
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DAKERN

< UND ROMERN AN DER NORD-OSTLICHEN 

GRENZE DES REICHES

• 7 < VON

, . MIRCEA PETRESCU DÎMBOVIȚA (Iași)

.. Es ist gut bekannt, dass der aktive Kontakt der Daker mit den Griechen und den slid-danubischen 

Trakem, bei dem auch die Geten aus der Dobroudscha miteinbezogen sind, sowie mit den Griechen aus 

den westpontischen kolonien, den Thrakem aus dem balkanischen Raum, Skythen, Kelten, Illyrer und 

Romem zum technischen und kulturelleh Fortschritt der bodenstăndigen Gesellschaft der Daker beigetragen 

hat, bzw. durch die originelle Art des Annehmens und der Bearbeitung von den Dakem einiger fremder 

Elemente gemăss ihrer Lebens- und Dehkart.

Beztiglich dieser Kontakte der Daker interessieren uns hier besonders diejenigen mit den Romem an 

der nord-ostlichen Grenze des Reiches, bzw. im Raum zwischen den ostlichen Karpaten und dem Dnestr- 

Aus diesem Grund, werden wir nach einer knappen allgemeinen Ubersicht iiber die Anfânge dieser 

Beziehungen, nfiher auf das n. - IV. Jh; u.Z. eingehen. Da werden wir sowohl die Kontinuitat der dakischen 

Bcvolkerung aus diesem Raum, als auch das .verschiedenartige Einbeziehen derjenigen in den 

Romanisierungprozess wăhrend des Principats und des spăten romischen Reiches hervorheben. Diese 

Probleme sind wiederholt von den rumănischen Historikem und Archăologen besprochen worden, die in 

ihrcn Synthesearbeiten, auf Grund der literarischen Texte, archăologischen und numismatischen Entdeckungen, 

die betreffenden Probleme nicht nur fiir das Gebiet zwischen Karpaten und Prut, sondem auch zwischen 

Prut und Dnestr, behandelt haben1. Ihrerseits haben die sowjetischen Spezialisten die Beziehungen der 

bodensthndigen Bevdlkerung mit den Rdmem aus den Gebieten nordlich der Unteren Donau, zwischen Prut 

und Dnestr, sowie die rbmische Anwesenheit in der nord-pontischen Zone berlicksichtigt2. Bei diesen fugen
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sich auch einige Fremde, die sich mit Problemen der romischen Wălle ostlich der Karpaten beschăftigt 

haben3. # .

3 Z. B. C. Schuchhardt, Wălle und Chausseen in siidlichen und 

ostlichen Dacien, Archăologisch-epigraphische Mitteilungen aus 

Osterreich, 9,1885, S. 202 ff; C. Uhlig, Die Wăllein Bessarabien, 

besonders die sogenannîen Traianswălle, Prăhistorische Zeitschrift, 

19, 1928, 3-4, S. 185 ff

4
R. u. Ec. Vulpe, Les fouilles de Poiana: campagne de 1927, 

Dacia, III-IV, 1927-1932, S. 253 ff; R. Vulpe, La civilisationdace 

et ses problemes â la lumi&re des fouilles de Poiana, en Basse- 

Moldavie, Dacia, N. S., I., 1957, S. 143 ff

5 N. Gustar, Cetăți dacice din Moldova, București, 1969, S. 9 ff.

6 V. Căpitanu u. V. Ursachi, O nouă cetățuie dacică pe valea

Șiretului, Carpica, 2,1969, S. 93 ff.

Vom methodologischen Standpunkt aus, ist es fur das Problem der Beziehungen zwischen Romem 

und Autochthonen erforderlich, dass einerseits der Stand der sozial-okonomischen, politischen und kulturellen 

Entwicklung der Daker aus der betreffenden Periode, sowie ihre Kontinuităt im Raum des alten Dakiens 

und andererseits ihre Beziehungen unter verschiedenen Formen im Siiden, in der Mitte und im Norden des 

ost-karpatischen Raumes in Betracht zu ziehen ist. Am Ende wird das Problem der Romanisierung der 

Daker an der nord-ostlichen Grenze des Reiches besprochen werden, es wird zeitlich und răumhch dieser 

Prozess nuanciert untersucht. Als Ergebnis dieses Prozesses lâsst sich die Konstitution und die Wahrung 

innerhalb der Jahrhunderte im betreffenden Raum sowie im iibrigen Dazien feststellen, eines Volkes von 

dako-romischer Herkunft, unter den Vblkem anderer Abstammung. Bei der Behandlung dieser Probleme 

wurden drei Perioden in Betracht gezogen, die erste bis zur romischen Eroberung (II. Jh. v.u.Z. -• 106), die 

zweite entsprechend der romischen Provinz Daziens (106-275) und die dritte von dem Riickzug wăhrend 

der Aurelianzeit bis zum Einfall der Hunnen (275-376). In jeder der drei Perioden unterscheiden wir folgende 

drei ostkarpatischen Zonen: Siiden, Mitte und Norden.

Der Periode vor der romischen Eroberung Daziens, durch die archaologischen Forschungen in den 

dakischen Ansiedlungen aus dem I. Jh.v.u.Z. - I. Jh.u.Z. von Poiana - Tecuci4, Piatra Neamț - Bâtca 

Doamnei5, Răcătău - Bacău6, Brad - Roman7, Cândești - Vrancea8, Bărboși - Galați9 und aus den anderen 

Ortschaften, wird ein hoher Stand der sozial-okonomischen, politischen und kulturellen Entwicklung der 

ost-karpatischen Daker wăhrend der Periode des dakischen Staates unter der Leitung Burebistas und Decebals 

attestiert. Dieser Stand spiegelt sich mit Prăgnanz unter anderem in der dakischen Ansiedlung von Piatra- 

Neamț - Bâtca Doamnei, die mit Palissade, Steinmauem und Turme, sowie Sanktuăre wie in dakischen 

Burgen aus Siebenbiirgen versehen sind wider10, sowie in der befestigten Ansiedlung von Brad mit einem 

Systematisierunganfang, wie das Palastgebăude, das Sanktuăr und der gepflasterter Markt aus der Zentralzone 

dieser Ansiedlung nahelegen11. Das Palastgebaude mit Abside, wahrscheinlich auch mit Stock, das erste 

dieser Art im Osten der Karpaten, mit Analogien in der dakischen Ansiedlung der II. - I. Jh.u.v.Z. von 

Popești aus Muntenien, ist als Sitz des Leiters der dakischen Gemeinschaft oder als Kultgebăude betrachtet 

worden, sowie das rechteckige und dann rundliche Sanktuar mit Analogien in den dakischen Ansiedlungen 

von Dolinean in der Republik Moldau und Pecica - Arad12.

Unter den Bedingungen der romischen Expansion im Siid-Osten Europas wăhrend der I. Jh.v.u.Z. - I. 

Jh.u.Z., werden unter verschiedenen Aspekten, die okonomischen, politischen und kulturellen Beziehungen 

der Daker zu den Romem in den ostkarpatischen Gebieten, wie im Reste Daziens, verstarkt, wie es die 

archaologischen und numismatischen Entdeckungen beweisen13. Beziiglich der archaologischen Entdeckungen 

sind die Materialien vom dakischen Typ der Ansiedlungen, bzw. die Prunk- und gewohnliche Keramik, 

romische Gefăsse und ihre Nachahmungen, verschiedene Bronzegegenstănde, hergestellt in italischen 

Werkstatten, die Silber-, Bronze- und Eisenfibel vom noriko-pannonischen Typ, bunte Perlen und andere 

Glasobjekte, bemerkenswert. Sie stammen zunachst aus den syrischen und ăgyptischen Zentren und dann 

aus den Werkstatten des keltischen und romischen Raumes. Ebenso bemerkenswert sind mehrere Gemmen 

und Kameen, wobei besonders die Kamee mit der Minervadarstellung in biga aus Sardonyx fur einen 

Goldring hervorzuheben ist14. Vom quantitativen Standpunkt sind die romischen Importe zahlreichere in 

den Ansiedlungen an dem Sereth und neben der Donau als in der Bergzone bei Piatra Neamț15. Eine wichtige

7

Dies., Brad und Răcătău, zwei getisch-dakische befestigte 

Siedlungen (Kreis Bacău), Thraco-Dacica, I, 1976, S. 271 ff

Mitt. M. Florescu.

f N. Gostar, a.a.O., S. 9 ff.; S. Sanie, a.a.O., passim.

,0EM.,S.15.

11 V. Ursachi, a.a.O., S. 7.

12

Siehe V. Pârvan, începuturile vieții romane la gurile Dunării, 

passim*, I. Glodariu, Relațiile comerciale ale Daciei cu lumea 

elenutică și romană, passim*, S. Sanie, a.a.O., passim.

S. Sanie, a.a.O., S. 69.

15 Ebd., S.73.
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I Rolle in der Verbreitung dieser romischen Produkte im betreffenden Raumhaben besonders die Zentren in 

| Klcinasien, die pontischen Stadte, die Kaufleute aus Apollonia und Dyirhachium und dann aus Italien16 

I gespielt. ; b-

16EM.,S.74.

17 EW.,S.71.

18 FUr das Problem der rbmischen MUnzentdeckungen

i itn ostkarpatischen Raum vor 106-u.Z. siehe auch J.

■ Winkler, Schaîțfunde rdmischer SilbermUnzen in Dakien bis

zum Beginn der Dakerkriege, Jahrbuch JUr Numismatik

und Geldgeschichte, MUnchen, 17,1967, S. 123 ff.j M. Chițescu,

Unele aspecte ale relațiilor dintre Dicomes și Marcus

Antonius Tn lumina descoperirilor'numismatice (o pro

. ( Ihrerseits sind die numismatischenEntdeckurigen von romischen Denaren in den Ostkarpaten hâufigeiy 

i in den Zonen mit den meisten romischen Importen, bzw. im Sereth-Tal und seinen Nebenfliissen, sowie im 

J Suden der Mbldau17. Die romischen Munzen, stammeri aus dem Warentausch, sowie aus den Bezahlungen 

I fiir die Truppenhilfe die den Romem von den geto-dakischen Leitem gegebeh bzw. versprochen wurde18. 

I Dîese Munzen begegnet mân in ziemlich grosser Menge in den Schătzen der betreffenden Zoneri. Deren 

1 Vergraben erklărt man nicht ausschliesslich durch einige historische Ereignisse, wie gewdhnlich :von den 

Anhăngem der Kausalmethode verteidigt worden ist19. Wenn man jedoch berucksichtigt, dass die; Daker in

< der Periode Burebistas-Decebals erste Hilfe von den Romem erhalten haben und rdie archăoldgischen 

! Entdeckungen attestieren die Entwicklung der geto-dakischen Zivilisation, dann kann nicht die'Rede'davon 

$ețint. wie man manchmal behauptet hat, dass es eine Verzogerung der dkonomischen Entwicklung der

i Getq-Daker in dieser Periode im Vergleich zu den vorigen Jahrzehnten Burebistas20 gegeben hăt.

.,z: Die Anweșenheit der romischen Importe in grosser Zahl und der romischen fepublikânischen Miinzen 

i in; den . Ostkarpaten in den letzten zwei Jahrhunderten vor der romischen Eroberimg Daziens, konstituiert 

den. Beweis der zahlreichen dkonomischen^ politischen und kulturellen Kontakte der Dako-Geten aus diesem 

i Raum des alten Daziens mit der romischen Welt, die noch aus dem H. Jh. v.u.Z. und dann in der Periode 

: Burebistas-Decebaîs verstărkt wurden.

Dank dieser Beziehungen, vor der romischen Erobenmg Daziens,* ist es den Dakem auch im ost- 

I karpatischen Raum moglich gewesen, zahlreiche romische Elemente der materiellen Kultur und des 

i Geisțeslebens in einer ziemlich kurzen Zeit wăhrend des II. - IIL Jh.u.Z. zu ubernehmen, die die Dako- 

* Geten'schdpferișch annahmen, die in dieser Weise zu der .Entwicklung ihrer Zivilisation beigetragen hat.

:<••• Die dakischen Entdeckungen, die aus.der Etappe des II. - III. Jh., bzw. aus der Zeit von 106:275, 

i stammen und die in den ostkarpatischen von Romem besetzten oder nichtbesetzteh Gebieten - die letzteren 

wurden von Kârpen und Freien Dakem bewohnt - zu finden sind, heben das hohe Stâdium, die Einheît iiiid 

zugleich die indiskutabile:Kontinuitat der materiellen Kultur der Daker, das durch den Ansiedlungs- und 

Wohnungstyp, die Keramik, die Werkzeuge, Waffen, Prunksachen, Munzen u. a. attestiert ist. Die dakische 

Wohnkontinuitat stellt man sowohl im romischen Raum im Suden der ostkarpatischen Zone, als auch in der 

Mitte und im Norden dieser Zone fest. Beziiglich der dakischen Kontinuităt in dem romischen Milieu der 

Sudmoldau sind die Entdeckungen von dakischen Material ;yielsagend, sowohl aus den yertieften oder an 

der Oberflâche befîndlichen Wohnungen aus der romischen Zone des romischen Castellums von Bărboși, 

als auch aus der Zivilansiedlung von Șendreni, die besonders mittels .des Altars, der dem Hercules von L.

i lulius lulianus, romanisiert genannt auch Rundacio und als romanisierter Daker betrachtet21, gewidmet worden 

i ist. Seine Funktion von quinquennalis sowie das Erwăhnen von ordo curialium âus ,derselben;Inschrift 

1 bestatigt die ăltere Pârvansthese nach der in der Sudmoldau ein romisches territorium mit einer

■ quasimuhizipâlen Organisierung war , was das Vorhandensein mehrer autonomen viei gegeniiber der22

Wehrmacht zbigt23 *. •

Die archaologischen Entdeckungen gehoren der provinzialromischen Zivilisation; aus dem Zivilans- 

i iedlungen und Kastren von Bărboși, Orlovka (Cartai) und Tyras an und gestatten die Aussage,dass neben 

1 den Romem in den betreffenden Zentren auch eine dakische Bevolkerung gewesen ist?4. Die letzte wird 

l durch eine grosse Anzahl von Entdeckungen der freien Daker des II. - III. Jh. u.Z. aus der Mittel- und

■ Nordmoldau attestiert, die ziemlich ohne Ausnahme romische Importe oder ihre Nachahmungen enthalten.

; In dieser Hinsicht wurden mittels der Ausgrabungen aus den Ansiedlungen iind Nekropoleh von Dumbrava 

î und Băiceni-îași, Cocorăni-Medeleni - Botoșani, Poienești-Vaslui, Poiana-Dulcești und> Văleni-Roman,

blemă de geografie istorică),. Studii și cercetări de istorie 

veche, XIX, 1968, 4, S, 655 ff.; L Glodariu, a.a.O., S. 93 ff.; V. 

Mihailescu-Bîrliba, a,a.O., S. 44 ff.; S. Sanie, a.a.O., S 194.

19 V. Mihăilescu-Bîrliba, a.a.O., S. 72; S. Sanie, a.a.O., S.194.

20 V. Mihăilescu-Bîrliba, a.a.O., S. 242.

21 S. Sanie, a.a.O., S. 91.

22 Ebd., S.78.

23 I. loniță, a.a.O., S. 25.

u Ebd., S. 14, 44 ff.
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Zvorâștea-Suceava, Remezicy und Lipitza in der Unterkarpatischen Ukraine25 neue Ergebnisse bezughch 

der freien Daker aus der Moldau wăhrend des II. - IU.'Jh. u.Z. geliefert. Insgesamt wurden in der Mittel- 

? und Nordmoldau liber 100 Wohnungen und etwa 1800 Grăber, davon liber 600 in der Nekropole von 

Văleni26, cine der wichtigsten bis heute in Rumănien erforschten und rund 300 in deijenigen von Gălănești-

25 M. Petrescu-Dîmbovița, Die wichtigsten Ergebnisse der 

archăologischen Forschung Uber den Zeitraum vom 3. - 10. Jh. 

bstlich der Karpaîen, Dacoromania, I, 1973, Freiburg i. Br., S. 

163; I. loniță, a.a.O., S. 59; M. Ignat, Dacii din nordul Moldovei în 

secolele II-II1 e.n., Auszug der Dissertation, Iași, 1986, passim.

M. Petrescu Dîmbovița, a.a.O., S. 163; I. loniță, a.a.O.,passim‘, 

I. loniță u. V. Ursachi, La rticropole cârpe des Il-e - IH-e sticle de 

n.2.â Văleni, Inventaria archaeologica, Roumanie, Heft 9, București, 

1977; dies., Văleni o mare necropolă a dacilor liberi, Iași, 1988.

271. loniță. a.a.O„ S. 62.

28 Ebd., S. 68.

29 Ebd., S. 65.

30 Ebd., S. 76.

31 Ebd., S. 119.

• Bacău27 28 entdeckt, alle diese Grăber attestierend die Permanenz der dakischen Ackerbauem und.Viehzlichter 

des II. und III. Jh. u.Z. in diesem Raum. Die Graberentdeckungen aus der Nekropole von Văleni, sowie aus 

, den anderen, sind von besonderem Interesse fur das Problem des Begrăbnisrituals der freien ostkarpatischen 

Daker, die ausser dem vorherrschenden Brandritus, in einem beschrănkten Mass auch die Beerdigung 

„ gekannt haben. Der letzte Ritus begegnet uns besonders bei den Dakem aus den Provinzen Dacia und 

. tMoesia Inferior1*, er wurde im ostkarpatischen Raum auch wăhrend der Zeit Burebistas-Decebals ausgeubt, 

wie es die Entdeckungen von Brad attestieren29. ' '

Im gegenwărtigen Stadium der Forschungen heben die Untersuchungen der dakischen Entdeckungen 

des II. - III. Jh. u.Z., aus der Mittel- und Nordmoldau, das hohe Stadium, die Einheit und zugleich die 

indiskutabel Kontinuităt der dakischen Zivilisation hervor. Gleichzeitig, im Rahmen dieser dakischen 

Zivilisation aus dem betreffenden Raum, wurden auf der Basis kleiner Abwechslungen, vorlâufig ohne 

genauere Begrenzungen, drei Regionalgruppen abgegrenzt: Poienești fur die unterkarpatische Zone und fur 

die zentrale moldauische Hochebene, die auch unter der karpischen oder dako-karpischen Benennimg bekannt 

ist; Zvorâștea fur die Nordmoldau und Lipitza fur daș Oberdnestr-Gebiet30. In dieser Hinsicht, die Einheit 

und die bliihende Lage der dakischen Kultur in Betracht ziehend, hat man angenommen, dass der Unterschied 

dieser regionalen Gruppen ihr Identifizieren mit den drei Kulturen bzw. Poienești, Zvorâștea und Lipitza 

nicht rechtfertigt, da diese als Aspekte derselben dakischen Kultur anzusehen sind31.

Die Trăger der dakischen Kultur des II. - III. Jh. u.Z. aus den Ostkarpaten sind im allgemeinen unter 

der Benennung Carpi bekannt, worunter die antiken Schriftsteller nicht die Masse der Bevblkerung verstahden, 

sondem die Leiter der Koalition gegen die Romem32, zu welcher auch die Sarmaten gehorten33. Die Karpen 

habcri von ihrer urspriinglicher Zone westlich von Sereth die Autorităt im II. - III. Jh. u.Z. auf einen grossen 

Teii des ostkarpatischen Raumes ausgedehnt34. Andere dakischen Stămme, die wir fiir den ostkarpatischen 

Raiim in Betracht ziehen kdnnen, sind diejenigen der Kostoboken, lokalisiert im Nord-Os ten der Moldau 

und identifiziert mit der Lipitzagruppe aus dem Oberdnesterbecken35. Ein Teii dieser Stămme ist wegen der 

Niederlagen von 170 u.Z. wăhrend des Kaisers Marcus Aurelius und unter dem Druck einiger germanischef 

Stămme bei den Karpen eingedrungen und ist mit diesen verschmolzen, wie die archăologischen Entdeckungen 

vermuten lassen36 und ein anderer Teii ist neben den neuen Ankommlingen, den Sarmaten und Gennanen, 

auf ihrem Platz geblieben, wie die Forschungen der Archăologen attestieren37. In diesem Kontext, wird 

man nach 170 u.Z. statt der Kostobokerherrschaft diejenige der Karpen einfuhren38. Ausser den Karpen und 

Kostoboken, kdnnen die Tyrageten in der Unterdnesterzone lokalisiert werden, welche man der karpischen 

Kultur nicht zuschreiben kann39. Beziiglich der Lokalisierungsversuche in den Ostkarpaten der anderen .da

kischen Stămme, bzw. Caucoensii, Cotensii, Sensii und Piephigi40, ist hingegen kein Konsens in der Forschung 

yorhanden41. <

In dieser zweiten Periode, entsprechend der Eroberung Daziens durch die Romer, sind die Beziehungen 

mit den. Romem auch in den unbesetzten Territorien der Freien Daker aus dem Nord-, Nord-Westenund 

Nord-Osten Daziens intensiviert worden. Betreffs des ost-karpatischen Raumes, kann man je nach Art der 

Beziehungen mit dem romischen Kaiserreich drei deutliche Zonen unterscheiden42. Die erste, slidlich, 

zwișchen Sereth und Conduc (Sasyk) bach und begrenzt nordlich durch einen Wall, wurde von den Romem

32 M. Ignat, a.a.O , S. 21.

Gh. Bichir, I. loniță, Din istoria și civilizația dacilor liberi, 

Iași. 1982, Rezension, Thraco-Dacica, V, 1984, 1-2, S. 195.

Ders., Cultura carpică, București, 1973, S. 161.

35 I. loniță, a.a.O., S. 82.

36 Gh. Bichir, a.a.O., p. 173.

37 Ebd.

39 Ebd.

39 Ebd., S. 157, Anm. 423.

401. loniță, a.a.O., S. 80.

Gh. Bichir, erwăhnte Rezension aus Thraco-Dacica, V, 1984, 

1-2. S.201ff. .

N. Gostar, Situația Moldovei în timpul stăpînirii romane, 'Studii 

și articole de istorie, 19,1972, S. 80 ff.; I. loniță, a.a.O., S. 14.
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ierdbert und an die Provinz Moesia Inferior angeschlossen (in 106)43, nach einigen Ansichten sogar friiher. 

'ridch wăhrend der Massnahmen des Tiberius Plâutius Silvanus Aelianus als Vorposten fur den vorbereiteten ? 

IKrîeg44. Dieser wurde auch in. Verbindung mit verschiedenen Interpretări onen des Endes der dakischen.

43 Ebd.

*Ebd., S. 41 ff.

S. Sanie, a.a.O., S. 75.

441. loniță, a.a.O., S. 14 ff,

£M.,S. 17ff.

Ebd., S. 18 ff., der auf Reni, Ismail u Chilia sich bezieht.

S. Sanie, a.a.Ch, S. 78, 81.

I. loniță, akO.tS. 46. '

1 Burg-Von Bărboși, bzw. unter Nero, Domitian oder: Traian45, zur Diskussion gestellt Auch das Datum des 

îBeginns der romischen Heirschaft in der Moldau ist in Verbindung mit dem Ende der dakischen Burgen in 

! diesem Raum zu bringen46.

; , In dieser siidlichen Zone mit castella und den romischen Kastren von Bărboși, Orlovka (Cartai) und 

'Cetatea*Albă, gibt es ein eigentliches romisches Leben, das von den archăologischen, epigraphischen und 

numismatischen Entdeckungen attestiert wird47. Die romischen Zivilisationsiiberreste, ubereinandergelegt 

Igewbhnlich liber andere ăltere, gehoren der dakischen Bevdlkerung aus den oben erwâhnten Ansiedlungen, 

sowie auch andere dakische Entdeckungen aus den Ansiedlungen und Nekropolen an und bilden schliissige; 

Beweise ftir die Kontiniiitât der Daker, sowie ihrer Beziehungen zu der romischen Welt, die sich in der 

ethnischen und kulturellen Symbiose widerspiegeln. Andererseits haben die Țruppen aus den romischen 

Legionen, .bzw. die I Italica und die V Macedonica und aus der Cohors II Mattiacorum, die in den Burgen. 

von Bărboși, Orlovka und Tyras und wahrscheinlich auch in anderen Orten stationiert worden sind48, im, 

Rahmen der romischen Strategie^ im Schwarzmeerbecken zușammen mit den romischen Erdwăllen von 

Șerbeștibis-Tulucești und dann von Vadu lui Isac bis Tatarbunar, zur. Sicherheit der Grenze an der Unteren 

Donau beizugetragen und die zur okonomische Entwicklung der, betreffenden Zone zu garantiert. FUr. 

diesen Zweck ,haben auch die Hăfen fur die danubische Flotte (Classis Flavia Moesica) eine Rolle gehabt, 

die beim Transport der Aufbaumaterialen sowie der romischen Import- oder Exportware ftir die. freien 

Daker von Bedeutung war49. In diesem Kontext haben die Militar- und Zivilzentren zwischen Sereth,. und 

deș.Dnesterufers, die von einigen als Briickenkopf der Moesia Inferior ndrdlich der Donau betrâchtet 

worden sind, eine wichtige strațegische Rolle-gehabt. So, haben einerseits die Provinz Moesia Inferior und 

die ostlichen Grenzen der Provinz Dacia yerteigt und andererseits konnten sie die Bewegupgen der 

Bevolkerung aus des betreffenden Zone uberwachen50.

Parallel mit der Konsolîdierung der militarischen Ansiedlungen und der romischen Kolonisierung in 

dieser șlidlichen Zone hat hier auch eine intensive handwerkliche und kaufmănnische Tatigkeit stattgefunden, 

die zur Verbreitung einiger rbmischer Produkte (Keramik, Metallobjekte, Prunkstiicke u.a.) bei den freien 

Dakem aus dem Reste des ostkarpatischen Raumes beigetragen hat51. In derselben Zeit herrschen zahlreiche 

romische Munzen in . den Militar- und Zivilzentren aus dieser siidlichen romischen Zone vor und spiegeln 

einen aktiven Miinzenumlauf wider, besonders da die Mehrheit (90% Prozent bei Bărboși) aus Bronze ist52, 

was einen intensiven romischen Handel, hier unter Sicherheit- und Organisierungsbedingungen dank der 

romischen Eroberung attestiert, ohne auch die “unokonomischen” Wege (Gehalt, Kriegsbeute u.a.)53.als 

Ursache fiir das Eindringeh der romischen Miinze in dieses Gebiet auszuschliessen54.

Auch spiegeln die InscHriften, der Sarkophag mit Symbolen aus Galați und verschiedene Objekte mit 

Kultusdeutung aus der romischen ostkarpatischen Zone diese enge Beziehungen zwischen Romer und 

Autochtonen wider. Sie attestieren ftir diese Zone romische oder griechisch-hellenistische (Bacchus-Dionysqs, 

Erqș, Fortuna, Herkules, Venus, Aesculapius unde Hygia), autochtone (thrakischer Ritter und danubischer 

Rițter) und orientale (Mithras, Sol) Gottheiten, sowie die Anfange des Christentums und illustrierendies 

unter anderem, mittels des kleinen Kreuzanhănger aus Perlmutt, aus der ersten Hălfte des III. Jh. u.Z. vqh 

Bărboși55.

Die von.Dako-Karpen und von den Rbmem nicht eroberte und kolonisierte zweite Zone - die 

Nfițtelmoldau ist offentsichtlich romischen Einfliissen uriterlegen, wie es romische Produkte (Ton- und 

Glasbecher, Toilette- und Prunksachen u.a.), aus der Provinz Dazien und dem romischen Territorium der 

siidlichen ausserkarpatischen, zu Moesia Inferior gehorenden Zone bezeugen56. Aus strategischen und 

bkoriomischen Griinden war die betreffende Zone unter der romischen Uberwachung, hier vor aliem der 

Weg, der die Sereth und Trotuș-Ialer uberschreitet und das romische Territorium aus der Slidmoldau niit 

Transsilvănieh verbiridet5^. Die romische Autorităt in dieser abhăngigen Zone war von der romischen 

51 S. Sanie, a.a.O., S. 128 ff.

52 V. Mihăilescu-Bîrliba, a.a.O., S. 177.

53 Ebd., S. 247.

54 Ebd., S. 247 ff.

ss S. Sanie, a.a.O., S.202ff.

56 Ebd., S. 128 ff., 227.

57 I. loniță, a.a.O., S. 51.
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Ereberung Daziens bis Gordianus III. und Philippus Arabicus aktiver und anschhessend bis Ende der 

Herrschaft Aurelians germger58. Ausserdem musste aus den oben gezeigten Griinden das rdmische Territorium 

zwischen Prut und Karpaten unbedingt verteidigt werden, wăhrend das zwischen Prut und Dnestr- bis an 

dem Erdwall Leova-Copancagebiet unter rdmische Kontrolle unter Umstănden friiher, eventuell unter 

Gordianus in. oder Philippus Arabicus, verlassen werden59.

Der rdmische Einfluss, der sich vor aliem im Handel âusserte, ist je nach der Entfemung vom Limes 

und der hauptsăchlichen Handelswege zu bewerten. So ist zwischen mehreren Zonen unterschieden worden, 

in die zahlreiche Importstiicke gedrungen sind, unter welchen die Silbergefasse des Schatzes von Muncelu 

de Sus 60 bemerkenswert sind. Zu diesen kommt die Fiille der romischen Miinzen aus der betreffenden 

Zeit, sowie auch Funde in den anderen freien Territorien Europas, die durch die reichen karpischen 

Munzschătze illustriert sind, von denen jener aus Măgura mit 2830 Stiicke besonders bemerkenswert ist - 

ein Schatz bestehend aus Subsidien, Kriegsbeute, Losegeld u.a.61. Die grosse Zahl der Importe und der 

romischen Miinzschâtze attestieren den hohen Stand der okonomischen Entwicklung der freien Daker in 

dieser Zeit, zu der zweifellos auch die Romer als Gefangene oder Kaptiven beigetragen haben, die hier eine 

vielfăltige okonomische Tâtigkeit entfaltet haben62.

Beziiglich der politischen Organisation der freien Daker des betreffenden Territoriums hat man versucht, 

nach der Verbreitung der Amphoren mit Reliefstempel oder mit rotfarbigen Inschriften und der Munzschătze 

mehrere Temtorialformationen der freien Daker in einem ziemlich begrenzten Raum der Moldau nach dem 

Zerfall des zentralisierten dakischen Staat Decebals zu unterscheiden63. Dem wurde entgegengehalten, dass 

die freien Daker der Vdlkerwanderung nur vereinigt und nicht in kleine Territorialformationen aufgespalten 

widerstanden hatten64.

Auch die dritte Zone, im Norden der Moldau, hat im n. - III. Jh. u.Z. Verbindungen mit der romischen 

Welt gekannt, die durch die romische Miinzentdeckungen belegt sind, davon sind einige aus Bronze, die 

vorwiegend aus dem Gebiet der Hochebene stammen, das starker von Dakem bewohnt war65. Hingegen ist 

die Seltenheit der Munzschătze aus dieser Zone, darunter der grosste von Crăiniceni, der mehr als 600 

Miinze hat66, durch die politischen Umstănde erklărt worden, die den freien Dakem keine Subsidien 

gewâhrte67. Hinzu kommen Importobjekte, darunter vorwiegend die Amphoren, die aufgrund der 

griechischen Inschriften, aus dem Osten des Romischen Reiches bzw. aus dem kleinasiatischen, âgăischen 

oder einem anderen Raum stammen68.

Jhfolge dieser Entdeckungen ist es nicht ausgeschlossen, dass der Einfluss der romischen Zivil- und 

Militaransiedlungen aus dem nordosthchen romischen Daziens auch in den autochtonen Ansiedlungen der 

nordlichen Moldau, aber ohne wesentliche Ânderungen, versplirt werden69. Mit dem Aurelianischen Riickzug 

(275) beginnt die zweite Etappe der Geschichte der Beziehungen der freien Daker zu den Romem, die bis 

zum Hunnenneinfall (376) dauert und politisch von den gotischen Stamme dominiert wird70.

Hinsichtlich der autochtonen Bevolkerung dieser Zeit im Osten der Karpaten, sind durch die 

Aușgrabungen im romischen Territorium der Siidmoldau (Bărboși), sowie in den Ansiedlungen (Băiceni- 

lași), Bârlad-Valea Seaca, Dodești-Vaslui) und in der Nekropolen (Lețcani-Iași, Bogdănești-Fălciu, Bârlad- 

Valea Seacă-Vaslui, Mihălășeni und Miorcani-Botoșani), die der Sântana de Mureș-Kultur angehoren, 

unwiderlegbare Beweise iiber die Kontinuităt der dakischen Zivilisation des IV. Jh. u.Z. in der 

ausserkarpatischen Zone gesammelt worden. Ausserdem sind auch Uberreste der provinzialromischen, 

gotischen und sarmatischen Zivilisation signalisiert worden. Die archăologisch erforschten Ansiedlungen 

des IV. Jh. u.Z., sowie zahlreiche durch Oberflăchenforschungen identifizierte Siedlungen ăhneln im 

allgemeinen denen aus dem n. - HI. Jh. u.Z. Es sind flache, unbefestigte Ansiedlungen, meist in niedriger 

Lage entlang der Taler und seltener auf Anhohen.

Wichtig ist die Tatsache, dass durch die Aușgrabungen und Oberflacheforschungen einige Ansiedlungen 

des IV. Jh. u.Z. der Sântana de Mureș-Kultur identifiziert worden sind, die andere des II. und III. Jh. u.Z. 

(Băiceni, Dodești) uberlagem und damit einen Beweis fur die Kontinuităt in diesen Ansiedlungen darstellt71.

<q 66 S* Sanie> a.a.O., S. 71.

■EW* 67 M. Ignat, a.a.O., S. 12.

60 V. Mihăilescu-Bfrliba, a.a.O., S. 228 ff. 68 Ebd.

6* Ebd., S. 247 ff. 69 S. Sanie, a.a.O., S. 227.

“ Ebd., S. 249 ff. 701. loniță, a.a.O., S. 13.

I. loniță, a.a.O., S. 77 ff. 71M. Petrescu-Dftnbovița, Cucuteni, București, 1966, S. 35 ff.;

Gh. Bichir, erwăimteRezension aus Thraco-Dacica, V, 1984, D. Gh. Tbodor, Continuitatea populației autohtone la est de Carpați.

1-2. S.201' Așezările din secolele VI-XI e.n. de la Dodești-Vaslui, Iași, 1984,

M. Ignat, a.a.O.t S. 11. S. 129.
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I Fur dic Kontinuitat.sprcchen auch verschiedene Formen der dakischen handgemachțen oder gedrehten 

I Keramik, sowie einige palâoanthropologische Entdeckungen beziiglich des vorherrschenden. Lokaltypus 

imit mediterano’iden Zugen (dakische) im Vergleich zu den nbrdlichen (gotisch) und ost-europpiden 

i (sarmatisch) Typen 72. Trotz des Hurineneinfalls, dessen destruktive Rolle Ubertrieben worden ist73, hat 

micht die ganze autochtone Bevblkerung ihre Ansiedlungen verlassen, sondem meist an Ort undSțelle 

'• y.erharrt, wie es unter anderem die aus der Sântana de Mureș-Kultur stammenden Kulturelemente beweisen,' 

i 4?nen man in einigen Ansiedlungen der betreffenden Zeit begegnet74.

72 I. loniță, a.a.O., S. 111. 79 Ebd,t S. 88, 109. -iv

73 V. Mihăiiescu-Bîrliba, a.a.O., S. 225. 80 Ebd., S. 99.

74 M. Petrescu-Dîmbovița, a.a.O., Dacoromania, I, 1973, S. 81 Ebd., S. 103 ff.

165:1. loniță, a.a.O., S. 116 ff. 82 V. Mihailescu-Bîrliba, a.a.O., S. 207 ff.

■5 Gh. Bichir, a.a.O., S. 153. 33 Ebd., S. 210.

76 Ebd. 84Wi;S. 214.

771. loniță, a.a.O., S. 87 ff. . •; ? r 85 Ebd., S.‘ 217.

78 Ebd., s. 97.

Beziiglich dieses Problenls kann auf keinen Fall vom Verschwindfti der karpischen Kultur infoîge der 

Kâmpfe zwischen Romem tind Karpen in den Jahren 295-297 die Rede sein, auf die Aurelius Victor und 

andere antike Historiker sich beziehen, năch deren Ansicht die ganze karpische Bevblkerung im Rbmischen 

Reich umgesiedelt worden șei75. Dieser Meinung wird durch die Fortsetzung .der, Kâmpfe zwischen. Romem 

mit Karpen in den ersten zwei Jahrzehnten des IV. Jh. u.Z. widersprochen, sowie durch den Țiței carpicus, 

der infolge der Niederlage von dem rbmischen Kaiser angenommen wurde7®.

; v Hinsichtlich der Beziehungen zu den Romem in dieser Zeit, hat man hervorgehoben, dass die Verlegung 

der rbmischen Grenze an die Donau wahrend des aurelianischen Riickzuges zum Verschwinden der Grenze 

zwischen der rbmischen Zone und der von Rom abhăngigen Gebiete beigetragen hat; in der Folgezeit țreten 

Veranderungen .bei den ostkarpatischen freien Daker auf, die sich beziiglich der Verbreitung der Romanităt 

âuch auf das.restliche Territorium der freien Daker im Norden und Westen77 giinstig aușgewirkt haben. Das 

erklărt auch die Anwesenheit von Importwaren aus den ehemaligen Provinzen.Dazien und Moesien78. Im 

IV. Jh. u.Z. , wurdeausserdem mit der Wiederkehr der rbmischen Herrschaft an-der Unteren Donau wahrend 

der Zeit ?Kbnstantins des Grossen-Valens, bei Bărboși und Cetatea Albă Wachturme liber die Ruinen der 

alțen Kastren Ițind Kastellen errichtet?9. In der Nahe dieser Turme, die.zur Sicherheit des Donaulimes dienten, 

haben sich erige" Beziehungen zwischen Romem und der romanisierten oder def Romanisierung iinterlegenen 

einheimischen'Bevblkerung herausgebildet80. r .

Auf den fbmischen Einfluss aus dieser Zeit ist die Anwesenheit.von rbmischen Produkten (Werkzeuge, 

Keramik, Glasgefăsse, Prunksachen u,a.), Bauten mit Șteiniiritergrund, derîchristliche Charakter einiger 

Spătgrăber der Nekropolen dieser Kultur81, sowie der rbmische Miinzumsatz82 im Raum.der Sântana de 

Mureș-Kultur zuriickzufiihren. Der Geldverkehr im rbmischen Barboși-Milieu, welcher die Zeit Konstantins 

des Grossen nicht tibrdauert, unterscheidet sich von dem im anderen Ansiedlungen der Sântana de Mureș- 

Kultur iri der iibrigen Moldau83. Im allgemeinen wurde - im Kphtext der Degradierung der rbmischen 

Geldwirtschâft im Rbmischen Reich - der Miinzumsatz in der Moldau im IV. und V. Jh. u.Z. geschwacht84. 

Es ist moglich, dass zu diesereSituation auch die Hunnenwanderung beigetragen hat, die dazu fuhrte, dass 

einerșeits Miihzschătze vergraben wurden und andererseit auf den Gebrauch der Miinzen verzichtet wurde, 

1 und dadurch, nach dem Vorbild des Rbmischen Reiches, die natiirliche Okonomie allgemeine Verbreitung 

fand85.

Die obenerwăhriten.Angaben fur die hier untersuchte Periode (II. Jh. v.u.Z. - IV. Jh. u.Z.) zeugen 

einerseits von der Kontinuitat der dakischen Bevblkerung in den Ostkarpateh und andererseits von den 

iimfassenden Verbiridungen dieser Bevblkerung mit den Romem. Beziiglich der Kontinuitat erreicht die 

ețhnische und kulturelle geto-dakische Synthese, die im VIII. - VII. Jh. v.u.Z. eingesetzt hat, ihre Bliitezeit 

wahrend der I. Jh. y.u.Z. - L Jh. u.Z., die eine hohe sozial-politische Struktur verzeichnet tind dem 

zentralisierten und unabhăngingen Staat wahrend der Zeit Burebistas und dânn Decebals entspricht, der - 

im geschichtlichen Kontext der militărișchen und politischeh Konfrontation mit den Romem - ini hbchsten 

Grade die Tapferkeit und denvOpfennut der Daker fur die Bewâhmng der Freiheit und der Unabhângigkeit 

verkbrpert. Die Analyse.der,dakischen Entdeckungen der II. - III. Jh. u.Z. im allgemeinen aus den 

ostkarpatischen i.von den Romem besetzten und unbesetzten Territorien der Daker - letztere von Karpen 

und freien Dakem bewohnt - beweist den hotien Stand, die Einheit tind zugleich die unbestreitbare Kontinuitat
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der materiellen dakischen Kultur, die durch den Ansiedlungs- und Wohnungstypus, Keramik, Werkzeuge, 

Prunksachen, Miinzen u.a. attestiert ist, sowie durch sprachwissenschaftliche, bzw. Toponymen-, 

Hydronymen-, Anthroponymenbelege u.a. Diese Einheit bezeugt auch die Untersuchung der Riten- und 

Rituellbegrăbnisse in den Nekropolen, die vorwiegend Brandgrăber von ălterer dakischer Uberlieferung 

enthalten.

In direkter Verbindung mit der Kontinuitat der dakischen Bevdlkerung in den Ostkarpaten steht die 

kulturelle, ethnische und politische Einheit dieser Bevdlkerung, die vor der romischen Eroberung die Grenzen 

des heutigen Territorium Rumăniens uberschritten hatte; die Karpaten und die Donau stellen weder damals 

noch spăter ein Hindemis dar. Nach dem Aurelianischen RUckzug, in den letzten zwei Jahrzehnten des III. 

Jh. u.Z. und in den folgenden Jahrhunderten des I. Jahrtausendes u.Z. ist die Kontinuitat und die ethmsch- 

kulturelle Einheit in diesem Raum durch die unwiderlegbare Beweise attestiert, die Kulturen von lokaler 

und romischer Herkunft angehoren, deren Entstehungs- und Verbreitungsgebiet den ganzen-Raum der 

rumânischen Ethnogenese umfasst. Die Schopfer dieser Kulturen, die im lăndlichem Milieu lebten und in 

Gemeinschaftsverbănden - nach N. lorga “populare Romanien” - organisiert waren, sind mit den 

Wandervolkem konfrontiert worden, denen es nicht gelungen ist, die nachfolgende Entwicklung zu hoheren 

Formen der sozial-okonomischen und politischen Organisation zu unterbrechen oder zu verhindem.

Die dakisch-rdmische Symbiose hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der materiellen Kultur 

und im Geistesleben, sowie bei der Herausbildung der rumânischen Sprachen in den Ostkarpaten und in 

den iibrigen Territorien des alten Daziens gespielt. In dieser Hinsicht haben die vielfâltigen, okonomischen, 

politischen und kulturellen Kontakte, die die Geto-Daker mit der romischen Welt noch vom Anfang des II. 

Jh. v.u.Z. gehabt haben und die dann in der Periode Burebistas-Decebals verstârkt worden sind, der in 

einem fortgeschritten sozialokonomischen, politischen und kulturellen Entwicklungstadium befîndlichen 

getisch-dakischen Gesellschaft, die schopferische Ubemahme zahlreicher Elemente der romischen Zivilisation 

beitragen. Die Verflechtung zwischen diesen zwei Zivilisationen wăhrend einiger Jahrhunderte hat den 

Verlauf des Romanisierungsprozess im siidlichen Raum des ostkarpatischen Territoriums erleichtert. Dieser 

Prozess erfolgte mit der romischen Eroberung Moesiens und Daziens und der Aneignung der romischen 

Sprache und Kultur seitens der einheimischen Bevdlkerung, sowie auch dank anderer Fakten (Verwaltung, 

Hahdel, Christentum)86.

86 Siehe G. Reichenkron. Historische Latein-Altromanische

Grammatik, Wiesbaden, 1965, p. 153, flir die Faktoren die zur

Romanisierung der verschiedenen Vdlker des Altertums

beigetragen haben.

Vel. I. Nestor, Le monde barbare et la fin du monde antique,

Durch die romischen Eroberung Moesiens und Daziens sind zwei wichtige voneinander abhăngige 

romische Zonen entstanden, die zu Mittelpunkten des Romanisierungsprozesses in den zwei Provinzen und 

dann auch in den anderen unbesetzten Territorien wurden, darunter auch in dem mittleren und nordlichen 

Teii des ostkarpatischen Raumes. Das bedingte die Einfiihrung der romischen Lebensart im diesem Teii 

Europas. Das Fortbestehen der dakisch-romischen Bevdlkerung in dem III. - IV. Jh. u.Z. und ihre Entwicklung 

in den folgenden Jahrhunderten in romanischen und altrumânischen Formen war im Prozess der rumânischen 

Ethnogenese massgebend.

Bezuglich der Romanisierung in den von Romem unbesetzten Gebieten sind einige nuanciertere und 

glaubwurdigere Interpretationen in Verbindung mit den Beziehungen zwischen Romem und Autochtonen 

interessant87. Beriicksichtigt man - streng wissenschafdich - die Ergebnisse archăologischer Entdeckungen 

âus anderen Gebieten des Romischen Reiches, besonders aus dem Rhein- und Mitteldonau- Gebiet, so 

kann man annehmen, dass es auch im Falie Daziens, jenseits der administratiyen Grenzen des Romischen 

Reiches, Territorien unter strategischer und okonomischer romischer Kontrolle gab. Das beweist - wie es 

auch archaologische und numismatische Entdeckungen belegen -, dass die freie dakische Bevdlkerung 

ausserhalb der Provinzen Dazien und Moesien in Etappen und mit unterschiedlicher Intensitât in der 

Romanisierungsprozess einbezogen wurden88. In dieser Hinsicht sind die Mittel- und Nordmoldau zur Zeit 

der Provinz Daziens von den Romem beeinflusst worden; die strukturellen Ânderungen haberi nach dem 

Limej’-bruch durch den direkten Kontakt mit der romanisierten Bevdlkerung stattgefunden89. Die 

archâologischen Forschungen attestieren auch, dass die freien Daker aus diesen Territorien in einem anderen 

Rhythmus und anderen Formen als die in dem romischen Siiden und den Provinzen Dacia und Moesia 

Inferior romanisiert wurden90.

Bericht beim XIL Internationalen Kongress fur Geschichts- 

wissenschaften, Moskau, 1970.

88 Ebd.

89 S. Sanie, a.a.O„ S.227.

901. loniță, a.a.O„ S. 16
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Zur Herausbildung und Fortdauer eines Volkes dakisch-romanischer Herkunft unter Vdlkem anderer 

Abstammung flihrte die Permanenz der Romanitat im gesamten Raum des alten Daziens, zu dem auch 

infolge ununterbrochener Einfllisse und Kontakte mit der romischen Welt vor der Eroberung und spăter mit 

der der rdmisch-byzantinischen und der byzantinischen, das ostkarpatische Territorium gehbrt, wie es durch 

zahlreiche Importe, einen regen Geldumlauf und gewisse lateinische Elemente des Christentums belegt 

worden ist. Der romische Charakter dieses Volkes stellt eine hauptsâchliche Eigenheit fur die gesamte 

Geschichte des rumănischen Volkes dar, ohne die man ihre Zugehdrigkeit zu der Gruppe der romanischen 

Vdlker nicht verstehen kann. In diesem Kontext erscheinen einige Thesen liber eine “beschrănkte” Romanitat 

oder sogar ihr Fehlen in einigen Teilen des karpatisch-danubischen Raumes, bzw. die Nichtromanisierung 

der Daker in den ostlichen Territorien des alten Daziens und ihre “Slavisierung” und spătere Rumănisierung 

als wissenschaftlich unbegnindet Auf diese Weise werden der Romanisierungsprozess im Osten der Karpaten 

vollig unbegriindet geleugnet und die zahlreichen archăologischen und numismatischen Beweise, die fruher 

oder vor kurzem entdeckt worden sind iibersehen. Diesen Thesen gemăss wird die ethnischlinguistische, 

sozial-okonomische und kulturelle Kontinuităt und Einheit des rumănischen Volkes vemeint, zum Zweck 

der Abtrennung gewisser Territorien aus dem Raum der rumănischen Ethnogenese, die bekanntlich den 

ganzes Raum des alten Daziens bedeckte.

Obwohl in den letzten Jahrzenten mehrere Monographien liber die Romanitat des ostkarpatischen 

Raumes veroffentlicht worden sind, ist angesichts dieser Situation eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Sprachwissenschaftlem, Anthropologen, Ethnologen und anderen Wissenschaftlem erforderlich, um 

diesbezliglich neue Beweise zu erbringen und eine interdisziplinăre Behandlung dieser Frage in 

iiberzeugenden Synthesearbeiten zu fordern. Auf diese Art werden die Eigenheiten des komplexen 

Romanisierungsprozesses in den Ostkarpaten dokumentarisch belegt, sowohl im Siiden des von den Romem 

eroberten und kolonisierten Territoriums als auch in der Mittel- und Nordmoldau, wo keine starke romische 

Ansiedlungen bestanden und es keine Truppen in Kastren und Kastellen gab. Die Romanisierung fand hier 

langsam und langwieriger durch Ausstrahlung, Admigration und Verbreitung des Christentums statt, durch 

welche allmăhlich die Elemente der romischen Zivilisation und schliesslich auch die lateinische Sprache 

von den Dakem libemommen wurde91. Bezliglich dieses Problems ist zu betonen, dass trotz der Tatsache, 

dass obwohl Elemente der romischen Provinzialkultur in einem grosseren Raum in Osteuropa verbreitet 

waren, nur im dakischen Milieu glinstige Bedingungen flir die Aufnahme und Bewahrung der Romanitat 

vorhanden waren, wobei in diesem Prozess das romische Territorium slidlich des ostkarpatischen Gebietes92 

eine wichtige Rolle spielte.

91 Ebd., S. 120. 92 Ebd., S. 119.


