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Fur das zwischen BCarpaten und Dnestr liegende Gebiet bildeten die groBe RSume 
uberspannenden vollcerwanderungszeitlichen Wellen, in deren Verlauf immer wieder aus 
dem asiatischen Raum abgedrSngte StammesverbSnde und Vfilkerschaften nach Westen aus-
wichen, fast ein Jahrtausend lang eine dauemde RealitSt: der am Nordrand des Schwarzen 
Meeres sich erstreckende Steppenkorridor wies den Reitem den Weg zu den reiche Beute 
versprechenden Besitzungen der AnrainermSchte oder aber auch zu WeideplStzen, wo sie 
endgflltig sefihaft wurden; auBerdem lud das Steppenland wegen der fur die nomadische 
Lebensweise gflnstigen Bedingungen zum Verweilen ein, und es entstanden vorubergehend 
groBe HerrschaftsrSume, von denen ausgehend man Plflnderungszflge bis tief in die Wald-
steppenregion durchfflhrte. Zu ihnen gehSrt eine Zahl von Reitemomaden - z. B. Hunnen, 
Awaren, Protobulgaren, Ungarn, ICabaren, Uzen, Berindei - deren Anwesenheit im Raum 
westlich des Dnestr sich in den Bodenfunden kaum widerspiegclt und deren EinfluB auf die 
lokalen Gegebenheiten dementsprechend gering eigenstuft wird, sich jedenfalls nicht greifen 
ISBt. 

Einen ganz anderen Stellenwert haben hingegen Petschenegen und Kumanen. Die 
Ausdehnung ihrer Herrschaft auch auf das westlich des Dnestr gelegene Gebiet bis hin zur 
unteren Donau, ihre tatsachliche Anwesenheit in dieser Region und die Beziehungen der 
Steppenbewohner zur seBhaften Bevfilkerung werden durchweg negativ gesehen. Sei es durch 
peiiodische EinfSlle, sei es dutch die Form der Herrschaftsausflbung, Petschenegen und Ku
manen bremsten die aufsteigende Entwicklung der lokalen Gesellschaft und verursachten 
eine Stagnation in alien Bereichen \e Forscher halten ihre hcmmende Wirkung, aus
gehend vom Niveau der materiellen Kultur, das vorher erreicht worden war, gar fur so stark, 
dafi sie meinen, erste StSdte hStten sich auf dem Boden der Moldau im l l . /12.Jh. gebildet, 
wenn das Land nicht in den Strudel der letzten Welle der Vfilkerwanderung gezogen worden 
wSre^. Ganz zweifellos stellte dieses erste Viertel des zweiten Jahrtausends eine ausnehmend 
wichtige Umbruchphase dar, wenngleich sich diese VerSnderungen vielfach an zeitgleichem 

' V g l . z . a Ateziri, 1970, S.132 MATEI, Sur le rdk, W12, S.213. PETRESCU-DfMBOVlTA, TtoDOR, SPWEI, Some 

problems, 1975, S.30S. QHODARU, Observa^ I, 1979, S.173. SPINEI, A^ecU, 1980, S. 224, 24a PoHA, Prtmisele, 

1980, S. 25, 39. SHNEI, Conlribu^, 1981, S. 155-156. 

' OLTEANU, Premisek. 1972, S. 941. 



32 RENATE M6HLENKAMP 

Material noch nicht explizit machen lassen, sondern eher aus der Rflckschau als erfolgt durch-
schimmern. 

Dort, wo im vorherigen Kapitel Schicksal und Existenzdauer der frflhen Burgwall-
anlagen beschrieben wurden, ist vercinzelt bereits zeitlich vorgegriffen worden in die Jahr
hunderte, in denen Petschenegen und Kumanen die Steppe beherrschten. Im folgenden soli 
nun zu skizzieren versucht werden, wie sich das Leben zwischen Karpaten und Dnestr unter 
ihrer Herrschaft gestaltete, wann es Brflche welcher Art und welcher Intensitat gab. Da
mit der eventuelle Wechsel deutlicher hervortritt und entschieden werden kann, inwiefern 
ein Entwicklungspotential vorhanden war, dessen Entfaltung verhindert wurde, wozu nur 
der Vergleich die Moglichkeit bietet, wird bei der ErSrterung der verschiedenen getrennt 
anzusprechenden Komplexe - Demographic, wirtschaftliches Leben, territorial Hcrrschafts-
bildungen - die Betrachtung ausgchcn von den Gegebenheiten, wie sie in der nSchamierzeit" 
der klassischen Dridu-Kultur, d.h. im 10. beginnenden 11. Jh., anzutreffen sind. 

Demographie 

Verglichen mit der vorhergehenden Phase des 8. und 9. Jhs. ist im l O . / l l . J h . ein 
erheblicher Bcvdlkerungsanstieg zu verzeichnen, denn die Zahl der Siedlungen wachst so-
wohl innerhalb bestimmter regionaler Untergliederungen als auch aufierhalb der Gebiete 
mit hoher Konzentration'. Diese Feststellung hat ihre Gflltigkeit unabhangig davon, dafi die 
konkreten Angaben fiber die genaue Zahl der der Dridu-Kultur zuzuweisenden Siedlungen 
sehr stark schwanken^. Nach der jangsten Veroffentlichung zu urteilen, diirfte es sich um 
rund 250 Siedlungen der Dridu- bzw. Balkan-Donau-Kultur im gesamten Untersuchungs-
raum handeln'. Grofiere Aussagekraft als diese absolute Zahl, die wegen der intensiven 
siedlungsarchaologischen Bemuhungen sowieso einem dauernden Wechsel unterworfen ist 
und schnell flberholt sein diirfte*, kommt vielmehr der geographischen Verteilung zu. Die 
meisten Niederlassungen ballen sich im sudlichen Waldsteppengiirtel zwischen Bdrlad und 
Pruf und im Seengebiet nordlich des letzten Donauabschnittes; daneten haufen sich noch 
D6rfer am Mittellauf der Botna, an der Einmundung des Bic in den Dnestr und in der Coasta 
Ia$ilor genannten Landzunge sfldlich des Bahlui, wahrend die iibrigen Funde verstreut sind^. 

Der Vergleich des Siedlungsgeschehens vom 11. bis zur Mitte des 13. Jhs. mit der 
eben skizzierten Ausgangslage ist einstweilen noch sehr erschwert, so dafi sich nur mit dem 
Vorbehalt spaterer Revision Tendenzen verdeutlichen lassen. Das ist in erster Linie darauf 
zurflckzufiihren, dafi die archaologische^Erforschung des ersten Viertels des zweiten Jahr
tausends noch ganz in den Anfangen steckt und dementsprechend die Interpretation sich 
vernunftigerweise Schranken auferlegen mufi; auBerdem spielt eine Rolle, daB die eine un-

' SPINEI, Aspecte, 1980, S. 219. Deis., Moldova, 1982, S. 90. 

< PETRESCU-DtMBOVTTA, TEODOR, SPINEI, Some problems, 1975, S. 300-301 (100 Siedlungen westKch des Prut). 
ItoDOR, Tiriloriul, 197S, S. 101, 102 (mehi als 200 Niederlassungen im heutigen rumSnischen Ifeil der Moldau). 

' SPINEI, Conlribulii, 1981, Abb. Z S. 116. 

• Nunmehr spricht man in demselben Untersuchungsraum bereits von 300 Siedlungen (SPINEI, Moldova, 19SZ S.90; 
die als Abb. 2 angefSgte Karte ist aber identiscfa mit der in Anm. 5 genannten Skizze). 

' PETRESCU-DIMBOvrT^ TEODOR, SPINEI, Some problems, 1975, S.301. SPINEI, Aspecte, 1980, S.219. Ders., Contribu^, 
1981, S. lis. 

' Vgl. die in Anm. 5 und 6 genannten Karten. 
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abdingbare Voraussetzung darstellende nfiherc zcitliche Bestimmung oft noch notwendiger 
Vergleichszeugnisse entbehrt'. Mindcstcns cbenso groBe Schwierigkeiten stcUen sich dem 
Bemflhen entgegen, Siedlungsbewegungen im Raum der altrussischen Funde zwischen Prut 
und Dnestr zu verfolgen, da die Fundzusammenstellung alle Siedlungen zwischen den Eck-
daten Ende 9. Jh. und Anfang 13. Jh. subsumiert und in der zugehdrigen Beschreibung selten 
einmal prSzisere Zeitwerte fflr die das chronologische Grobraster liefernde Keramik gegeben 
werden i". AuBerdem sind die bereits erwahnten hitzigen Datierungskontroversen flber die 
den Tragern der Balkan-Donau-Kultur zugewiesenen Siedlungen alles andere als geeignet, 
erhellend zu wirken". 

Auf jeden Fall deutet auch im Dnestr-Prut-Gebiet weder in der exponierten Sstlichen 
Randzone am Dnestr noch in dem Seengebiet an der unteren Donau irgend etwas auf 
Wustungserscheinungen schon im 10. Jh. hin^^. Ob der Bau der Burgwallanlagen an der 
Wende zum 10. Jh. tatsachlich mit der aus der Steppe kommenden Bedrohung eine befriedi-
gende ErklSrung findet", muB, wie bereits erwShnt, noch dahingestellt bleiben und bedflrfte 
erst noch einer nSheren Untersuchung, zumal die Blflte der oSenen Posad-Siedlungen auch 
noch in der ersten Halfte des 11. Jhs. anhielt". Bei aller Zurflckhaltung, die angesichts der 
nur fragmentarisch angegebenen Daten angebracht ist, zeigt sich aber doch, daB hier die 
Mehrzahl der D6rfer, deren Ende sich prfizisieren ISBt, im Verlaufe des 11. Jhs. verschwand" 
und die Bevdikerung sich nach Norden, vermutlich in die mehr Schutz bietenden bewalde-
ten Codri, daneben aber dem Anschein nach wohl auch nach Haly6 zurflckzog". Die Ent-
siedlung war jedoch nicht voUstSndig, denn in denselben Mikroregionen, in denen Dorfer 
wust wurden, blieben andere bis zum Anfang des 12. Jhs. bestehen". Diese chronologischen 
Gegebenheiten, in Zusammenhang mit den Herrschaftsverhaltnissen in der nordpontischen 
Steppenregion betrachtet, lassen keine eindeutige Entscheidung zu, auf wessen Konto dieser 
Rflckzug zuruckging, doch bin ich - wie bereits angedeutet'* - eher geneigt, das Ausweichen 
der lokalen Bevdikerung dem von den Kumanen ausgehenden Druck als der Bedrohung 
durch die Petschenegen zuzuschreiben. 

Die um die Mitte des 10. Jhs. auch diesen Raum tangierenden HerrschaftsverhSltnisse 
illustrlert der byzantinische Kaiser Konstantin Porphyrogennetos (913-959) in seinem Werk 
De administrando imperio. Der Machtbereich der Petschenegen erstreckte sich um diese Zeit 

» SPINEI, Contributii, 1981, S.93, 113. 

'» FEDOROV, CEBOTARENKD, Pamjalniki, 1974, & 53-74 (Beschreibung), 73 (Karte). 
" Vgl. dazu die Ausfiihrungen im vorau%egangenen KapiteL 
>̂  FEDOROV, CEBOTARENKO, Pamjatniki, 1974, S. 9 umgehen eine klare Festsetzung des Beginns, doch legt die vage 

Formulierung nahe, da8 sie den Anfang des Wustungspiozesses im 10. Jh. sehen. 
" GOEHRKE, WOslungspeHoden, 1968, S. 2a FEDOROV, Genem, 1972, S. 49 - Zur Frage des Baudatums vgl. & 103. 
» Vgl. S. 101-102 
" Von den insgesamt 82 genannten Siedlungspunkten zwisdien Ende 9. Jh. und An&ng 13. Jh. - von denen allerdings 

sechs uberhaupt erst im IZJh. eradieinen - welsen acht Keramik aul, die bis in das 11. Jh. leichte und dann 
v e r s i ^ (FEDOROV, CEBOTARENBO, Pamjatniki, 1974, Siedlungspunkte Nr. 209, 22a 224, 246, 249, 257, 261, 263). 

" FEDORCW, ftegi, 1965, S.29. Ders., Genezis, 1972, S. 52 
" FEDOROV, CEBOTARENKO, Pamjatniki, 1974, Siedlungspunkte Nr. 214,235 (Diskussion 1), eventuell 243 (EHskussion!), 

253 
Vgl. S. 101, 103,111-112 
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vom Don bis zur DonauumfaBte also auch das Gebiet des spSteren Fflrstentums Moldau, in 
dem die Fiasse TQOVXXO<; (Dnestr), BgovToq (Prut) und Eigtrcxi (Siret) genannt werden^. 
Vier der acht petschenegischen StSmme saflen westlich des Dnepr und werden von Konstantin 
Porphyrogennetos bestimmten feindlichen Nachbarn zugeordnet: den Bulgaren benachbart 
war der Stamm rta^ixoirov (turk.: Yiziqapan); zwei der insgesamt drei mit dem Ehren-
namen Kangar (Kdjjag) ausgezeichneten Stamme saBen westlich des Dnepr, und zwar 
der den Ungarn benachbarte Stamm FvXa/Xa/Sot^^ijjvXd (turk.: Qabuqiinyula) und der 
Stamm 'lafSSiegrin (tilrk.: YavdiOrdim), der an vcrschiedene slavische StSmme - Drevljanen, 
Ulifien (?), Tivercen (?) - angrenzte, die dem Kiever Reich tributpflichtig waren^i. Am Dnestr 
vcrfflgten die Petschenegen flber eine wohl in ein groBeres Grenzwachtsystem eingepaBte Ver-
teidigungslinie^. Auf dem rechten Dnestr-Ufer lagen sechs wflste Kastelle {IgrniOKOiaTea.), 
die - abgesehen von Aspron, dem antiken lyras und spSteren Cetatca Alb5 - alle petsche-
negische Namen mit dem tflrkischen Bestandteil Kcfrai = Befestigung tragen - Tov^'farai, 
KgaKuaKdiTM, SaX^iaKdrai, EaKaKarai, FiaiovKaTai^. Schon die Namen deu-
ten darauf hin, daB hier petschenegische Stfltzpunkte in verlassenen Slteren Bauten ange-
setzt waren - Konstantin Porphyrogennetos denkt an rSmische Siedlungsflberreste^ -, die 
ausdrucklich der KontroUe der Dnestr-Furten dienten". 

Wenngleich die Spatenforschung bislang noch keinen dieser Wachtposten hat auf-
spflren kOnnen, so erlaubt doch der Hinweis auf die FluBflbergSnge zumindestens eine hypo-
thetische Zuordnung, aus der meines Erachtens hervorgeht, daB die Petschenegen nicht 
etwa nur den eigentlichen sudlichen Steppensaum auf diese Weise sicherten, sondern daB 
man bis an die heutige nordliche Grenze der Moldawiens die Obergangc abriegelte^. Diese 
Stfltzpunktkette legt die Vermutung nahe, dafi die Sitze der drei genannten petschenegischen 
Stamme sich Mitte des 10. Jhs. noch 5stlich des Flusses befandcTn und dafi man von dieser 
Basis aus zu den Raub- und Plflnderungszflgen nach Westen aufbrach^^. 

i» CoNSTA-vriNE PoRPHYROOENiTUS, Bd 1, 1967, Kap.42/20-22; vgLKap.42/55-67, 9/96-98. VgLMoRAVCsnc, 

Byzmtinoturcica, Bd, 1958, S. 86. 
» CONSTANTINE PoRPHYRQOENlTUS, Bd 1, 1%7, Kap. 38 /66-71. ZuT Ideiitifiiierung vgL Ebenda, Bd 2, 1962, S. 149. 
" Ebenda, Bd 1, 1967, Kap.37/39-t5. Vgl. GOCKENIW, HipvUker, 1972, & 91-92 - Zu den Nachbarschaften vgl. 

auch KJ^.5/5-6, 8,13/3-5, 40/43. Zu den Kangar vgLKap.38/68-71. 
» GOCKENJAN, mfsvolker, 1972, S. 92 sowie Anm. 27 auf S 186. 
2' CONSTANTINE PORPHYRCOENiTOS, Bd 1, 1967, Kap. 37/5*-67. VgI.G<5acENIAN, HUfsvotker, 1972, S. 92-93. 
" Bei den angefiihrten Resten steinemer Kreuze und Kirchen mag es sich vielleicht - abgesehen von A^ron, wo 

romische Zeugnisse nicht ausgeschlossen sind - um Spuren der von den Goten deportierten ReichsbevoUcerung 
handein, wie sie beispielsweise in Sobar' bei Soroca von den Archiologen zutage gefdrdert wurdoi (vgl. S. 89). 

» CONSTANTINE PORPHYROOENITUS, Bd 1, 1967, Kap. 37/59. 

u L3Bt man Aspron beiseite, dessen Lokalisiening klar ist, so bieten sich filr die restlichen fOnf Festungen -
hypothetisch - folgende Furten an: die Furt zwischen Boideiy und Uraspol'; der t)bergang bei Vadu-luj-Vod4 
(=Furt des Ffinten) oder derjenige bei Dubossaiy; die Furt bei Rezina/Rybnica; eine Furt in der Gegend von 
Soroki (rum. Soioca); eventuell ein Obergang bei MogUev-Fodol'skq. 

Es ist immerhin autfaUig, daB der Name der voiletzten Festung der Reihung, namlicb SaKandrac, als Pfahlburg 
gedeutet wird, was der Bauweise der bekanhten Burgwallanlagen en1q)richt AuBerdem fand man in Alcedar, 
das nicht allzuweit von einer der genannten Furten (Rezina/Rytmica) entfemt liegt, kegelfdrmige nomadische 
PfeUspitzen (FEDC»OV, Slayjanskie gorodiila, 1953, S. 49). 

" Die bei Konstantin Porphyrogennetos Qberlieferten Entfemungsangaben - von den Petschenegen zu den Ungarn 
vier l̂ ge, zu den Bulgaren ein halber 1kg - suggerieren allerdings, daB vorgeschobene Einheiten schon welter 
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Die Ergebnisse der ArchSologie und die Aussagen der schriftlichen Qucllen stfltzen 
diese EinschStzung. Nach dem Zeugnis der Bodenfunde bevolkerten wShrend des 10. Jhs. 
allenfalls kleinere petschenegische Gruppen das Gebiet westlich des Prut, wo ihre Anwesen
heit allem Anschein nach weder tiefgreifende Auswirkungen auf die Siedlungshfiufungen an 
den sildmoldauischen Seen noch auf die Bevdlkerungskonzentration im Waldsteppenbereich 
hatte^. wahrend des lO.Jhs. bis zum beginnenden 11.Jh., d.h. bis zu der .Niederlage, die 
ihnen Jaroslav der Weise (1019-1054) im Jahre 1036 beibrachte, richtcten sich die petschene
gischen Angriffe vornehmlich auf die Rus', sieht man einmal ab von den ZQgen nach Byzanz, 
die sie als Bundnispartner der Kiever Fiirsten mitmachten^'. Erst danach wandten sie ihr 
Hauptaugenmerk nach Westen. Da die Einfaile nach Ungarn, die durch moldauisches Ge
biet fflhrten, offenbar Episode blieben'*, werden sie wohl kaum weitreichende demographi-
sche Auswirkungen gehabt haben. Folgenreicher waren hingegen die hSufigen EinfSUe in die 
sfldlich der Donau gelegene Region, die recht bald nach dem Tode des KLaisers Basileios II. 
(976-1025) einsetzten''. Diese neue Orientierung deutet sich auch in Verfinderungen des 
Siedlungsprozesses westlich des Dnestr an. 

Denn zu dieser Zeit, im beginnenden 11. Jh., lieBen sich Petschenegen erstmals in 
betrSchtlicher Zlahl in diesem westlichen AuslSufer des eurasischen Steppengflrtels nieder'^. 
Anhaltspunkte fflr diese zeitliche Fixierung liefem nicht in erster Linie die den Petschene
gen selber zuzuweisenden Funde. Nicht nur hat man bislang noch keine petschenegische 
Siedlung entdecken kfinnen'^, sondern auch die Grabfunde, in denen sich einstweilen noch 
ausschlieBlich ihre Anwesenheit widerspiegclt^, kflnnen nur mit groben Naherungswerten da-
tiert werden, da die Zflge der materiellen Kultur der einzelnen Nomadenvfilker einerseits die 
heterogene ethnische Zusammensetzung wiedergeben, andererseits untereinander zu groBe 
Ahnlichkeiten aufweisen und da drittens sprechende Vergleichsfunde noch sehr vercinzelt 
sind". Indizien fflr die sich voUziehenden Verfinderungen sind vielmehr zum einen die zu 
Beginn des 11. Jhs. vergrabcnen Mflnzhorte'*, zum anderen das Ende der Dridu-Kultur". 

AbgelOst wurde diese von der bis ins 12. Jhs. hinein verbreiteten Kultur von Radu-
cSneni'*, in der Anzeichen dafflr vorhanden sind, daB die seBhafte einheimische und die 

westlich und sfldlich zur Hemchaftssicherung stotiwijert waroi (CONSTAimNE PORPHYROOENITUS, Bd. 1, 1967, 
Kap. 37/47-48). Eine Lokalisiening der Stimme Giazichopon und Kato Gyla im Baragan und in der siidlichen 
Moldau (SPINEI, Contributii, 1981, S. 99) scheint mir aber nicht wahrscheinlich. 

^ SPINEI, Relations, 1975, S.274. Deis., At;>eca!, 1980, S.222 
» MORAVCSIK, Byzmtinoturcica, 1958, S.87-«8. GOCKEMAN, HifsvoUcer, 1972, 5.93-94.' ROss, Kiev, 1981, S. 290-291, 

295, 296-297. 

" Ein erster Einfall nach Siebenburgen war unter Stefan dem Heiligen (997-1038) erfolgt, 1068 zog man durch den 

Borgo-PaB emeut nach Sidjenbflrgen (GOCKENIAN, HUjsviOter, 1972, S. 97). 
" ?.V>Mxmi,LesPetdtinigues, 1970, S.39-49, 62-65, 75-76. GdcKENJAN, HUfsvdBcer, 1972, S.95-96. 
« FEDOROV, Genezis, 1972, S.50. SPINEI, D&»«v«r«es, 1973, S.29Z Tien., Relations, 1975, S.267. 
" PETRESCU-DlMBOvrrA, TtoDOR, SpiNEl, Some problems, 1975, S.308. 
» Zu den Funden von Nomadengribem vgL SPINEI, AntidiitSiile, 1974, S. 394-395 sowie Abb. S. 395. Deis., Contributa, 

1981, S. 14&-153. 
" SPINEI, AntichiOfie, 1974, S. 394. 

» TtoDOR, Elemente, 1970, S. 123. 
" AfezSri, 1970. S. 122-130. SPINEI, Dicouvertes, 1973, S.29Z TEODOR, Teritoriid, 1978, S. 118-119. SPINEI, ContributU, 

1981, S. 121. 

'* Benannt nadi dem gleichnamigen Fundort bei Hufi im Bezirk Ia}i VgL dazu Ajeziri, 1970, S. 130-136. 
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nomadische Bevfilkerung in engem Kontakt miteinander lebten. Der Formenkatalog der 
Tfipfereierzeugnisse enthSlt bis dahin hier unbekannte irdene Kessel, deren Vorbild ganz 
zweifelsfrei metallene GerStschaften der Nomaden warcn'». Die bisher aus dem Boden ge-
borgenen Zeugnisse dieser Kultur erlauben, ihre Verbreitung im zentralen und sfldlichen Teil 
der Moldau zwischen den Flflssen Prut und Siret im zentralmoldauischen Hochland, in der 
Elan-Horincea-Senke und am Unterlauf des Bahlui als nachgewiesen anzunehmen*", also 
in Gebieten, in denen auch die Dridu-Kultur mit einer Vielzahl von Niederlassungen belegt 
war, wahrend die Jijia-Senke weiterhin kaum besicdclt ist*'. Vermutlich war diese Kultur auch 
westlich des Siret und in der sfldlichen Steppenregion verbreitet**. Im nOrdlichsten Landes-
teil fehlt sie bislang vfiUig, und fistlich des Prut bietet sich die gesamte Lage ausgesprochen 
unklar dar*'. 

Wie die alle in Wassernahe liegenden Grabfunde zeigen, stieGen kleinere petschenegi
sche Abteilungen den Prut und den Bdrlad aufwSrts bis in das Hinterland der sfldlichen Wald-
steppenzone und bis in das nfirdliche Waldsteppengebict der Jijia-Senke vor**. Reprasentative 
Angaben zur Anzahl der Siedlungen und zu ihrer Dichte vcrbieten sich angesichts des heuti
gen Wissensstandcs ofEensichtlich noch*'. Den Rflckzug der eingesessenen Bevfilkerung und 
das Aufgebcn von Siedlungen setzen die ArchSologen in den vierziger Jahren des 11. Jhs. 
an, als die Petschenegen ihrerseits von den Uzen bedrSngt wurden**. Auf alle FSUe befand 
sich das Gebiet westlich des Dnestr gegen Mitte des 11. Jhs. im Einzugsbereich groBrSumiger 
Verschiebungen der Nomadenvfilker. Nachdem ein kleinerer petschenegischer Verband unter 
Fflhrung Kegens in Byzanz Zuflucht gesucht hatte und zur Grenzwacht an der Donau an-
gesiedelt worden war*'', wies der byzantinische Kaiser Konstantin Monomachos (1042-1055) 
auch den Resten der elf petschenegischen Stamme unter Ifyrach, die 1048 die vemichtendc 
Niederlage flberlebt hatten, innerhalb der Reichsgrenzen eine Bleibe zu, wo sie Byzanz vor 
weiteren Nomadeneinfallen schfltzen soUten**. In der zweiten Haife des 11. Jhs. erfflUten 
Petschenegen auch in ungarischem Dienst Aufgaben in der Grenzsicherung*'. Lediglich ein 
kurzes Zwischenspiel gaben die Uzen im moldauischen Steppensaum, die 1060 von einer 

^ Die ethnische Zuordnung dieser Tonkessel scheint nicht unproblematisch. Nunmehr meint man, mit den 
Petschenegen nach Westen gezogene Chazaren seien die ersten Schdpfer dieser Kessel auf dem Boden des spateren 
Fflistentums Moldau gewesen (SPINEI, fhigen, 1974, S.26. Den., Moldova, 1982, &87). 

« PETRESCU-DIMBOVITA, TEODOR, SPINEI, Some problems, 1975, S.303. SPINEI, Ajpeete, 1980, S.224. Dm., Moldova, 
1982, Karte Abb. 5. 

" AiezSri. 1970, S. 132-134. Nur am Unterlauf des Bahlui fand man Spuren (SPINEI, MMova, 1982, S. 87). 
« SPWEI, Conlribu^, 1981, S. 124. 

« Ders., Aspecte, 1980, & 224. Ders., Contributa, 1981, & 124. 
** Vgl. SPINEI, Dicouvertes, 1973. Das nordlichste petschenegische Grab fand man bisher in Ibdireni im Bezirk 

Botojanl VgL auch Anm 34. 
" Nunmehr spricht man von 50 Niederlassungen und wertet die Zahl all Ausdruck fflr einen vorflbergehenden 

Bevaikerungsrflckgang (SPINEI, Moldova, 1982, S.90). 
« SPINEI,^ft'<*<<affl«, 1974, S.412-413. Ders.,>ljp«tt, 1980, S.222 
" P.DIACONU, L«fth*Aii«uM, 1970, S. 57-59. Dera., The tttchenegi, 1975, S.238. 
« P.DIACONU, Les Petdttnigues, 1970, S. 57-61.' 

« GdCKENIAN, mpvolker, 1972, S.89, 9& - VgL auch die Petschent̂ nsiedlung Besenyo auf dem Wege von 
Kronstadt zum atuz-Pass (Ebenda, S.106i 132 und Anm. 270 auf S.205) sowie die vermutUch erst im 12 Jh. 
angelegte GrenzwSchtersiedlung Besenyo (rum. Viijoara) in der Nihe von Bistritz zum Schutz des Boigo-Passes 
(Ebenda, S. 106). Zu bdden vgL die Karte. Ebenda, S.234. 
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Koalition russischer Fiirsten besiegt worden waren*. Sie verheerten dann die Dobrudscha 
und den Balkan, lieBen sich aber, nachdem sie unterlegen waren, in der Mitte der sechziger 
Jahre ebenfalls innerhalb der Grenzen des Imperiums nieder'^, wShrend ein anderer Tfcil 
nach Ungarn abwanderte. 

Die Kumanen, die sich gegen Mitte des 11. Jhs. erstmals an der russischen Grenze 
gezeigt hatten", fflhrten seit der zweiten Hfilfte des 11. Jhs. zahlreiche Raubzflge gegen vcr
schiedene Regionen auf der Balkanhalbinsel durch^*. Vermutlich seit Ende des 11./Anfang 
des 12. Jhs. bildete fflr diese Streifzflge das Gebiet nCrdlich des letzten Donauabschnittes 
den Ausgangspunkt^', und wahrend eines Zeitraumes von rund 150 Jahren sqllte dann die 
Gegenwart der Kumanen die Geschichte auch des dstlichen RumSnien mitbestimmen. 

Mfiglicherweise wird ihnen schon ein Teil derjenigen NomadengrSber zuzuweisen sein, 
die aufgnind einer komparativen Feinanalyse in das 11./12. Jh. datiert wurden'*. Mit Sicher-
heit Kumanen sind dann in fflnf weiteren, dem 12./13.Jh. angehSrenden GrSbcrn bcige-
setzt". Westlich des Siret stieB man bislang nur auf eine einzige Grabstelle'*. Weitere, aller
dings ebenfalls nur schwer zeitlich nSher zu bestimmende bzw. einer VSlkerschaft zuzu-
sprechende Spuren haben die tflrkischen Reitemomaden in der Hydronymie und Toponymie 
hintcrlassen". Vor allem wegen der entschieden ISngeren Zeit der Herrschaftsausflbung wer
den die tflrkischen Namen in erster Linie den Kumanen zugewiesen*°. Das Verbreitungsgebiet 
der Orts- und FluBnamen dieser Provenienz deckt sich in etwa mit dem Areal, in dem die 
den SteppenvSlkera angehorenden Oberreste gefunden wurden*'. 

Leider steht fflr die durch die Anwesenheit der Kumanen gepragte 2Leit des 12. /13. Jhs. 
die Spatenforschung erst am Anfang*^. Die im Boden entdeckten Siedlungsspuren der seB
haften lokalen Bevfilkerung wahrend dieser anderthalb Jahrhunderte sind noch von sehr 
geringer Zahl*'. Das bedingt nicht nur Datierungsschwierigkeiten und -differenzen und so-
mit eine betrSchtliche Unsicherheitsmarge bei der Fundzuweisung**, sondern macht es auch 
nahezu unmoglich, schleichende Entsiedlungsvorgange zu fassen. Wie nachhaltig die kuma-
nische Herrschaft durch die Beeinflussung der demographischen Gegebenheiten die lokale 
Entwicklung bremste, dafflr fehlen einstweilen noch ausreichende Anhaltspunkte. Relativ die 

» SPINEI, Rdations, 1975, S.267. 
" p. DLACONU, Les PetdttnigMs. 1970, S. 79-8L SPINEI, AntidiiO^, 1974, S. 39a 

« Vgl.RAPPOPORr, Voennoe zodiestvo, 1967. S. 167-172. 
« E DIACONU. Les Counums, 1978, S. 35-107, 114-119, 130-133. 
« SPINEI,/4»<i«fcW/2«, 1974, S.391. 
" SPINEI, Contributii, 1981, S.153, vgl. Abb. S.̂  151. Es handelt sich um acht der insgesamt 25 aus dem ia-13.Jh. 

stammenden Fundstellen mit tGrkischen Beisetzungen (Nr. 2, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 24). 
" Ebenda. Nr. 11, 12, 18, 19, 20. 
'* In Farteftii de Jot im Bezirk Suceava (Ebenda, S. 151,153). 
» WEIOAND, Ursprung, 1921, S. 96-lOa SflHEl, AntichitSfik, 1974, S.393. SCHEINHARDT, JJjpen, 1979, S. 152-154. 
" WEIQAND, Unprung, 1921, S.97. ScHElNHAREfr, %oi, 1979, S. 152-154. Vgl.IORnAN, Toponimia, 1963, S.269-27a 
" Spinei, Relations, 1975, S. 274-275. 
« SPINEI, Contribu^, 1981, S. 126. Denu. MoUhva, 1982, S.87. 
" PETRESCU-raMBOVrj'A, TEODOR, SPINEI, Some problems, 1975, S.303; SPINEI, Contributii, 1981, S. 126. V^AfezSri, 

197a S. 137-138. 
" VgL Z.B. die abwdchenden AuSassungen fiber die zeitliche Zuordnung des groBen Fundes von Limbar', die 

zwischen dem 10.-13. Jh., dem 12-14. Jh. und dem lL-13. JLschwankt (SnNEI, Contributa, 1981, S. 129-130). 
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meisten Niederlassungen scheinen auch wahrend des 12./13. Jhs. im Siiden und Zentrum der 
Moldau bestanden zu haben*'. Einen noch keineswegs genugend beweiskraftigen Hinweis auf 
die Verlagerung von Siedlungen an geschutztere Platze mag man vielleicht darin sehen, dafi 
die zwei Dorfer, die sich im 12./13. Jh. in dieser Region an vorher langere Zeit unbesiedel-
ten Ortsstellen bildeten, an einem nordlichen, linken ZufluB zum BSrlad in der Waldzone 
liegen**. 

Wenig klar ist auch noch, inwicweit ein Bevolkerungsverlust durch Zuwanderung -
auch in andere, bisher dem Anschein nach sporadischer besiedelte Regionen - ausgeglichen 
Oder abgeschwacht werden konnte. Die sowjetischen Archaologen meinen, im Laufe des 
12. Jhs. und bis zum Beginn des 13. Jhs. seien allmahlich von Norden altrussische Bevdlke-
rungsteile in das Waldsteppengebict zwischen Dnestr und Prut eingesickert^. Nach ihrer Auf-
fassung setzte mit dem 12. Jh. gleichfalls die Migration von Walachen aus dem inncrkarpati-
schen Raum in das ostliche Vorfeld ein**. Die vor alien Dingen auf linguistischcn Erwagungen 
aufbauende These von einer derartigen Wanderungsbewegung wird von rumanischen Archao
logen als wenig wahrscheinlich zunickgewiesen*^ 

Keine Indizien haben die Archaologen dafiir, dafi die vor allem in der alteren Litc-
ratur vertretene Auffassung, die aber inzwischen auch von Historikem als mit der Situation 
jener Jahre in Siebenburgen nicht vereinbar abgelehnt wird^, zutreffen konnte, wonach eine 
sSchsische Bevdikerung aus Siebenburgen den Karpatenkamm bereits vor dem Mongolen-
einfall flberschritten und sich im Gebiet der spateren Moldau niedergelassen habe, wo der 
Deutsche Orden angeblich flber Stfltzpunkte verfugte^'. Allerdings lebten in den beginnen
den dreifiiger Jahren in dem dem Karpatenbogen sfldostlich vorgelagerten Gebiet auch einige 
katholische Gruppen, also wohl Ungarn und Deutsche^. Ihre Ansiedlung dflrfte zu jener Zeit 
aber noch nicht allzu lange zurflckgelegen haben''. 

In demselben Raum gingen auch die Kumanen zu Anfang des 13. Jhs., vermutlich nach 
der Niederlage gegen die Mongolen in der Schlacht an der Kalka (1223), zu einer seBhaften 
Lebensweise flber'*. Gleichzeitig loste dieses Ereignis die Flucht kumanischer Einheiten auch 
in die Region westlich des Dnestr aus, wohin sich nach dem 1237/38 erfolgten Angriff der 
Mongolen auf russische Stddte und dann auf kumanisches Herrschaftsgebiet ein weiterer 
Strom von Flflchtlingen ergrofi". Unter diesen war auch der kumanische Furst Kuthen mit 

" \^Afeziri, S. 13& - Vorausgesetzt, die Datierungen sind zutreffiend, so sank im Vergleich zum l a - l L Jh. 

mit 167 Niederlassungen im U-13. JL die Zahl auf 85 im Bezirk \^lui (COMAN, StatomicU, I960, S. 40). 
« CoMAN, Noi eevetSri, 1979, S. 75-76, vgL Abb. S. 72. Es handelt sich um die am Stemnic gelegenen Ojesti (Nr. 35) 

undBale5ti(Nr.36). 
" FEDOROV, CEBOTARENXD, Pamjatniki, 1974, S.9. 

« VgL S. 165. 
AtezM, 1970, S. 134. 

" Vgl. z. B. die zurfickhaltenden Ansichten von WECZERKA, Das Deutsditum, I960, S. 90-103, 
n Zum angeblichen Bau der Festung NeamJ durch den Deutschen Orden vgL N. CONSTANTINESCU, Date noi, 1960, 

S.84-«8. 
" Vgl. UHcundenbud, I, Nr. 69, S. 6(W1 (1234 XI 14). 
" Ob ihre Ansiedlung noch zur Zeit des Ordens oder eist nach seiner Vertreibung im Jahie 1225 erfolgte, wird sich 

wohl nicht nut letzter Sicherheit sagen lassen. Allerdings veibot der ungarische Kfinig im Jahre 1222 dem Orxlen 
grundsitzUch, vom KSnigsboden Siedler abzuziehen (VgL Utkundenbueh l Nr. 31, S. 18-20 [1222 vor V 7]). 

" SPDffil, Relations, 1975, S. 275. Deis., Contrikufu, 1981, S. 154-155. 
" ROSS, Afev, 1981, S. 353-354. PAIJOCZI-HORVATH, L'immipation, 1975, S.315. 
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seinem Volk, der in Ungarn um Aufhahme nachsuchte, die ihm B61a IV. (1235-1270) auch 
gewfihrte'*. 

\>̂ lrtschaft 
Landwirtschaft 

Angesichts des vSlligen Fehlens entsprechendcr schriftlicher Quellen nicht nur fflr 
das 11. bis 13. Jh., sondern bis in die AnfSnge des Fflrstentums Moldau hinein, ist man 
ausschlieBlich auf Bodenfunde angewiesen, um eine Vorstellung von der Entwicklung der 
landwirtschaftlichen und handwerklichen BetStigung zu gewinnen. Doch diese Entwicklung 
bis zum Mongolensturm im Detail nachzuzeichnen, ist einstweilen noch unmoglich wegen des 
bereits angesprochenen begrenzten AusmaBes der Spatenforschung, das fflr weite Abschnitte 
dieses Zeitraums typisch ist''. Diese einschrankende Aussage trifft besonders auf den Sek-
tor Bodenbearbeitung zu, da sich die Schlflsse ausschlieBlich auf die sparlichen Uberreste 
eiserner Tfeile der AckergerSte stfltzen. Einige erste Beobachtungen zum agrartechnischcn 
Entwicklungsstand lassen sich - wenngleich auch nur ohne weitere zeitliche Abstufung inner
halb der Epoche und mit dem Schwerpunkt auf der Anfangsphase - dennoch treSen. 

Die Vorbereitung der Ackerfiur zur Aufnahme der Saat&ucht erfolgte mit Hilfe des 
HakenpSuges (aratruy^, und dieses Instrument zum Aufbrechen des Bodens hielt sich - z. T. 
mit vorgeschaltetem Messer - noch bis ins 16./17.Jh. hinein neben entwickelteren P&ug-
formen". Daneben verwandte man aber auch im l O . / l l . Jh. den entwickelteren Sohlenpflug 
mit symmetrischer Pflugschar und vorlaufendem Sech*". Aber auch zaghafte AnsStze zum 
Ubcrgang zur asymmetrischen Pflugschar glaubt man im Raum Sstlich der Karpaten bereits 
im 10. Jh. anklingen sehen zu kdnnen*^ Doch erst im 14./15.Jh. kann man tatsdchlich von 
der Verbreitung des SchoUenwendcpfluges (plug) mit Streichblech sprcchen*^, an dem z. T. 
eine Zugvorrichtung auf RSdern angebracht war». 

Offensichthch reichte die Fruchtbarkeit der Schwarzerdezone, in der sich die Bevfilke
rung im lO . / l l . Jh . vor allem konzentrierte, aus, um den gesteigerten Nahrungsmittelbedarf 
der gcwachsenen Bevfilkerung mit glcichbleibenden AckergerSten und Ausdehnung der un
ter den Pflug genommen Flur zu befriedigenH Auf einem entsprechenden Stand befanden 
sich die Anbaumethoden. Es gibt keinerlei Indiz, das den Ubcrgang zu einer Mehrfelder-
wirtschaft mit geregeltem Anbausystem erkennen lieBe, sondern weiterhin kennzeichnen 

™ HOMAN, GadiiehU, Bd.2, 1943, S. 131-134. PALficzi-HoRVATH, L'imm^fvtion, 1975, S. 314. 
" VgLS.116, 122. 
" V N E A M T U , Ccnlribution, 1967, S. 535-539. Ders., Auftu/, 197a 
" Ein solches Exemplar zeigt z .E die Wandmalerei des Klosters Sucevinla vom Ende des 16. Jhs. (VNEAMTU, 

Contribution, 1967, S. 537 und Abb. & 538). 
" VNEAWTU, Contribution, 1967, S. 539-542. Ders., Wtnica, 1971, S.7-8. Zu Funden symmetrischer Pflugschare 

VgL TEODOR, Teritoriul, 1978, S. 109. COMAN, Noi etrcet&ri, 1979, S. 89. 

" V N E A M T U , Contribution, 1967, S.544. OiJiAtiv.ApicuUura, 1974, S.47-48. 
" V N E A M T U , Tdutita, 1971, S.7. OLTEANU,ylgmwtecB, 1974, S.48. 

•3 VgL die Abbildung eines Riderpfluges - allerdings ohne Streichblech - in den Fresken (lAfende 15./16bJh.) von 
St Ilie bei V NEAXTTU, Contribution, 1967, S. 551. 

•* OLTEANU, y4«nc«i«u«i, 1974, S. 49-50. 
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Feldgras-Wirtschaft und Brandrodung das Wirtschaftssystem**. Sobald ausreichcndes Fund-
material eine derartige Analyse erlaubt, soUte man untersuchen, ob das Aufkommen des 
schweren Pfluges nicht zuerst in Gegenden mit armeren Boden erfolgte, wo die Steigerung 
des Ertrages nur durch eine sorgfaltigcre Pflege der Bodenkrume moglich war**. 

Der Fortschritt in der Bodenbearbeitung gegenflber der voraufgehendcn Zeit spie-
gelt sich im lO . / l l . Jh . auch bei den anderen landwirtschaftlichen Werkzeugen wie Sicheln, 
Sensen, Schaufeln u. a. zwar in einer Verwollkommnung*', nicht aber in einer auffSUigen funk-
tionalen Verbcsserung der GerStschaften; am charakteristischsten ist vielmehr die grflBere 
Anzahl, insbesondere der Pflugmesser*. Nichts deutet bislang auf einen innovatorischen 
Sprung im agrartechnischcn Bereich wShrend des 10./II. Jhs. hin. Wegen der geringen Zahl 
der Metallfunde aus dem 12./13. Jh.*», die auch fur diesen Wirtschaftszweig zutrifft, ist 
eine sachgerechte Interpretation noch nicht moglich, die ein genaues Abwagen zwischen 
forschungsstandbedingter Lackenhaftigkeit und Sparlichkeit als Ausdruck der Stagnation ver-
langte. 

Mit den verfQgbaren Arbeitsmitteln und Anbaumethoden war man offensichtlich auch 
in der Lage, Naturalabgaben in Form von Getreide an die nomadischen Steppenbewohner 
zu entrichten, falls derartige Lieferungen von diesen tatsSchlich verlangt wurden, worauf 
bislang weniger Funde im hier untersucbten Raum als vielmehr bekannte Verhaitnisse in 
anderen von den Nomaden in BotmaBigkeit gehaltenen Gebieten hindeuten'o. Schriftliche 
Nachrichten flber die Form der Herrschaftsausflbung in dieser Region fehlen jedenfalls. 
Derartige Forderungen flbten jedoch allem Anschein nach keinen entwicklungsffirdemden 
Impuls auf die ackerbautreibende Bevfilkerung dergestalt aus, daB die gesteigerte Nach-
frage sie zur Anwendung neuer technischer Verfahren anregte. Andererseits dflrfen AusmaB 
und Leistungsfahigkeit der Bodenbearbeitung aber auch nicht unterschStzt werden'*. Unbe-
antwortet bleiben muB auch noch die Frage, ob die Nomaden durch "Dributerhebung eine 
die eigene Bedarfsdeckung der lokalen Bevfilkerung flbersteigende agrarische Produktion 
abschfipften, die ansonsten die Entstehung von Lokalmarkten begunstigt hatte, ob sie dem 

« V N E A M T U , La udmUpte, 1975, S.236-238. StiSEuA^cu, 1980, S.22L MONORANU, EMANDi,Xsp«c«, 1979-1980, 
S82-83. 
Zu der AuSanung, leit dem 10. Jh. lei die Diei-Felder-Vrirttchalt verbreitet gewesen (RUSANOVA, 'DMOS^UK, 
Podnestrov'e, 1981, S. 73), vgL GOEHWCE, DieAnfl^ge, 1980, S. 228-229. 
Von einer Zwei-Felder-^tschaft im 15./16.Jh. bezflgUcfa des Hochlandes von Suceava q>rechen MoNORANU, 
EMANDI, Aspecte, 1979-80̂  S. 85, wShrend V NEAMTU, La technupie, 1975, S. 238-243 davon spricht, eine Art der 
Zwei-Felder-̂ Wrtschaft sd fflr die Moldau im 17. Jh. belegt, doch habe sie auch im 18. Jh. noch nicht die Oberhand 
flber die Rodewirtschaft gewonnen. 

" Eine solche Annahme bei OLTEANU, Affieultura, 1974, S. SO. 
Bezeichnend scheint mir in diesem Zusammenhang, daB eine grSBere sjrmmetriache Pflugschar aus dem 13. Jh. in 
B&tca Doamnei gefunden wurde (Vsaoan, Le haut ftodatismt, 1965, S. 329). 

•7 TEODOR, U haut ftodcHsme, 1965, S. 328. 
" OLTEANU, Agmwftum, 1974, &5t SPINEI, Ajweftt, 1980, S.219, 221.Ders, Ccntribuia, 1981, S. 11& 
» SPINEI, Contributa, 1981, S. 127. 

•o Fflr wahrscheinUch gehalten von TEODOR, Natives, 1975, S. 17a SPINEI, Antichiti^, 1974, S. 412 Ders., Rdations, 
1975,8.273. 
Als Thtsache hingestellt von DIACONU, Les Coumans, 1978, S. 22-23. QHODARU, Observa^ 1,1979, S. 168. 
So vetweUt Dan Oh. Tiodor auf den Rmd einer 1500kg Getreide fassenden Orube in Epureni (TEODOI, Tbitornil, 
1978,8.106-107). 
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Lande den landwirtschaftlichen Oberschufi entzogen, ohne dessen Vorhandensein eine gesell-
schaftliche Arbeitsteilung von handwerklicher und landwirtschaftlicher Betfitigung unmfiglich 
war, und ob sie somit einen negativen EinfluB auf die ortlichen Bedingungen ausflbten, indem 
sie die Voraussetzungen zu einer wirtschaftlichen DiSerenzierung beschnitten. 

Seit rund zehn Jahren stellen Vertreter der rumflnischen historischen Soziologie tJber-
legungen an, die gesellschaftlichen VerhSltnisse in den rumanischen Landem wahrend der 
langen Zeit verschiedener Nomadenherrschaften in einem neuen theoretischen Modell zu 
erfassen. Sie betrachten den Zeitraum vom lO. / l l . Jh . bis zum 14. Jh. nicht mehr als eine 
Etappe, in der sich zunehmend feudale Beziehungen herauskristallisieren, sondern in A n -
lehnung an den Maixschen BegriS von der „asiatischen Produktionsweise" klassifizieren 
sic diese Jahrhunderte als „tributare Gesellschaftsformatlon"**. Seitens der Historiker und 
Archaologen ist diese Obertragung angesichts der geringen tatsachlichen Kenntnissc flber 
die Verhaitnisse im angesprochenen Raum bislang eher mit skeptischer Zuruckhaltung und 
Ablehnung zur Kenntnis genommen worden*'. Eine grflndliche Auseinandersctzung damit 
steht aber noch aus. 

Handwerk 

Der bisherige Stand der Bodenforschung zum 11. bis 13. Jh., die noch Iflckenhafte 
Illustrierung durch sprechendes Fundmaterial mit bestimmten chronologischen Schwerpunk-
ten, diese Merkmale betreffen auch den Wirtschaftszweig der handwerklichen Betfitigung und 
verleihen unseren Kenntnissen einen begrenzten Charakter. 

Die Sparte Eisenheistellung und -verarbeitung, der wegen der vorausgesetzten tech-
nischen Fcrtigkeiten des Handwerkers besonderes Augenmerk geschenkt wird, wenn es darum 
geht, spezialisierte Gewerbebetfitigungen und die arbeitsteilige Organisation innerhalb einer 
Gesellschaft auszuloten, ist durch Funde von Schlacke, Luppe und aus diesem Roheisen 
hergestellte Produkte dokumentiert. Neben den bereits erwfihnten in der Landwirtschaft be-
nutzten Werkzeugen sind Waffen, vor allem Pfeilspitzen, andere Werkzeuge und Gerfite fflr 
den hfiuslichen Bedarf zu nennen'*. Der das lO . / l l . Jh . im Vergleich zur voraufgegangc-
nen Periode kennzeichnende Fortschritt spiegelt sich in erster Linie in der stcigenden Zahl 
der auf uns gekommenen Eisengegenstande''. In zahlreichen Siedlungen dieser Zeit stieB 
man auf Spuren der Eisengewinnung und -bearbeitung** sowie auf einige als Werkstatten 
anzusehende Behausungen". Das Ausschmelzcn des Erzes aus dem Gestein erfolgte nicht in 
einfachen Erzgruben, sondern in Reduktionsofen'*, die sich bislang in der sudlichen Moldau 

" Eingeleitet wurde die Dd>atte durch ein Hiesenpqiier von M . CONSUNTINESCU, Modid, 197Z Oeachlotienste 
Dantellung der Konzeption jetzt bei STAHL, Ticrii, 1980. 

" Z.KSfmm,A3peete, 1980, S239-240 sowie UoN $IMANSCHI in seiner Rezensiondet Werics von Stahl 10^04/ 18 
(1981) S. 751-753; posit^er ANCA RADU und SEROIU IOSIPESCU in AIIAI18 (1981) S. 722 

»• TtoDOR, TirUoriul. 1978, & lOS-Utt SPINEI. Contributii, 1981, S. 115, 117,124. 

» SYtm, Aspect, 1980, S. 221. Ders., Contribu^u, 1981, S. 11& 
SraKi,AsptcU, 1980, S.221. 

" TtoDOR, Tkritomd, 1978, S. I I L 
OLTEANU, Pndut^ 1962, S. 872-873. Ders., Les mitien, 1968, S. 171. 
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konzentrieren''. Vorsicht vor tJberschStzung ist jedoch angebracht, da einige der ursprtlnglich 
dem 10. /11. Jh. zugewiesenen Ofen inzwischen in eine sehr viel spStere Zeit datiert werden 
'notz des vereinzelten Auftauchens speziaHsierter Werkstatten handelte es sich noch um ein 
hSusliches Gewerbe'"*. 

Dasselbe gilt auch fQr die folgenden Etappen des 11./12. und des 12./13. Jhs. Be
sonders fQr den letzten Abschnitt liegen Qberraschend wenige Metallfunde vor'<^, was in 
dieser extremen Auspragung allerdings in hohem MaBe dem Stand der Bodenforschung zuzu
schreiben sein diirfte. Die Wirksamkeit des Schmelzverfahrens war begrenzt, da die Schlacke 
z.T. noch bis zu 50% Mctall enthielt"o. Beschickt wurden die Ofen mit schwach eisenhalti-
gem Gestein aus lokalen Sedimentvorkommen**'*. Da die Moldau fiber keine EtzlagerstStten 
verffigti*, waren damit von vornherein auch einer kflnftigen Weiterentwicklung die Grenzen 
vorgezeichnet. 

Insgesamt legt das bisher zur Auswertung zur Verffigung stebende Material eine zu-
rfickhaltende Interpretation nahe. Eine genereile Losldsung des metallherstellenden und 
-bearbeitenden Gewerbes von den landwirtschaftlichen BetStigungen, die die MSglichkeit 
der Existenz von Stadten einschldsse, kann man auch fur das 13. Jh. nur dann behaup-
ten'"*, wenn man das erste Auftreten eines spezialisierten Handwerks im ISndlichen Raum 
unzutreffend schon mit der allgemein verbreiteten Trennung des entsprechenden Hand
werks von den agrarischen BeschSftigungen gleichsetzt, ohne den zwischen der Existenz 
beider PhSnomene verstreichenden Zeitraum und die Zwischenstufen der Entwicklung zu 
berflcksichtigeni*", und nur dann bclegen, wenn man punktuelle, z.T. noch dazu in dem 
begfinstigteren sfldlichen Nachbargebiet der Dobrudscha gewonnene Resultate fflr einen 
Gesamtraum verallgemeinerti* fflr den doch einstweilen eher das Fehlen cinschlSgiger Zeug
nisse typisch ist'"*. 

Dieselben methodischen Vorbehalte - daB das Ph&nomen, die Erscheinung, zur Be-
wertung herangezogen wird und nicht die Quantitat und Intensitat des Indikators, um die 
allgemeine Verbreitung der Arbeitsteilung zu belegen - treffen auch auf die sozialgeschicht-
liche Auswertung der Keramikproduktion zu, obwohl diese wirtschaftliche Sparte heute noch 
am ehesten als Gradmesser gelten kann. 

" OLTEANU, SBRBAN, Mtjujugmk, 1969, S. 15 uod Abb. zwischen S. 18 u. 19 nennen fQr das la Jh. Piodana, ^ r e n i , 
Bunuci und Caija, fur das 11.-1Z Jh. Barlad. 
TtoDOR, Tiritoriul, 1978, S.111 nennt Ofen in Epureni und Fedejti-Vaslui und halt aufierdem lokale 
Eisenbeaibeitung fOr eiwiesen in Muigeni, Wdeni, Buisuci, Fildu, BrSsSuJi, Dersca, C&iq)ineana u. a. 
Das auSSIligste Beispiel ist Ptodana. 
SPINEI,X>p««, 1980, S.221. 

' « SPINEI, Conoibu^, 1981, S. 127. 

OLTEANU, Product, 196Z S.873. Ders., La mitim. 1968, S. 171. Ders., §ERBAN, MejtepigmU, 1969, S. 19-2a -
Allerdings muB darauf verwiesen werden, daB telbst im 15. Jh. die Schlackenstucke noch 40% bis annahemd 
60% MetaUgehalt hatten (vgL S. 415, Anm. 42). 
OLTEANU, Csreaai, 1966, S. 946. Deis., ProbUmt, 1967, S. 120 Den., §ERBAN, MetUfugurile, 1969, S. 16-17. 

"» VgLTURCU, VediiUceKiri, 1957. 
Zu einer solchen Inteipietation tendiert ganz offensichtlich Stefan Olteanu in seinen verschiedenen Albeiten. 

«" MATEI, Unele probkme, 1973, S. 67. 
MATEI, StudU, 1970, S. 35, 46. Den., UheU prMeme, 1973, S. 65.. 
MATEI, Unele pnbleme, S. 63-64, 67-68. 
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Insgesamt stellt sich das l O . / l l . Jh. als auf einer hdheren Stufe stehend insofem dar, 
als der Anteil scheibengedrehter Keramik erheblich gewachsen ist"*. Dennoch darf fiber 
dieser allgemeinen Beobachtung die regionale Differenzierung nicht aus den Augen verloren 
werden, die zwischen dem Norden und Sflden der Moldau bestand'". Denn neben den fiberall 
verbreiteten, auf der Scheibe mitflerer Geschwindigkeit gedrehten GefSBformen - die gelb-
liche Oder graue Ware einerseits, die rote Ware andererseits - waren im Zentrum und Norden 
der Moldau - eine genaue Grenzziehung verbietet sich noch - aufierdem die Kategorie der 
auf der langsam laufcnden Scheibe entstandenen und diejenige der handgeformten Ware im 
Fundsatz vcrtreten"*. Die regionale Differenzierung der Keramik der Dridu-Kultur fistlich 
des Prut ist wegen der heftigen Polemik, die um ethnische Zuweisung und chronologische 
Einordnung der Oberreste entbrannt ist"', noch relativ offen, wenngleich sich vier Varianten 
herausarbeiten zu lassen scheinen"*. Die Fabrikation diente hauptsSchlich der Deckung des 
Eigenbedarfs"*. 

Unter den Tfipferwaren der bislang nur im sfldlichen und zentralen Teil des Gebietes 
westlich des Prut eindeutig nachgewiesenen Rdducdneni-Kultur dominierten quantitativ die 
bereits erwShnten Kesselgeffifie "«, die Ende des 12. Jhs. teilweise von Metallkesseln abgelOst 
wurden"'. Die ausschlieBlich auf der Scheibe mittlerer Geschwindigkeit gedrehten TongefSfie 
tragen oftmals am Boden Reliefzeichen"*, die als Marken des herstellenden TOpfers gedeutet 
werden"'. (Die Meinungen flber den Charakter der Produktion gehen auseinander.) Gerade 
der letztgenannte Iktbestand wird, neben dem Gebrauch der Tfipfcrscheibe, als Anzeichen 
dafflr gewertet, dafi das Stadium der hSuslichen Wirtschaft flberschritten wurde'^o, das fflr 
zurflckhaltendcre Interpreten immer noch gegeben ist'*'. 

Regionale Unterschiede kennzeichnen auch die folgende Entwicklungsetappe in der 
Keramikherstellung'**. Es handelt sich um mindestens zwei vcrschiedene Gebiete: den Nor
den, in dem die auf der langsamen Scheibe angefertigte oder gar auch die handgeformte Ware 
noch ein starkes Gewicht hat; den zentralen und sfldlichen Teil der Moldau - der Fortschritt 
hat offenbar jetzt auf die zentralmoldauische Zone flbergegriffen - , wo die auf der mittel-
schnellen Scheibe gedrehten GefSfie aus einem feineren Ton bestehen'*'. Mit Akzentsetzung 
auf dem 13. Jh. wird von anderer Seite dieses sfldlichere Gebiet noch einmal aufgespalten in 

"«VgL S.97. 
Relativ wenig hd>t darauf ab TEODOR, Tiritoriul, 1978, S. 12L AuBeidem nennt er in seinem Keiamikkatalog fit 
das 10./11. Jh. keine handgefonnte Ware mehr (Ebenda, S. 112-113). 

SPINEI, Matioru, 1975, S. 266. Deis., Contributa, 1981, S. 119-m VgL auch BUSUIOC, Ctramica, WIS, S. 8-9. 
'"VgL 8.94-95,104. 

SPINEI, Coniribufii, 1981, S. 120. 

TEODOR, TiritoHul, 1978, S. m. SPINEI, Contributa, 1981, S. 119. 

' » SPINEI, Asptoe, 1980, S. 125. Deis., Coniribu^, 1981, & 125. 
>" Aftziri, 1970, S. 13Z TBODOR, OUM) observe^ 1963, S.203. Deis., U haut fiodalisme, 1965, 8.331. 

SPINEI, Aspeae, 1980, S. 125. Den., Contribu^, 1981, & 225. 
"» SPINEI, Contributa, 1981, S. 125. OLTEANU. §ERBAN, MefiejuguriU, 1969, 8.2d 

i» OLTEANU, §ERBAN, Mtfteiugurie, 1969,8.21 

' » SPINEI, Xipeeft!, 1980, S.225. 
>̂  Zu den duich die Datierungspiobleme entstandenoi Schwierigkeiten, die Entwicklung im lZ-13. Jh. zu verfolgen, 

vgLBusuiOC, Ceramiea, 1975, S. 10. 
'= SPWEI, ContributU, 1981, 8.127. 
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eine sfldliche, stSikei von Byzanz und dei unteren Donau gepiSgte Zone und eine nfirdliche 
im zentralmoldauischen Hochland, die starker von jenseits des Prut Einfliisse empfSngf**. 

Gerade die Iktsache, dafi in dem Gebiet der frflhesten moldauischen Stfldte die Ke
ramikproduktion vor dem Mongoleneinfall nicht nur keinen besonders hohen technischcn 
Stand hatte, der eine nichthSusliche Beschaftigung dokumentiert hatte, sondern dafi hier 
vielmehr die Erzeugung auf einem erheblich niedrigeren Niveau als in anderen Landes-
teilen war, verbietet es geradezu, auf die Existenz von StSdten im 13. Jh. - mangels anderer 
Indizien - unter Hinweis auf den Reifegrad der Keramikproduktion zu schliefien i**. Ins
gesamt hatte der wirtschaftliche Entwicklungsprozefi - bezogen auf das Handwerk als einen 
der Hauptfaktoren der materiellen Produktion - noch nicht ein Stadium eneicht, das mit der 
Entstehung von Stadten parallelisiert werden konnte. Die bisherigen Funde reichen jeden
falls nicht aus, um im 13. Jh. die genereile Trennung von Handwerk und Landwirtschaft 
zu behaupten'**. Die Ttennung des Handwerks von der hfiuslichen Produktion befand sich 
allenfalls in einem Anfangsstadium, fiber das sie - zusammenfassend gesehen - wfihrend der 
Jahrhunderte vor dem Mongoleneinfall nicht wesentlich herausgekommen zu sein scheint, 
und diese Anffinge der Abspaltung vollzogen sich noch in einem rein landlichen Milieu. 

Handel 

Entsprechend der nach den heute vorliegenden Zeugnissen noch rudimentfiren so-
zialen Arbeiteteilung wfihrend des 10. /11. bis 13. Jhs. war der Charakter der Wirtschaft im 
Raum fistlich der Karpaten noch relativ geschlossen. Die eigenen gewerblichen Erzeugnisse 
der Dfirfler gelangten im 10. /11. Jh. wegen der daffir fehlenden Voraussetzungen kaum in 
einen Warenkreislauf. Wesentliches scheint sich daran bis zum 13. Jh. nicht geSndert zu ha
ben, wenngleich im Augenblick die Mfiglichkeit zu einer hieb- und stichfesten Argumentation 
noch nicht gegeben ist. Einstweilen herrscht jedenfalls der Eindruck der Stagnation vor. Es 
bedarf erst noch weitergehender archfiologischer Untersuchungen, bevor entschieden werden 
kann, ab wann ein regelmfifiiger Ikusch zwischen Produkten agrarischcr und gewerblicher Er
zeugung einsetzte. Da die zur Verffigung stehenden Daten innerhalb des obigen Zeitrahmens 
im Vergleich zum l O . / l l . Jh. eher einen Bevfilkerungsrfickgang in bestimmten Gebieten an-
deuten'*', zumindestens keinen konstanten Bevolkerungszuwachs belegen, da auBerdem kein 
Sprung in der handwerklichen Ibchnik offenbar wird, ist auch in diesem Falle eher eine 
zurflckhaltende Interpretation angeraten ̂  als die Ausffillung der Kenntnislflcken mit an be
stimmten geschichtstheoretischen Modellen orientierten Hypothesen und die Obertragung 
von VerhSltnissen in anderen Landesteilen auf die Spezifika des ostkarpatischen Raumes*^. 
Ein Anwachsen des Binnenhandels, sowohl was Volumen als auch was Reichweite angeht, 
suggerieren die Funde bislang jedenfalls nicht. 

>» MATEI, SmdU, 1970, S.41^. Den., Unde pnbUme, 1973, & 68-69, schlieBt durch die Datierung auch die Zeit 
nadi dem Mongoleneinfall mit ein. 

'» Dai uutentreicht MAIEI, UneU frobleme, 1973, S.69. 
i» Ebenda, S. 68. 

VgLS.117, 120i 122. 
'» Ebenda, S. 73-74. 
"» SotROlTEANU, Comtrpd, 1969. 
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Bedarf es auch noch einer grdl3eren Palette von Bodenfunden, ehe man die AnfSnge 
der Lokalm&rkte und des Binnenhandels und vor allem deren Intensitat und Einzugsbereich 
auch nur annahernd zu fassen vermag, so darf der noch relativ geschlossene Charakter des 
wirtschaftlichen Lebens andererseits doch nicht mit Isolierung gleichgesetzt werden. Es gibt 
nicht nur Anzeichen fQr einen zumindestens sporadischen Handel mit den Nomaden^, son
dern es bestanden auch Beziehungen zu den benachbarten Machten, die sich wenigstens in 
ihren Ifcndenzen und Schwerpunkten in den Bodenfunden widerspiegeln. 

Wenngleich auch nicht pauschal alle Mflnzvorkommen als aus dem Handel stammend 
deklariert werden konnen"*, so wird man die Funde byzantinischer Mflnzen doch partiell 
als Gradmesser nehmen diirfen, zumal es sich vor allem um Bronzemunzen handelt"*. Be-
ginnend mit den sicbzigcr Jahren des 10. Jhs. setzte - parallel zur Rflckkehr von Byzanz an die 
untere Donau - das verstSrktc Auftauchcn dieser Mflnzen ein' ' ' . Ihre nfirdliche Verbreitungs-
grenze kann mit einer durch die Punkte Rautmflndung-Quelle des Vaslui-Bistrijamflndung 
markiertcn Linie angegeben werden; schwerpunktmSBig konzentrieren sie sich im dichter 
mit Siedlungen besetzten Teil zwischen BSrlad und Prut; wahrend des 11. Jhs. wuchs nicht 
nur die Zahl der Funde im Vorfeld der byzantinischen Stadte an der unteren Donau, sondern 
die nfirdliche Verbreitungslinie schob sich bis an den Mittellauf der Suceava vor"*. 

Aus diesem Raum stammen auch die wenigen eingefflhrten byzantinischen Reliquiar-
kreuze, die man bislang gefunden hat*". Als weitere Importwaren sind Keramik sflddanu-
bischer Provenienz"* und Schmuckstflcke vcrtreten"'. Die im 10./ l l .Jh. noch in grfiBerer 
Anzahl belegtcn Fragmente byzantinischer Amphorcn "* sind im Fundbestand des 11. /12. Jhs. 
zu einer ausgesprochenen Raritat geworden " ' . 

wahrend die Verteilung der Mflnzen auf den gesamten Zeitraum des 10. bis 13. Jhs. 
zwischen Prut und Dnestr relativ ausgeglichen ist'*", fand man westlich des Prut nur sehr 
wenige Mflnzen, die dem 12.-13. Jh. zuzuweisen sind"'. Grund fflr diese rflckiaufige Tendenz 
mag zum einen die Stfirung des Kontaktes durch die Kumanen gewesen sein'**, zum anderen 

>» S P l N B I , ^ / i < A » i ^ , 1974, S.412 Den., Relations, 1975. S.273. Den., Aspecte, 1980, &222 Den., ContributU, 1981, 
S.154. 

Darauf veiweist SPINEI, Contributii, 1981, S. 138. VgL zur Anhaufung von Mfinzen dutch Einfaile in das byzantinische 
Gebiet SPINEI, Les relations, 1975, S. 230. 

' « SPINEI, Les relations, 1975, S. 230. Ders., A^ete, im, S. 222. TEODOR, Rananitatea, 1981, S. 72-73. 
TtoDOR, Tiritoriul, 1978, S. 111-112 PETRESCU-MMBOvrrA, La continuiti, 1980, S.31. 

>» VgL dazu SPINEI, Aspecte, 1980, S.223. AusfOhrlicher Katalog der l̂ zantinischen fotti des 11. Jhs. bei: Den., 

Contribt^i, 1981, S. 131-134. 
'» Zu den beiden Bronzekreuzen aus A^ud und Dinejti-Vaslui vgL SPINEI, Les relations, 1975, S. 231-234 (lO.-ll. Jh.). 

Den., ContributU, 1981, S.139 (ll.-13.Jh.). TEODOR, Tiritoriul, 1978 (ia-ll.Jh.). VgLDen., Rananitatea, 1981, 
S. 71-72 

«» SPINEI, Les relations, 1975, S. 235. T 6 0 D C « , Elemente, 1970, S. 114. TtoDOR, Tiritoriul, 1978, S 113. 
ItoDOR, Elemente, 1970, S. 115-12a Vt^Dea.,Romanitatea, 1981, S.67-7L 
TEODOR, Elemente, 1970, S. 114. 

' » SPINEI, Les rdations, 1975, S. 235. TtoDOR, Tiritoriul, 1978, S. 113. SPWEI, Contributii, 1981, S. 140. 

' « SPINEI, Contributii, 1981, & 137. 

M Ebenda. VgL SPDJEI, A^ecte, 1980, Karte & 20. 
' « SPWEI, Contribu^, 1981, S. 156. 
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spielten sicherlich die Entstehung des Zweiten Bulgarischen Reiches in der zweiten HSlfte 
des 12. Jhs. und die Auswirkungen der Kreuzzilge eine Rolle 

Weniger prSgnant lafit sich dieser Einschnitt an der Verteilung byzantinischer Reli-
quiarkreuze ausmachen, da die bisher bekannten Exemplare - das nordlichste stammt aus 
dem Fundkomplex Hlincea bei laji - nur grob datiert und dem 11. bis 13. Jh. zugewiesen 
werden'**. 

Stattdessen macht sich seit der zweiten HSlfte des 12. Jhs. das aufstrebcnde Fflrstentum 
HalyS bemerkbar. Vor allem im Norden der Moldau taucht neben giasemen Armreifen und 
Perlen Haly6er Provenienz'*' auch eine groliere Zahl christlichcr Kultobjekte dieser Her-
kunft auf. Ab Mitte des 12. Jhs. erscheinen unter den Bodenfunden vormongolische doppelte 
Reliquiarkreuze - das am weitesten nach Suden gelangte Exemplar ist oSenbar das am Nord
rand des Bezirks Vaslui gefundene'** - , die zu einen lyp gehOren, der nach byzantinischen 
Vorbildern in Kiev und Haly5 gefertigt wurde'*'. Ebenfalls vertreten ist ein zweiter Typ, der 
dem 13. Jh. zuzuordnen ist und in Kiev hergestellt wurde'**. Gelten den rumanischen Wissen-
schaftlem diese Funde als Ausdruck der konfessionellen und Handelsbeziehungen, die man 
zum HalyJer Fflrstentum untcrhielt'*', so werten die sowjetischen Forscher den Iktbestand 
als Beweis fflr eine aus dem Fflrstentum Haly6 nach Suden gerichtete Siedlungf jewegung"'. 

Auf jeden Fall dokumentieren die Verbreitungsregionen auslSndischer Mflnzen und 
Waren eine gewissc zonale Gliederung des Landes, von der auch schon die einheimische 
Keramikproduktion Zeugnis ablegte"'. Der sfldliche und zentrale Teil der Moldau empfing 
starkere Impulse aus der byzantinischen Welt, der nfirdliche Teil war mehr altrussischen 
Einflflssen verbunden. Dabei ergibt sich eine nicht genau abgrenzbare Oberlappungsregion, 
zu der aber sicherlich die Coasta Ia§ilor gehfirte Es darf jedoch nicht vergessen werden, da8 
die hier genannten Funde zwar ein regionales Nebeneinander illustrieren, daB aber zwischen 
byzantinischem und HalyCer EinfluB auch ein gewisses zeitliches Nacheinander bestand, was 
besonders in der Kontakt- und Obergangszone zu berflcksichtigen ist. 

w Ebenda, S. 140. 
Ebenda, S. 13&-139. VgL Anm. 135. 
Der gUseme Armreifen wurde in la î an der Stelle des spSteten F&rstenhofs gefunden und entspricht russischen 
"fypea, die aus der enten Hilfte des 13. Jhs. stammen (SPINEI, Les rekticns, WIS, S. 235). 

'«> SPINEI, COROUUC, Date, 1976, S. 321. SPINEI, Contributii, 1981, S. 141. - Es wurde auf dem Boden der Gemeinde 
Codiegti gefiuden. 

"7 SPINEI, COROUUC, Date, 1976. Da die Kreuze lange getragen wurden, fand man sie audi in zdtlidi spater 
anzusetzendea Kompleien (Ebenda, S, 385). VgL auch SPINBI, Contributu, 1981, S. 140-142 (sog.'^ A). 
SPWEI, ContributU, 1981, S. 142-144 (sog. fe). 

' « SPINEI, COROUUC; Date, 1976, S. 327-328. SPINEI, Moldova, 1982, S. ua 
>» FEDOROV, CEBOTARENKD, Pamjatnad, 1974, S.9. 

•J'VgI.S.128-13a 
VgL dazu die obigen AusfShrungen zur Veibrdtung der MSnzen und Btustkreuze. 


