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DIE J UGOSLAWISCHE DONAUNIEDERU NG VOM ZERFALL DES BASARABl-KOMPLEXES 
BIS ZUM ERSCH EINEN DER KELTEN (6.-4. JAH RH U N D ERT) 

Der grofSe Basarabi-Kulturkomplex ist die letzte 
urgeschichtliche Manifestation, die durch ihren 
erkennbaren Stil den grofSen Raum von den Alpen 
im Westen bis zum Schwarzen Meer im Osten 
integrierte. Ihm widerfuhr das Schicksal aller grofSen 
urgeschichtlichen Kulturen und Stile (Starcevo
Koros-Amzabegovo, des Vucedol-Komplexes, der 
Kulturen mit inkrustierter Keramik u.s.w.). Sein 
Zerfall fuhrte zur Bildung zahlreicher kleinerer, 
lokaler Kulturen, die mit der Zeit untereinander 
immer weniger Ăhnlichkeit hatten, und sich immer 
mehr vom Kern, dem sie angehorten, entfernten. 
Das Verschwinden eines so grofSen und der Ver
zierung der GefăfSe nach leicht erkennbaren Stils 
warf zahlreiche Dilemmas auf, die an die Frage der 
Kontinuitat der Kulturen, die Chronologie und ihres 
gegenseitigen Verhaltnisses gebunden sind. Sogar 
die Frage der ethnischen Zugehorigkeit einzelner 
Kulturen oder Gruppen von Funden und Fund
statten wird aktuell. Wenn wir die Zeit Ende des 6. 
Jahrhunderts als Terminus ante-quam fur die Basa
rabi-Kultur (den Stil oder Komplex) ansetzen, und 
die Zeit der friihesten keltischen Funde in der 
jugoslawischen Donauniederung und siidlich von 
ihr zum Ende des 4. Jh. v.u.Z. rechnen, dann stellt 
sich die Frage, was sich auf diesen Territorien 
innerhalb dieser zwei Jahrhunderte ereignet hat, 
und in manchen Gebieten noch Ianger, da die 
GrofSzahl der Siedlungen und Nekropolen keltischer 
Zugehorigkeit in der Vojvodina friihestens in das 2. 
Jh. v. u.Z. gesetzt werden kann. Diese Frage ist 
bedeutend, und eine Antwort darauf sollte, so weit 
das moglich ist, dieses wissenschaftliche Treffen 
geben. Daher werden wir versuchen in einer 
zeitlich begrenzten Darlegung die Ereignisse zu 
rekonstruieren, welche den Zeitraum vom Ende der 
Basarabi-Kultur bis zum Erscheinen der Kelten in 
diese Gegenden charakterisieren. Diese Obersicht 
wiirde folgendes umfassen: a) das Auftreten 
skythischer Funde; b) die Funde von Metallgegen
standen der Srem-Gruppe und deren Verhaltnis zur 
Endphase der Bosut-Kultur (Bosut-Kultur III); c) die 
Funde in der Morava-Niederung und die Moglich
keit ihrer Einordnung in die Ljuljaci-Raca-Kultur, 
und zuletzt d) die erneute Festlegung einiger Funde 
aus Zlotska (Lazareva) peCina. 

Die bescheidene Zahl der skythischen Funde in der 
jugoslawischen Donauniederung und auf dem 
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Mittleren Balkan war Gegenstand der Forschung 
einiger unserer Archaologen, von denen B. Jova
novic (1976), R. Vasic (1987) und M. Parovic-Pesikan 
(1994) breitere Untersuchungen durchfuhrten. Aus 
diesen Untersuchungen ist klar ersichtlich, dafS auf 
diesen Territorien nicht mit einer grofSeren Welle des 
VorstofSes skythischer Stamme gerechnet werden 
kann, sondern daB es sich eher um Funde handelt, die 
eine Folge deren zeitweiliger Einfălle in die Panno
nische Tiefebene sind. Eine Ausnahme konnten zwei 
Graber bei Vrsac bilden, unter der Voraussetzung, daB 
dort skythische Krieger beigesetzt sind. In grofStem 
MafSe treten skythische Funde in Zusammenhang 
mit dem Inhalt der Graber anderer Kulturen auf, 
wie das der Fall mit Atenica, Pilatovic, Doroslovo ist, 
wo sie oft Trophaen der beigesetzten Krieger sind. 
An den Fundorten in der jugoslawischen Donau
niederung und siidlich von ihr treten, wie dies 
iibrigens auch mit anderen Funden im Karpaten
becken der Fall ist, ausschliefSlich Waffen und 
Fragmente des Pferdegeschirrs auf. Mit Ausnahmen 
st6Bt man ebenso auf Ziergegenstande, doch sind 
auch diese ofters Bestandteile eines Pferdegeschirrs 
als Schmuck von Kleidungsstiicken der Krieger 
oder Frauen. Chronologisch wird diese Art des 
Materials in den Zeitraum zwischen der Mitte des 6. 
und Anfang des 4. Jh. v. u.Z. eingeordnet. Ihr 
haufigeres Auftreten in den benachbarten Gebieten 
auch etwas friiher (Anfang des 6. Jh.) wiirde mit 
dem Ende der Basarabi-Kultur auf diesen Territorien 
zusammenfallen. Der VorstofS der Skythen in die 
Gebiete der Karpaten und Donauniederung konnte 
als Ursache des Zerfalls des Basarabi-Komplexes und 
fur das Auftreten neuer Kulturen gesehen werden. 
Einige jiingeren Funde in der Donauniederung, die 
dem Zeitraum zwischen dem 5. und 4. Jh. v. u.Z. ange
horen, wie jene aus Ritopek oder die Zierschnalle 
aus Barac bei Tekija, verweisen auf zeitweilige 
Kontakte mit den Gebieten der Skythen auch in der 
jiingeren Zeit (bis zum Beginn des 4. Jh. v. u.Z. ). 
Hierbei denken wir an die skythische Enklave in der 
unteren Donauniederung in Dobrudza (Scythia), 
von wo auch die Einfliisse oder direkten Kontakte 
mit den Tragem spaterer Kulturen der Eisenzeit in 
der jugoslawischen Donauniederung herriihren. 

Auf eine skythische Herkunft verweisen ebenso 
einige Funde von der Nekropole bei Doroslovo, auf 
die M. Parovic-Pesikan (1994, 101 ff) die Aufmerksam-



keit lenkte. Neben der knochernen Verschalung mit 
Bogen (Grab 137), die ihre Analogie in den Steppen
gebieten Siid-RuBlands hat, konnten dieser Gruppe 
auch einige Urnenformen angehoren, die aus Trans
silvanien und der ungarischen T heifSniederung 
bekannt sind. Ihre Profilierung und relativ grobe 
Ausarbeitung (z.B. Grăber 117 und 146) eignen sich 
nicht fur eine chronologische Bestimmung, wăhrend 
die Bestandteile des Bogens zuverlăssiger sind. Sie 
stehen dem zu Gunsten, dafS die skythischen 
Elemente auf der Nekropole der Zeit des 6. Jh. v.u.Z. 
angehoren bzw. dem jiingsten Grăberhorizont der 
ălteren Eisenzeit. 

Im Deltaland zwischen der Donau und der Save 
scheint das "Hiatus"-Problem, das nach der Basara
bi-Kultur auftrat, seiner Losung năher zu stehen, als 
das der Pall mit einigen anderen Gebieten ist. Zwei 
Fundarten konnten in dieselbe Zeit gesetzt werden 
bzw. in den Zeitraum zwischen dem Ende des 5. 
und dem Beginn des 4. Jh. v.u.Z. Eine sind Metall
funde, die gemăfS M. Garasanin, R. Vasic u.a. der sog. 
Srem-Gruppe angehoren (wovon in der Studie von 
A. Palavestra ausfuhrlicher die Rede sein wird), und 
die zweite sind das Keramik- und andere Material 
aus dem dritten, jiingsten Horizont der Bosut
Kultur an dem gleichnamigen Fundort Gradina am 
Bosut bei Sid. (M. Garasanin, 1973, 511; R. Vasic, 
1987, 555 ff). Die Stratigraphie an diesem Ort und in 
etwas geringerem MafSe auf Gomolava bei Hrtkovci 
konnte zur Losung der kulturgeschichtlichen Ent
wicklung des Save-Donau-Deltalandes in der Zeit 
Ende der Basarabi-Kultur einerseits und dem ersten 
Auftreten der keltischen materiellen Kultur anderer
seits beitragen. Bei mehreren Autoren wurde die 
Stratigraphie von Gradina am Bosut als "konti
nuierliche Entwicklung des Lebens" in den Sied
lungen von der friihen Phase der Bosut-Gruppe 
(Kalakaca - Gruppengrab II auf Gomolava - Saren
grader Hortfund) iiber die entwickelte mit Basarabi
Keramik bis zur spăten Phase mit kannelierter 
Keramik (Bosut-Kultur III) dargestellt. In stratigra
phischer Reihenfolge konnte diese Feststellung sogar 
auch in chronologischem Sinne akzeptiert werden. 
Es ist jedoch offensichtlich, dafS es auf dem breiteren 
Raum, den die Basarabi-Kultur einnahm, zu bedeu
tenden Verănderungen kam, welche die Entwicklung 
der Keramik mit "S" - Ornamenten abbrach und 
zum Auftreten einer vollig neuen stilistischen Er
scheinung fiihrte, die sich durch verschiedene 
Gruppen und Varianten manifestiert. Wie unter
strichen wurde, kann die Ursache dafur der VorstoB 
der Skythen in das Karpatenbecken (vor allem in die 
ungarische T heiBniederung und nach Transsilvanien) 
gewesen sein, deren Zeit sich mit dem Ende der 
Basarabi-Kultur deckt (Ende des 6. und Anfang des 
5. Jh. v.u.Z.). Die jiingsten Funde in Gradina am 
Bosut, die dem "vorkeltischen Horizont" - Bosut-
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Kultur III (Bosut IIIc nach P. Medovic, 1978, 39 ff.) 
angehoren, tragen ebenso einige Elemente, be
sonders in Bezug auf die GefăfSverzierung, die mit 
den Einfliissen der keltischen Kultur aus den 
Zentren in der Pannonischen T iefeben gedeutet 
werden konnten. Dies ist das Auftreten von 
Ornamentik in der Glăttechnik, die sich an der 
Innenwand ader manchmal auch an der Oberflăche 
der GefăBe - Schiisseln ader kleineren Amphoren 
befindet. Chronologisch betrachtet fallt sie in den 
Zeitraum zwischen dem 5. und 4. Jh. v. u.Z., was der 
Zeit der ersten Vorst6Be der Kelten entsprechen 
wiirde, und spăter auch ihrer langfristigen An
wesenheit, zunăchst in Baranja, der Umgebung von 
Osijek und danach auch im Raum der restlichen 
Donauniederung. 

Die jiingste Keramik der Bosut-Kultur hat zahl
reiche Analogien mit dem Material aus der Nekro
pole Ferigile und von den Fundorten, die dieser 
Gruppe in Rumanien angehoren. (Vulpe, 1967, 191 
ff. ) AuBer bei den GefăfSformen, der Ornamentik 
besteht auch in ihrer Entwicklung eine Ăhnlichkeit. 
Sie erschien in der "Post-Basarabi-Zeit" als ein 
lokales, spezifisches Merkmal, dafS mit der Kultur, 
die ihr voranging, wenig gemeinsam hat. A. Vulpe, 
der diese bedeutende Nekropole erforschte, datiert 
die Kultur, welcher sie angehort, in den Zeitraum 
zwischen Mitte des 6. und Anfang des 4. Jh. v. u.Z., was 
GrofSteils jener Zeit entsprechen wiirde, in welche die 
Entwicklung der Bosut-Kultur III gesetzt wird. 

Siidlich der Save und Donau, auf dem Territorium 
der Sumadija, der unteren Moravaniederung und 
Ostserbiens verlief die "Post-Basarabi-Entwicklung" 
in einer etwas anderen Richtung als jene im Save
Donau-Deltaland. Das Fehlen prăziser Angaben, 
erforschter Fundstătten und die oft unklaren Um
stănde der Funde einzelner wichtiger Gegenstănde 
lassen nicht zu, daB wir die Ereignisse in der Zeit
spanne zwischen dem Ende der Basarabi-Kultur und 
dem Eintreffen der Kelten in diese Gebiete zur 
Gănze rekonstruieren. Dieser Umstand wird ebenso 
durch das Umherirren in der Deutung der Herkunft 
und Chronologie einiger wichtiger Funde erschwert, 
wie das der Pall mit den Giirteln des Mramorac-Typs 
ist, weiterhin die Unklarheiten bei der zeitlichen 
Einordnung der erst in jiingster Zeit identifizierten 
Ljuljaci-Raca-Kultur und deren ethnischer Zuge
horigkeit (Srejovic, 1990, 141-153), aufSerdem durch 
den Mangel an Fundorten vom Territorium des Velika 
Morava-Beckens, besonders in der Umgebung von 
Svetozarevo, das fur die vorangegangenen Zeitrăume 
gut erforscht ist, was sich nach der Phase der 
Eisenzeit III-b nach M. Stojic ereignet u.s.w. (Stojic, 
1986, 93-95). Der Reihenfolge der angefuhrten Pro
bleme nach werden wir versuchen, eine in groBtem 
MafSe allgemeine Darstellung der Ereignisse wieder-



zugeben, welche diesen Raum in der zweiten Hălfte 
des 1. J ahrtausends v. u.Z. charakterisieren. 

Mit dem Problem der Giirtel vom Mramorac-Typ 
befafSte sich eine GrofSzahl der Autoren, darunter 
besonders M. Garasanin, D. Srejovic, R. Vasic, B. 
Covic u.a. (Vasic, 1992, 43-36 und cit. lit. ). Sie 
versuchten diese attraktiven und auf hohem hand
werklichen Niveau ausgearbeiteten Gegenstănde 
chronologisch und ethnisch zu bestimmen, sowie die 
Herkunft der Ausarbeitung. Chronologisch betrachtet 
bewegt sich ihre Erscheinung in Abhăngigkeit von 
der Meinung der Autoren vom Ende des 7. bis 
Anfang des 5. Jh.· v.u.Z. Die Verbindung mit den 
Glasinac-Funden und besonders mit deren Auf
treten im Fiistenhiigelgrab in Novi Pazar und zuletzt 
in jiingerer Zeit mit dem entdeckten reprăsenta
tiven Fund aus Pecka Banja gibt jenen Experten 
Recht, die diese Art von Funden in die Zeit nach 525 
v. u.Z. bzw. zum Ende des 6. und Anfang des 5. Jh. 
v. u.Z. einordneten, als in der materiellen Kultur aber 
auch in der politischen Geschichte der Stămme des 
Mittleren Balkans ein jăher Aufstieg bemerkbar war. 
Die Fiirstenhiigelgrăber sowie die Giirtel vom Mra
morac-Typ gehoren angesehenen Stammesfuhrern 
an. Die Verwendung von Gold- und Silbergiirteln 
wăhrte auf diesen Territorien nicht lange. Au!Ser der 
chronologischen ist auch die Frage der ethnischen 
Zugehorigkeit ihrer Eigentiimer anwesend. Die 
Meinungen sind geteilt: von jenen, die sie als Glasi
nac-Typen ansehen, von wo aus sie sich auf den 
Raum der Triballer ausbreiteten, bis zu jenen, die 
dieses Problem auf umgekehrte Weise deuten. Ihre 
Zugehorigkeit zu den Triballem erklărten sie mit der 
gro!Sen Zahl und dem reprăsentativen Aussehen 
der Funde in der Moravaniederung im Vergleich zu 
den Armreifen und Giirteln vom Glasinac-Gebiet 
(PotpeCine z.B.). Die Verbreitung der Ziergegen
stănde vom Mramorac-Typ (Ringe, Armreife, Giirtel) 
auf einem derart brei ten Raum, von Glasinac bis zur 
Morava, Donau und der siidlichen BaCka, verleiten 
zu dem SchlufS, dafS es sich um einen Schmucktyp 
handelt, der von der Stammesaristokratie, den Auta
riaten und Triballern, akzeptiert wurde. Die Meister, 
die ihn anfertigten, konnten reisende Handwerker 
gewesen sein, was weniger wahrscheinlich ist, doch 
sind das Gegenstănde, die in griechischen Werk
stătten fur die reiche Klientel im ''barbarischen Hinter
land" hergestellt wurden. Die Tatsache, daB die Giirtel 
vom Mramorac-Typ noch von anderen reprăsenta
tiven und importierten Gegenstănden begleitet 
werden (Armreife mit Schlangenkopf, Oinochoen 
und andere Keramikgefă!Se ăgăischer Herkunft), 
wiirde zu Gunsten der zweiten Meinung stehen. 

Zu der Gruppe jener Autoren, die die Giirtel vom 
Mramorac-Typ als triballisch ansehen, zăhlt ebenso 
D. Srejovic (1990, 149). AnlăBlich der Bearbeitung 
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der Funde aus den Tumuli in Ljuljaci trug er eine 
bedeutende Feststellung vor, die es wert ist, an 
dieser Stelle zitiert zu werden. Indem er iiber die 
Funde aus Ljuljaci spricht, fuhrt er an, daB sie "einem 
besonderen ethnokulturellen Kreis angehoren", 
dessen Konturen im Zentrum der Balkan-Halbinsel 
Ende der Bronzezeit erahnt werden, sich jedoch 
Ende des 6. und Anfang des 5. Jh. v.u.Z. deutlich 
herauskristallisieren. Das ist ein gro!Ser Kreis mit der 
Keramik der Kalakaca-, Basarabi- Ferigile-Kultur, 
aus welcher die Kultur mit der Keramik vom 
Ljuljaci-Donja Raca-Typ und mit Metallfunden vom 
Mramorac-Typ hervorging. In kulturellem aber 
gewi!S auch in ethnischem Sinne unterscheidet sich 
dieser Kreis deutlich vom westbalkanischen und 
ostbalkanischen Kreis, d.h. von den Kulturen der 
illyrischen und thrakischen Stămme, und wird mit 
den mosischen und dako-getischen Territorien 
verbunden. Diese Meinung ist begriindet, besonders 
nach der Entdeckung der neuen Kultur der „Post
Basarabi-Zeit", fur die sich bereits der Name Ljulja
ci-Raca-(Donja Raca) Gruppe oder Kultur, oder 
umgekehrt Raca-Ljuljaci nach R. Vasic eingebiirgert 
hat (Vasic R., 1987, 657). Unter den ersten lenkte auf 
diese Art der Funde M. Jevtic 1973 die Aufmerk
samkeit, wobei er die Funde aus Ljuljaci, Raca, PeCine 
bei Kostolac in die erste Hălfte des 5. Jh. v.u.Z. datierte, 
bzw. wie er hervorhebt, da!S diese Keramik dem 
Basarabi-Horizont folgt Oevtic, 1973). Diesen Funden 
konnen gewi!S, zumindest chronologisch auch die 
Funde der "Eisenzeit Illb" nach M. Stojic hinzugefugt 
werden, unter denen jene vom Fundort Gradiste bei 
Majur auf dem Juhor-Gebirge am zuverlăssigsten 
sind, von dem auch die bekannten Silberfibeln von 
Typ Strpci stammen (Stojic, 1986, 95). Diese konnten 
wir zur jiingsten Vorlatene-Fundgruppe einordnen, 
wie dies auch der Gruppenfund aus Curug ist, in 
welchem die "Fibel des Friihlateneschemas" einen 
neuen chronologischen und kulturhistorischen 
Zeitraum ankiindigt. Dem Post-Basarabi-Horizont 
wiirden noch einige Funde vom Gebiet der Velika 
Morava entsprechen, welche M. Stojic und Rahmen 
der Phase Illa der Aufteilung der Eisenzeit ver
offentlichte (Stojic, 1986). Hier konnten freilich die 
Fragmente graugebrannter Skyphoi erwăhnt werden, 
die unter EinflufS der griechischen Keramik oder als 
direkter Import im 5. und 4. Jh. v. u.Z. erscheinen. 
Das sind Funde aus Sarine mede bei J agodina und 
Stubline bei Supska. Ihr Auftreten im FlufStal der 
Velika Morava sollte im Zusammenhang mit der 
anderen importierten Keramik betrachtet werden, 
die aus dem Siiden in diese Gebiete gelangte. Unter 
ihnen, in direkter Verbindung mit der Ljuljaci-Raca
Gruppe, sollten zwei Kriige erwăhnt werden: der 
eine wurde im Grabhiigel I, Grab 3 in Ljuljaci und 
der andere auf der Nekropole in PeCine bei Kostolac 
(Grab Gl/3,316) gefunden. Diese zweite, vorwiegend 
keltische Nekropole beinhaltete auch einige Grăber 



der "autochthonen Bevălkerung", in denen sich 
neben dem Krug-Oinochoe auch einhenklige Becher 
befanden, die fur die Ljuljaci-Raea-Gruppe typisch 
sind. M. Parovic-Pesikan, gute Kennerin des import
ierten griechischen Materials im Hinterland des 
Balkans, datiert den Krug aus Ljuljaci (Oinochoe
ăhnliche Form) in das 5. Jh. v.u.Z., und den Fund aus 
PeCine in das Ende des 4. und zum Anfang des 3. Jh. 
v.u.Z. (Parovic-Pesikan, 1988, 45). Zu einer derart 
niedrige Datierung des zweiten Kruges veranlaBt 
der Umstand, daB das Grab auf dem Terrain der 
keltischen Nekropole entdeckt wurde. Falls jedoch 
auch die iibrigen Grăber der autochthonen Bevăl
kerung beriicksichtigt werden, dann kann mit 
relativier Sicherheit geschluBfolgert werden, daB es 
sich um zwei Nekropolen handelt, einer ălteren aus 
dem 5. Jh. v.u.Z. und einer jiingeren, friihestens 
Mitte des 4. Jh. v.u.Z. B. Jovanovic neigt zu einer 
niedrigeren Chronologie der ălteren Nekropole, 
besonders aufgrund des Inhaltes von Grab G3 991, 
in welchem sich neben den Beigaben - autochthone, 
handgearbeitete Keramik und Fibeln der Vorlatene
zeit (Certosa-Typ), auch eine Fibel des Friihlaten
eschemas befindet Oovanovic, 1992, 83). Die Nekro
pole PeCine in Stari Kostolac wurde nicht zur Gănze 
verăffentlicht (entdeckt wurden 43 Grăber - je 17 mit 
Skelettbestattung, bzw. Brandbestattung, wăhrend 
9 der autochthonen Bevălkerung gehărten - O. 
Jacanovic, 1992, 117), so daB man bei der definitiven 
Bearbeitung zu dem SchluB gelangen kann, dafS es 
eine chronologische Beriihrung dieser beiden 
Grăbergruppen gab. In jedem Falle verweisen auf 
die Năhe oder Gleichzeitigkeit des Tumulus aus 
Ljuljaci und der Grăber der Altansăssigen aus PeCi
ne auch die selben Becherformen (Tassen) mit einem 
Henkel und erweitertem Boden sowie die import
ierten Kriige. Die Einordnung dieser sowie anderer 
genannter Funde in das 5. und 4. Jh. v.u.Z. scheint 
vollkommen akzeptabel sowie deren ethnische 
Zugehărigkeit zu den Triballern. Die Zeit ab der 
Mitte des 5. Jh. bis zum VorstoB auf Abdera (376 
v.u.Z.) kann als die Zeit der triballischen Macht 
angesehen werden. Die zahlenmăfSig bescheidenen 
Funde der materiellen Kultur, iiber die wir ver
fiigen, die jedoch oft von hoher Qualităt sind (Gold
und Silbergiirtel vom Mramorac-Typ, Silberfibeln vom 
Juhor-Gebirge u.a.), und die importierte griechische 
Keramik bestătigen die Angaben aus schriftlichen 
Quellen, denen zufolge die Triballer ein starkes und 
kriegslustiges Volk waren, das zweifellos von seinen 
Feldziigen auch wertvolle Beute mitbrachte. 

Im Gebiet des Eisernen Tors und siidlich von ihm in 
Ostserbien ist die kulturhistorische Entwicklung 
zwischen dem 6. und 4. Jh. ja auch weiter bis zum 
Ende des ersten Jahrtausends v.u.Z. nicht văllig klar. 
Sporadische Funde im Gebiet des Wasserkraft
werkes Eisernes Tor I und Eisernes Tor II und die 

21  

etwas zahlreicheren aus Zlotska peCina bei Bor 
ermăglichen, die Zeit von den reichen Basarabi
Fundstatten bis zum Eintreffen der Kelten in diese 
Gegenden, besonders in die Donauniederung 

(Ajmana, Vajuga-Pesak, Boljetin, Ljubicevac u.a.) zu 
iiberbriicken. R. Vasic versuchte in einem kurzen 
Artikel iiber die ăltere Eisenzeit auf dem Territorium 
Ost-Serbiens (1997, 91 ff), die geringe Zahl an Funden 
zu systematisieren und einen Querschnitt durch 
diesen Zeitraum der Urgeschichte zu geben. Er 
sonderte 4 Horizonte aus, von denen nur der 3. und 
4. Horizont fur das Thema dieser Arbeit interessant 
wăren. Chronologisch betrachtet wiirde der 3. 
Horizont der Zeit unmittelbar nach der Basarabi
Kultur (550/525 bis 450/425) entsprechen, und der 4. 
Horizont zwischen 450/425 und 325/300 v.u.Z. Fiir 
den 3. Horizont fiihrt er die, der Ferigile-Gruppe in 
Rumanien (Kljuc, Velesnica, Mihajlovac, Ruzenka) 
nahestehende Keramik sowie einzelne Metallfunde 
aus Zlotska peCina an. Fiir den 4. Horizont gibt es 
keine besonders iiberzeugenden Angaben, auBer 
zufallige Funde von Fibeln, die dem 5. und 4. Jh. 
v. u.Z. angehăren wiirden. Hier sollte gewifS auch 
der bekannte Fund aus Barac bei Tekija hinzugefiigt 
werden, eine Schnalle in Form eines liegenden 
Lăwen. R. Vasic (1987, 566) ordnet sie in den thrako
getischen Kulturkreis und datiert sie zum Obergang 
vom 5. ins 4. Jh. v.u.Z., wăhrend sie M. Parovic-Pesi
kan (1994, 106) als skythische Schnalle einordnet, die 
aufgrund von Analogien aus Nordwest-Bulgarien 
(Kaluderovo und Toros) in das 4. Jh. v.u.Z. datiert 
wird. Es ist interessant, daB keiner der Autoren die 
bis in die Details identische Schnalle (oder Appli
kation) aus Bronze beriicksichtigt hat, die in Sozopol 
in Bulgarien gefunden wurde. Sie wird in das 5. Jh. 
v. u.Z. datiert. Die Ăhnlichkeit der Schnallen aus 
Barac und Sozopol ist bis zu dem MafSe ausgeprăgt, 
dafS ein und derselben Meister angenommen wird, 
und vielleicht wurde sie in derselben Form gegossen! 
(Katalog des Historischen Nationalmuseums in Sofia, 
S. 33, Katalog - Nr. 54). Der Fund aus Sozopol sowie 
jener aus Barac kănnten mit bekannten skythischen 
Zentren (Scythia) in Dobrudza in Verbindung 
gebracht werden, wo Verzierungen im "Tierstil" aus 
dem Grab z.B. in Adzigiăl bekannt sind. 

Die Funde aus Zlotska peCina, die mehrmals partiell 
verăffentlicht wurden, kănnten ein vollkommeneres 
Bild der Entwicklung der ălteren Eisenzeit in Ost
Serbien geben (Tasic, 1980, 43-59). In friiheren 
Publikationen wurde die Schicht der ălteren 
Eisenzeit als eine Minor Einheit bearbeitet und zur 
Basarabi-Kultur bestimmt. Dazu kam es aufgrund 
der Stărung der urspriinglichen Position der Funde, 
von denen die GroBzahl in sekundărer Lage gefunden 
wurde, wăhrend ein geringerer Teil. "in situ" war. 
Dank einer besseren Analyse ist es typologisch 
măglich Oedoch nicht auch stratigraphisch), zwei 



Horizonte auszusondern, von denen der �iltere der 
Basarabi-Kultur (Doppelschleifenfibeln, Omega
Nadeln und Keramik verziert mit "S"-Motiven) 
angehoren wiirde, wăhrend der jiingeren Zeit, der 
"Post-Basarabi-Zeit", ein Teii des Materials angehoren 
wiirde, unter dem wir hier folgendes erwăhnen 
mochten (Tasic, 1995, 184 ff, Abb. 16--24): 
a) schwarz geglăttete GefăBe, gearbeitet auf TOpfer

scheibe, sowie Tassen mit Kanneliiren verziert; 
b) Perlen aus Glaspaste, in blauer Farbe, verziert mit 

plastischen Wolbungen sowie das Fragment 
eines Armreifs aus demselben Material; 

c) drei Eisenăxte, die M. Parovic-Pesikan zu den 
skythischen einordnet, und 

d) zu diesem Horizont konnte auch eine Eisen
trense gerechnet werden, die ihre Analogien 
gleichfalls im skythischen Material hat. 

Ober dieses Material wird auch in anderen Referaten 
auf diesem Symposium die Rede sein, so daB wir 
uns nicht zu weiteren Analysen aufhalten wollen. 
Es ist nur bedeutend hervorzuheben, daB auch auf 
den Territorien Ost-Serbiens das Bestehen eines 
"Post-Basarabi-Horizontes" festgestellt wurde, der 
analog zu den iibrigen, hier bearbeiteten Funden 
und Kulturen in den Zeitraum zwischen das Ende 
des 5. und die Mitte des 4. Jh. v. u.Z. gesetzt werden 
konnte. Was sich nach dieser Zeit auf diesen 
Territorien in archăologischer Hinsicht ereignete, ist 
eine Unbekannte. "Es ist moglich, - wie P. Popovic 
und M. Sladic hervorheben - daB die Gegenden Ost
Serbiens nach den vernichtenden Kriegen der 
Triballer mit den Autariaten und danach mit den 
Skordisci derart verodet waren", daB wir nicht iiber 
relevante Angaben iiber ihr Schicksal verfiigen . 
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