebiet, wo die Kultur unter dem N amen Sîntana de 
Mureş bekannt ist, stellt das Ende des 4. Jhs. u. Z. die untere a,bsolute Zeitgrenze dar, wăhrend 
die obere mit dem letzten Jahrzehnt des 4. Jhs. u. Z. gleichzusetzen ist 7• 

Die Erorterungen iiber die Chronologie und ethnische Zugeborigkeit der Kultur sind noch 
nicbt abgeschlossen 8• Dabei hat Kovâcs Istvân das groBe Verdienst als erster in der Sîntana 
de Mureş-Kultur als wicbtige Komponente die getisch-dakische, latenezeitliche Kultur anzuneh
men und dann auch nacbzuweisen 9• Die Auffassung von Kovâcs I. wurde durcb spatere Ent
deckungen und Untersucbungen be::;tatigt, wie z. B. von Radu Vulpe, I. Nestor, B. Mitrea, 

1 Kovacs Istvan, DolgCluj, 3, 1912,  S. 343 - 367. 
2 V. V. Hvoico, ZRAO, Neue Serie,  12, Petersburg, 

1 901, S. 1 72- 1 90 Vgl. auch P. Reinecke, Mainzer Zeit
schrift, 1, 1 906, 43 ff und E. Brenner, BerR GK, 7, 1912 ,  
s. 262 - 267. 

3 Diese Benennungen sind in der Fachliteratur nach 
dem zweiten Weltkrieg allgemein gebrăuchlich geworden. 

« Fiir die Verbreitung der Kultur siche die Karten 
von A. K. Ambroz, Arheologia SSSR-D, 1 - 30, 1 966, 
Tar. 1 7  /3 ; 21/2 ; 23/2 ; 24/2 ; 25/1 ; 26/1 ; 2 vgl. Gh. 
Diaconu , Dacia, N.S. 1 5, 1971, S. 245, Taf. V. 

6 Fiir da5 ostliche Verbreitungsgebiet konnen die 

Tiipferiifen von Lepefovka genannt wcrden, die M. A. 
Tihanova erwăhnt, wăhrend im 'Vcsten in Bogdăneşti  
und Valea Seacă solche von V. Paladc crforscht wurden. 

6 Gh. Diaconu, Dacia, N.S . ,  1 4 ,  1 970, S .  247- 250. 
7 In der Fachliteratur wird diese zeitlichc Begrenzung 

als zu treffcnd anerkannl, da die karpische Kullur ungc
făhr in der Zeit von Prolrns und die Kul tur der freicn 
Daker in Muntcnicn nach Galicnus nnd Aurelianus aufhi' r l .  
Eingehcnder dazu dcrs. , Dacia, 15 ,  l!l7t .  

8 SA, 4 ,  1 957, S. 274- 277. 
9 Kovacs !slvan.  a.a.O. , S. 367. 
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C. Preda, Gh. Diaconu, I. Ioniţă, V. Palade, Cătălina Bloşiu u. a. 1 0. Zu ăhnlichen Ansichten 
gelangten auch auslandische Forscher, "\vie z. B. M. A. Tihanova, eine der besten Kcnner dieser 
Kultur 11. 

Fi.lr den Beitrag der Daker an der Entwicklung der Sîntana. de Mureş-Kultur ht8sen sich 
zwei Et<tppen unterscheiden. Gleich zu Beginn, in der Zeit der Entstehung der Kultur in den 
nordăstlichcn Gebieten unscres Landes, vermittelten die Stămme der freien Daker, die Trager 
der Poimrn-Lipica-Kultur, der Sîntana de l\foreş-Kultur dic Kenntnis der Tăpferscheibe und 
d;tmit dic graue, feine Keramik 1 2• 

In der zweiten Etappe vom Ende des 3. Jhs. bis an das Ende 4. Jhs . ,  in der Zeit, in der 
sich die Kultur in der Moldau, i\Iunteuien und Siebenburgen ausbreitete, wird auch der Beitrag 
der getisch-dakischen Komponente nachhaltiger. 

Die Erforschung der Siedlungcn und Graberfelder am; cler \rnstlichen Verbreitungszone der 
Sîntana de Mureş-Kultur zeigt, dafi in Rumanien in der materiellen und geistigen Kultur sich 
die einheimische Komponente durch ihre Tradition und ihre Uberlieferung besonders nach
haltig auswirkt 13 • Zum Nachweis dieser FeRtstellung sei darauf hingewiesen, dafi zum Unter
schied vom ăstlichen Verbreitungsgebiet (Cerniahov) in den Grăberfeldern der westlichen Zone 
( Sîntana) cine for die getisch-dakische 'Velt eigene Bestattungssitte erscheint. 

In dem ăstlichen Bereich der Kultur wurde ein Bestattungsbrauch festgestellt, den die 
sekundare Verbrennung der Beigaben auf dem Scheiterhaufen kennzeichnet, ein Grabbrauch, 
der der westlichen Hălfte ( Sîntana) fremd ist 14• 

Hier erscheint eine, der getisch-dakischen Bevolkerung eigene Bestattungssitte, for die 
Brandgrăber mit nicht sekundăr verbrannten Beigaben ( Gefafie und Schmucksachen) chrakte
ristisch sind. 

Diese Brandgrăber gehăren zur Tîrgşor-Gherăseni-Gruppe und sind warhscheinlich mit 
elen Geto-Daken in Verbindung zu bringen, im Gegensatz zur Tîrgşor-Olteni-Gruppe, die mit 
fremden Vălkern in Zusammenhang steht 15• 

Die einheimischen Grăber der Tîrgşor-Gherăseni-Variante sind durch ovale 0,50 : 
0,60 m grafie uml 0,40 - 0, 70 m tiefe Gruben gekennzeichnet. Sie haben keine verbrannten Rănder 
und werden nicht rituell gereinigt, ebcnso sind sie nicht mit Ziegeln, Steinen u .  s .  w. ausgelegt. 

Es lassen :,;ich folgende Grabformen unterscheiden : 
A. Einfache Brandgrăber, in denen dcr Leichenbrand direkt in die Grube gelegt und mit 

Erde zugedeckt wurdc. Ein charakteristisches Merkmal dieser Grăber ist die Tatsache, dafi die 
Gruben mit gebnmnten Knochen gefli.llt sind, wăhrend man in der Tîrgşor-Olteni- Gruppe 
symbolisch nur einige Knochenreste in der Grube bestattet. 

B. Brandgrăber, bei denen der Leichenbrand direkt in die Grube gelegt und dann mit 
einem Gefăl3, Gefăfiboden oder cinem Fragment vom Mittelteil eines grofien GefăBes bedeckt 
wird. 

C. Brandgrăber, bei denen die Brandreste in eincr mit Deckel ( GefăB, Ziegel, platter Stei n 
gcschlossenen Urne bestattet wurden . 

In cler Tirgşor-Gherăseni-Gruppe wurden die unverbrannten Beigaben liber den Leichen
brand gelegt, wăhrend die sekundăr verbrannten Beigaben aus den Grabern der Tirgşor
Olteni-Variante, vermengt mit den verbrannten Knochen, in der Grube oder in der Urne gefun-
den wurden. 

· 
Die Ab:;onderung von Brandgrăbern getisch-dakischer Uberlieferung, entspricht der 

Feststellung, dafi eine Reihe von Merkmalen nach Osten nicht den Dnjestr uberschreiten und die 

10 Radu Vulpe, I:voare - Săpălurile din 1936- 1948,  
Bukarcst, 1 957, S .  310-317 ; I .  Nestor, Istoria Româ
niei, I, Bukarest, 1 960, S. 682- 394 ; B. Mitrea - C. Preda, 
Necropole din secolul al  I V-iea e.n. in 1Y!unlenia, Bukarest. 
1 966, S .  l52 - 1Ci4 ; Gh. Diaconu, Tirgşor, necropola din 
secolele III� I V  e.n. , Bukarest, 1 965, S. 1 1 8- 127 ; ders. , 
Mogoşan i ,  necropola din sec. I V  e.n. , Tirgovişte, 1 970 ; 
I .  Ioni ţă, Arh:\lolcl, 4 ,  1 966, S. 248- 250 ; V. Palade, 
ArhMold, '1 , l\lGCi, S. 261 - 275 ; ders. , Carpica, 4, 1971 ,  

S. 207 - 21 4 ; Cătălina Bloşiu, ArhMold, 8, 1975,  S .  203 -
280. 

11 M. A. Tihanova, SA, 4, 1 957, S.  1 68- 1 74. 
12  Gh. Diaconu, Dacia, 14, 1 970 ; Dacia, 15, 1971 .  
1 3  Ders. , Dacia, 8, 1 964 , S. 1 95 - 210 ; Dacia,  9, 1 9Ci5, 

s. 301 . 
14 Ders. , Tîrg�or„ . ,  S. 1 24 - 125 ; Dacia, 9, 1 965, S. 301 . 
16 Ders. , Dacia, 8, 1964. 
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Behauptung �erechtig:t ersc�einen lăBt, da,13 die einheimischen Elemente, ka,rpische in der _Mol
dau, od er get1sch-dak1sche m .Muntenien und im Siidostcn Siebenbiirgens, reichhaltig in der 
hier be handelten Kultur vertreten sind. 

. Fii1:' die materi�lle Kultur und die Lebensweise der Tr�_ger der Sîntana de .Mureş-Kultur, 
g1bt es eme ganze Reihe von Befunden, die a,uf einheimische Uberlieferuno-en hinweisen und sich 
in Haus- und Siedlungsformen und in verschiedenen Beschăftigungen "iderspiegeln. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann nur auf die Keramik eingeo-angen werden, die 
eine w ichtige Rolle fi.ir zeitliche Be:stimmungen in einer Kultur spielt und �'1uch far ethnische 
Zuweisungen herangezogen werden kann. 

\iVie schon erwăhnt ist ah erste Einwirkung in dem Topferhandwerk die Ubernahme der 
D rehscheibe in der Sîntana de Mureş-Kultur den Trăgern der Lipica-Poiana-Kultur zu 
v erdanken 16 • 

Gleichzeitig mit der Verbreitung der neuen Kultur innerhalb des Bereiches der karpischen, 
vor allem aber der getisch-daki8chen Kultur der freien Daker au8 Muntenien und am; dem 
Siidosten Siebenbiirgens erweiterte sich das Formengut der Keramik, sowohl der Drehscheiben
ware, als auch und vor allem der ha,ndgearbeiteten Keramik. Diese bewahrten die Geto
Daken aus Tmdition, die durch praktische, wirtschaftliche, aber auch kultische Erfordernisse 
bedingt war. DiP handgearbeitete Keramik aus Siedlungen und Grăberfeldern umfafit ein 
vielgesta,ltiges Formengut. Es sei in dieser Hinsicht der Topf mit seinen ver8chiedenen Varianten, 
des:,;en Ra,uminhalt zwischen 1-4 1 schwa,nkt, erwăhnt. 

Nach Ton, Formen und Verzierungen gehen die Mehrza,hl der ha,ndgearbeiteten Topfe 
auf getisch-dakische Lateneformen zuriick. Eine erste Variante ist ein sackformiger Topf, mit 
nach aufien gebogenem, verdicktem R:md, leicht gewolbtem Bauchteil und geradem Boden 
(Abb. 1/9) .  Eine zweite Fonn besitzt einen stark verdiekten nach innen gebogenen Rand, gewolb
ten Bauchteil und leicht verjii.ngten Boden (Abb. 1/4, 10, 11, 16 ) .  Die dritte Form ist schlank 
mit leicht verdicktem und mtch auBen gebogenem Rand, bauchigem Mittelteil und eingezogenem 
Boden (Abb. 1/7, l ti ) .  Eine typische Lateneform, welche aber seltener vorkommt, wird durch 
den Topf mit weiter l\ifondung, geradem und schragem Ra,nd, kugligem Bauchteil und engem 
und geradem Boden vertreten (Abb. 1/14 ) .  

Diese Formen sind unverziert oder mit c harakteristischen Verzierungsmotiven geschmiickt. 
Auf einigen Gefăfien erscheinen, an der Kontaktstelle zwischen Hals und Rumpf, oder auf 

dem oberen Bauchteil, eingeritzte Wellenlinien (Abb. 1/5,7 ) .  Andere Gefăfie haben drei bis vier 
Knubben oder Leisten, die auf der Schulter des Gefa13es angebracht sind (Abb. 1/6, 9 ,  12) .  

E s  kommen �iuf der Schulter oder auf dem Rand Fingertnpfenleisten vor (Abb. 1/8). 
Seltener sind die Rănder einiger GefăBe mit vorstehenden Rippen, eine Erinnerung an Finger
tupfenleisten (Abb. 1/10) oder mit Einschnitten verziert (Abb. 1/12, 15, 16 ) .  Auf einem in einem 
getisch-dakischen Brnndgrnb am; Tîrg�or gefundenen GefăB kombinieren sich auf dem mittleren 
Bauchteil die Fingertupfenleisten mit Knopfen. Durch Form und Verzierung kann dieses Gefăfi 
sehr leicht mit getisch-dakh,;chen GefăBen des 1. Jhs. v. u. Z . bis zum 1. Jhs .  u . Z. verwechselt 
werden (Abb. l/14 ) .  . 

Die Aufzăhlung handgearbeiteter Keramik getiRch-dakischer Uberlieferung, die fiir die 
westliche Verbreitungszone der Sînt,tna de Mureş-Kultur kennzeichnend i:,;t, schliefit mit der 
dakischen HenkeJt,1:,;:,;e. 

Die getisch-dakischen Henkeltassen wurden in Siedlungen und in Korper-und Bnind
grăbern gefunden 1 7 • Sie sind von verschiellener Form und GroBe. Der Form nach unterscheiden 
wi.r drei Typen : mit einem Henkel 18 (Abb. 1/1,2) ; ohne Henkel, und die Ta,sse mit Eindriicken 
am Bodenrand (Abb. 1/3) .  Die Ta,sse mit Eindriicken am Bodenrnnd ist weit verbreitet, wobei 

16 Ders. , Dacia, 1 4 ,  1 970 ; Dacia, 15, 1971 .  1 7  Fiir die Sicdlungsfunde siehc I .  Ioni ţă, ArhMold, 
4, 1 \J66, Abb. 1 5/2 ; Z. Szckely, Alu la, 1, 1 969, S .  76,  
Abb.  7 /7 ; fiir die I<orpcrgrăbcr Il. Mi trea - C. Preda, 
a.a.O„ S. 383, Abb. 253/2 ; Gh. Diaconu, Tîrgşor . . „ 
S. 239, Taf. 89/1 ; Bruchstiickc dakischer Tasscn kamcn 
unlii.ngst jn einem Brandgrab aus Tirgşor zum Vorschein ; 

iiber die handgearbeitete Keramik aus dcm Bcrcich 
der Slntana de ?llureş - Cerniahov-Kullur : Gh. Diaconu i n  
Omagiu lui P. Conslanlinescu-laşi c u  prilejul împlinirii 
a 70 de ani, Bukarest, 1 963, S .  1 1 7 - 121 .  

1 8  Gegenwărtig sind noch keine Tassen mit  zwci 
Henkcln im Bercich der Slntana de Mureş- Ccrniahov
Kul tur bekannt. 
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man ihren Ursprung in dem Formengut der Keramik der freien Daker aus dem 2. -3. Jh. 
u. Z. suchen mu13 19. 

Am Endc dieser kurzen Da!'stellung der handgearbeiteten Keramik aus dem we.stl�che� 
Verbreitungsgebiet der Sîntana -Cerniahov-Kultur mu13 unterstrichen werden, da13.es beun Jetz1-
gen Forschungsstand sch\vierig ist festzustellen, welche Formen aus der karpirnhen und 

\ '•" 

Abb. 1 .  1 ,  3, 7, 8, 9, 10, 1 1 ,  14  (nach Gh. Diaconu, Tîrgşor, necropola din sec. 111- I V  
e.n„ S .  239, Taf. 89/1 ; S .  269, Taf. 1 1 9/2 ; S .  232, Taf. 1 22/7 ; S .  219 ,  Taf. 69/1 ; S .  1 73, 
Taf. 23/3 ; S.  189, Taf. 39/1 ; S.  245, Taf. 95/3 ; 14-Corabia 305 aus . Tlrgşor unverffentlicht ; 
2, 4, 6, 12, 13, 15 ,  1 6  (nach B. Mitrea und C. Preda, Necropolele din secolul I V  e.n. în 
Muntenia) ; S. 383, Taf. 253/2 ; S. 383, Taf. 253/4 ; S. 383, Taf. 253/3 ; S. 383, Taf. 253/4 ; 
S. 383, Taf. 253/8 ; S. 383, Taf. 253/1 : S. 383, Taf. 253/5 ; S. 383, Taf .  253/9. 

19 AuJ3ei·halb dcr Chilia-Militari-Kultur kennen wir 
dakischc Tassen mit Eindriicken auf dem Bodenrand bei 
Qen aus dem \\'csl en nach Cipău-Glrle gewanderten 

freien Dakern, Istoria Român iei, I ,  B ukarest, 1 960, S .  
627, A b b  1 57/5 ; fiir den Siidosten Siebenbiirgens, z. 
Szekely, a.a.O„ S. 76, Abb. 7/3 - 5. 
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welche aus der Keramik der freien Daker aus Muntenien oder aus dem Sudosten Siebenbi.irgens 
abgeleitet werden konnen. 

Fi.ir die Drehscheibenkeramik aus dem westlichen Verbreitungsgebiet der Sîntana-Oernia
hov-Kultur konnen einige, ftir diese Zone kennzeichnende Gefa13formen herausgestellt werden. 
N eben anderen Formen, die offensichtlich romischen Ursprungs sind, treten diese Formen nur 
bis an den Dnjestr auf 2 0 .  

Abb. 2. 1 ,  2, 4,  5 (nach Gh. Diaconu, Mogoşani -necropola din secolul IV e.n.) ,  Taf.  9/5,3 ; 
Taf. 5/4,3 ; 2/3, 7, 8 (nach Gh. Diaconu, ders., a.a.O. , S. 226, Taf. 86/3 ; S. 1 79, Taf. 20/2 ; 
S. 227, Taf. 77/2. Grab 321 aus Tirgşor ; Abb. 2/9 aus Pietroasele unveroffent licht . 

20 Wi r  b eziehen uns vornehmlich aur  die rot- oder 
schwarz-grau gcbrannten romischcn Kriige, m i t  Klee
blaltmiindung und schnabclformigem AusgulJ, die u nserer 

Kenntnis nach osllich des D nj estrs nich l s  anzulreffen 
sind ; fiir diese Krugform siehe Gh. Diaconu, Mogoşani . . .  , 
Abb. 8/1 - 8. 
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Der Krug mit hingem rbhrenformigen Hals und kugeligem Bauchteil ist vor allem fi.ir die 
karpische Kultur und die freien Daker si.idlich der Karpaten kennzeichnend. Er ist 3;1;1S sehr 
feinem Ton mit der Drehscheibe gearbeitet und weist ofters einen schwarz-grauen Uberzug 
auf. Er kommt in verschiedenen Varianten, vor allem in den Grăberfeldern aus l\fogoşani 
(Abb. 2/1,2) und Tîrgşor (Abb. 2/3) 21 vor. 

Eine zweite, unsere Gebiete kennzeichnende Form, wird durch ein GefăB mit schrăgem 
Rand vom Chilia-l\Iilitari-Typus dargestellt. Diese Form wurde von den freien Dakern sudlich 
der Karpaten iibernommen. Sie ist unserer bisherigen Kenntnis nach in der karpischen Kultur 
unbekannt. Solche GefăBe- -\vurden in Mogoşani, Tîrgşor und unlăngst bei den Grabungen im 
Castrum von Pietroasele entdeckt (Abb. 2/4, 5, 7 )  22• 

Unter den so reich vertretenen Schusselformen der Sîntana-Cerniahov-Kultur, laBt 
sich eine Form mit den Karpen oder freien Dakern in Verbindung bringen. Sie hat einen kurzen, 
leicht verdickten und nach innen gebogenen Rand und Standring (Abb. 2/8 ) .  Verwandt mit 
dieser Form sind groBe Beckcn mit verdicktem nach innen gebogenem Rand und ohne Stand
ring (Abb . 2/9).  Diese zwei Formen sind einheimischen Ursprungs und im bstlichen Verbrei
tungsgebiet unbekannt 2_a . 

Eine letzte Form innerhalb der Drehscheibenware aus der Sîntana-Cerniahov-Kultur 
ist das dakische FuBgefăll (Fruchtschale) .  Zusammen mit der dakischen Tasse konnen diese 
beiden Formen als die Visiteii'Karte-der einheimischen Bevblkerung bezeichnet werden. 

Bis vor kurzem war die Form nur aus Siedlungsfunden bekannt, wie z. R. Ciurchi-Iaşi 
oder Băiceni-Silişte 24• Gelegentlich der ·wiederaufnahme der Grabungen in dem sudwestlichen 
Teil des Grăberfelds von Tîrgşor, wurde in dem Brandgrab 321, neben einem Becken mit 
schrăgem Rand vom Ohilia-Militari-Typus das Bruchsti.ick vom Rand und Bauchteil eines 
solchen GefăBes gefunden (Abb. 2/6 ) .  Das Vorkommen der FuBsch�ile zusammen mit einem 
Chilia-Militari- GefăB, in einem Brandgrab aus Tîrgşor bestătigt von neuem, daB die einheimi
sche Bevolkerung dic FuBsch�ile im Formengut der Keramik des 4. Jhs. bewahrte 25• Der Um
stand, daB die FuBschalen aus Ciurchi und --Săiceni karpische und die aus Tîrgşor dakischer 
Herkunft :,; ind, veranscha,ulicht die kulturelle Einheitlichkeit der einheimi:,;chen Bevolkerung 
si.idlich und ostlich der Karpaten 26• 

AnschlieBend sei erwăhnt, daB eine auch nur oberflăchliche Betrachtung der materiellen 
und geistigen ĂuBerungen der Sîntana-Cerniahov-Kultur in ihren beiden Verbreitungs
gebieten geni.igende .Hinweise bietet, um for j ede von ihnen charakteristische lVIerkmale zu 
unterscheiden. 

In der we:,;tlichen Zone bewahrte die in die neue Kultur eingegliederte einheimische Bevbl
kerung ihre uberlieferten Bestattungssitten. Die Anwesenheit der einheimischen Bevolkerung 
wird in der Sachkultur auch dureh das keramische Formengut bestătigt. Beweise anderer Art 
zeigen, daB die einheimische Bevblkerung ihre Sitten und ihre Lebensweise bewahrte und daB es 
ihr in dem fast ein J�ihrhundert dauernden VerschmelzungsprozeB an der unteren Donau gelang, 
die Einwanderer teilweise zu assimilieren . Die Lebenskraft der bodenstăndigen Bevblkerung 
wurde durch ihre Romanităt noch verstărkt 27• 

21 Ders. , a.a.O. , Abb. 9/3, 5 ;  ders. , Tîrgşor . . .  , S. 226, 
Taf. 76/3. 

22 Ders. , a .a .O. , S. 179, Taf. 29/2 ; S. 1 80, Taf. 30/2 ; 
ders. , Mogoşan i .  . .  , Abb . 5/4. 

23 Solche Gefii.Jle sind in dem Castrum von Pietroasa 
hăufig, wăhrend dic Schilsseln mit krăftigem Umbruch 
und mil S-fiirmigem Profil sehr selten gefunden wurden. 

24 I. Ioni ţă, a.a.O. , S. 204, Abb. 10/1 ,2. 
25 Gh. Diaconu, Dacia , 19 ,  1 975, S .  263 - 266. 

26 Die kulturellen und rituellen Beziehungcn der 
Karpen und freien Daker sildlieh der Karpaten behandelt 
Gh. Bichir, Cultura carpică, Bukarest, 1 973, S. 1 63 - 1 70. 
Fur seine Hypothese zu den FuDschalen im Rahmen der 
Chilia-Militari-Kultur siehe Gh. Diaconu, a.a.O. 

27 Ober die Rolle der Romanităt im Bereich der 
Slntana-Cerniahov-Kultur, ders. , Dacia , 1 4 ,  1 970 und 
Dacia , 1 5, 1 971 ; Dacia, 16, 1972.  
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