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DIE  TRADITION DER SKYTHISCHEN EISENZEIT IN  DER FRUHEN 
LATEN EZEIT DES NORDBALKANS 

Obwohl sie verhaltnismăBig nahestehende Nachbam 
waren, vor aliem in der Donauniederung und im 
Si.iden der Pannonischen Tiefebene, stellten die 
Bevolkerungen der alteren Eisenzeit des mittleren 
Balkans und der skythischen Eisenzeit keine naheren 
gegenseitigen Beziehungen, ja auch keine Handels
beziehungen her. N ur skythische Pfeilspitzen waren 
in der Donau- und Moravaniederung in groBerer 
Zahl anzutreffen (Stojic M., 1998) sowie auch in den 
Fi.irstengrabern West-Serbiens (Atenica, PilatoviCi), 
(Duknic M., Jovanovic B., 1986; Zotovic M., 1985). 
Die Verbreitung der Waffen dieser Bevolkerungs
gru ppe reichten jedoch weit i.iber das Herkunfts
gebiet der skythischen Eisenzeit hinaus, wobei sie 
einen relativ groBen Teii Si.idosteuropas deckten. 

Der vierradrige Wagen mit Zuggeschirr skythischen 
Typs, auf dem ein Fi.irst aus Atenica verbrannt wurde, 
ist ein vereinzeltes Zeugnis von (zeitweiligen) 
Beziehungen, sei es Handelsbeziehungen - oder 
irgendwelchen anderen. Einzelne Zierplattchen, 
angefertigt im skythischen Stil von Tierornamenten, 
die an den Donauufern bei Belgrad und Tekija 
entdeckt wurden, gehoren zum Pferdegeschirr bzw. 
zum I<leidungsschmuck (Parovic-Pesikan M., 1994; 
Jovanovic B., 1976). Zu zwei Grabkomplexen zahlen 
gleichfalls die Funde von Vrsac-At, als der (bisher) 
einzigen Angabe i.iber eine mogliche Nekropole der 
skythischen Eisenzeit auf dem Territorium des 
si.idlichen Banat. Unter den Grabbeigaben befinden 
sich: eine beschadigte Lanzenspitze mit breitem Blatt, 
dreikantige Pfeilspitzen und eine doppelkonische 
Urne mit hohem Hals. Das fi.ir die skythische Eisen
zeit typische Kurzschwert - der Akinakes - gleich
falls aus der Umgebung von Vrsac, ist ein zufalliger 
Fund (Brukner B., Jovanovic B., Tasic N., 1974). 

Damit ware die Liste der Funde skythischer Herkunft 
in der alteren Eisenzeit des mittleren Balkan haupt
sachlich erschopft; ihr Auftreten entspricht der 
zweiten Halfte des 6. und dem 5. Jahrhundert v.u.Z. 
Gleichfalls ist es nicht moglich, eine unmittelbare 
Beziehung zwischen diesen alteren Funden und 
den Beigaben skythischen Charakters herzustellen, 
die in den Grabern der friihkeltischen Nekropole in 
PeCine bei Kostolac (Nordserbien) entdeckt wurden, 
und in die Zeit des alleinigen Obergangs vom 4. 
zum 3. J ahrhundert v. u.Z. datiert werden. Die Unter
schiede zwischen diesen beiden Fundgru ppen sind 
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nicht allein chronologischer Natur ader liegen in 
der Bestimmung einzelner Gegenstande, sondern 
treten gleichfalls in stilistischer und typologischer 
Hinsicht zum Vorschein. Es ist verstandlich, daB die 
materielle Kultur der skythischen Eisenzeit in der 
Theillniederung und in rranssilvanien innerhalb von 
annahernd zwei Jahrhunderten ihrer Dauer einen 
eigenen Entwicklungsweg zuriickgelegt hat, doch 
hat die Ankunft der Kelten diesen Transformations
prozeB sicherlich beschleunigt. 
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Abb. 1 .  Ohrringe aus tordiertem Silberdraht. 
1, 2. Pecine, Grab G3 991 (Variante C). 
3. Karaburma, Grab 63 (Variante B) 
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Die Beigaben aus den Grabern Gl 991 und G13 453 
von der N ekropole PeCine stehen zugunsten dieser 
Behauptung. Das erste Grab gehorte einer Frau und 
enthielt eine kleine Schmucksammlung, die ihrer 
Herkunft und territorialen Verbreitung nach unter
schiedlich ist, und daneben Keramikgegenstande, 
die fi.ir die skythische altere Eisenzeit der ostlichen 
Gebiete des Karpatenbeckens typisch sind (Chocho
rowski J., 1985) . Das zweite Grab eines Brand
bestatteten beinhaltete nur zwei KeramikgefăBe: 
eines davon, eine tiefe Schale (ader ein Becher) - ein 
sehr seltenes Exemplar, hatte einen langen Henkel 
im Tierstil, modelliert in der Manier skythischer 
stilisierter Tierornamente Govanovic B., 1984). 

Der Schmuck aus Grab G3 991 ist bescheiden ge
arbeitet und dem Entwurf sowie der Ausfi.ihrung 
nach einfach, insofern zwei Paar Silberohrringe 
gewissermaBen keine Merkmal eines bestimmten 
Luxus sind. Wahrend ein Paar Ohrringe zwei ge
wohnliche Ringe aus di.innem Silberdraht darstellen, 
ist das zweite Paar eben ein chronologischer Indi
kator. Dieses bilden zwei Ohrringe aus tordiertem 
Silberdraht mit erbeerformigen Endungen (Abb. 1, 
1) .  Ihre Erscheinung ist von zu kurzer Dauer, um die 
ihnen gebi.ihrende Aufmerksamkeit zu wecken -



erst als es sich erwies, daB Ohrringe dieser Art aus
schlieBlich den Frauengrabern am alleinigen Beginn 
der Latenezeit der mittleren Donauniederung ange
horen, fand ihr chronologischer Wert Beachtung. 
Entdeckt in Korper- ader Brandgrabern, mit un
bedeutenden typologischen Unterschieden sind die 
tordierten Ohrringe hauptsachlich auf die engere 
Donauniederung begrenzt Oovanovic B., 1994). 

Es ist moglich, daB die unterschiedlichen Losungen 
ihrer Befestigung ans Ohr trotzdem auf zwei 
gesonderte Gebiete verweisen, das westpannonisch
nordbalkanische und das ostpannonische; das 
letztere steht mit der skythischen Eisenzeit in Ver
bindung. Der Wahrheit zuliebe wurden unmittel
bare Analogien zu den Ohrringen aus Silber- ader 
Bronzedraht aus den skythischen Nekropolen der 
Thei!Sniederung und Transsilvaniens nicht bemerkt 
- die typologische Ăhnlichkeit liegt in der allge
meinen Form und den erbeerformigen Endungen 
(Variante C), (Abb. 1, 1). Im Gegensatz dazu sind die 
Exemplare aus dem ungarischen Teii der Baranja
Landschaft Oerem E., 1975) sowie aus der Nekro
pole Karaburma (Todorovic J., 1972) ader PeCine bei 
Kostolac (Territorium des spateren antiken Vimina
cium) untereinander sehr ahnlich. Es werden zwei 
Varianten (A und B) unterschieden, in erster Linie 
nach der Endung einer ader mehrerer Windungen 
des tordierten Drahtes, angefertigt mit Hilfe einer 
Schlinge ader einer Art Ring (Todorovic J., 1972; 
Jovanovic B., 1994), (Abb. 1, 2-3). 

Die Anfertigung von Schmuck aus tordiertem 
Silber- ader Bronzedraht, (Armbander und Ohrringe) 
hat eine lange Tradition auf dem Balkan und in der 
Donauniederung, jedoch ist ein derart spezifischer 
Typ, sowohl der Ausarbeitung als auch dem Material 
- Silber - nach, raumlich und chronologisch streng 
begrenzt. Er ist namlich nur in der altesten Phase 
der Latenezeit dieses Territoriums anzutreffen, vom 
Ende des 4. ader an der Schwelle des 3. Jahr
hunderts v.u.Z. Oovanovic B., 1994). 

Eine Bronzefibel mit Glaseinsatz aus demselben Grab 
ist nicht zur Ganze erhalten, doch kann sie ohne 

Abb. 2. PeCine, Grab G3 991 (handgearbeitet Schilssel) 
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Schwierigkeiten in eine der Varianten dieses 
Kleidungsschmuckes vom Certosa-Typ eingeordnet 
werden, der in der alteren Eisenzeit des Nordbalkans 
bekannt ist. Varietaten des Grundtyps dieser Fibel, die 
weit verbreitet ist, sind vom Osten bis zur mittleren 
Donauniederung anzutreffen (Vasic R., 1989), und 
werden in das 4. J ahrhundert v. u.Z. datiert. Die 
Anwesenheit dieses Fibeltyps unter den Beigaben 
des Grabes G3 991 von PeCine ist ein ztiverlassiger 
Beweis filr ihren Gebrauch bis zum alleinigen Ende 
des 4. Jahrhunderts v.u.Z. 

Die Giirtelschnalle keltischen Typs mit dreieckigem 
Dorn und kugelformiger Verzierung, angefertigt 
aus Bronzeblech, und das Paar friihlatenezeitlicher 
Fibeln entsprechen gleichfalls dieser Datierung. 
Ebenso findet die wahrscheinliche Herkunft der 
tordierten Ohrringe aus dem Kreis der skythischen 
Eisenzeit Ostpannoniens eine Bestatigung in den 
Gefa.Ben aus demselben Grabkomplex - der flachen 
Schiissel mit flachem, nicht profiliertem Rand (Abb. 
2) und der doppelkonischen Amphora (Abb. 3) mit 
hohem Hals. Beide Gefa.Be wurden handgearbeitet 
und zahlen zu den beliebten Keramikformen der 
thrakischen und skythischen Eisenzeit Oovanovic 
B., 1984). Genauso wurde bereits langst ihre Prasenz 
in den Grabkomplexen altkeltischer Nekropolen aus 
der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts v.u.Z. vom 
selben Territorium hervorgehoben (Vasilev V., 1980; 
Nemeti I., 1988; Kemenczei T., 1998). Gefa.Be dieser 
Art, vor allem die Amphora mit hohem Hals, sind in 
der alteren Eisenzeit des Nordbalkans vollig 
unbekannt. 

Abb. 3. Pecine, Grab G3 991 
(doppelkonisches, handgearbeitetes Gefii.fl) 



Die wenigen Beigaben aus dem Brandgrab G3 457 
bieten, wie es hieB, das seltene Exemplar eines 
GefăBes, dessen Henkel im Tierstil verziert ist (Abb. 4). 
Das gedachte Tier ist in groBem MaBe stilisiert, so daB, 
obwohl einige Einzelheiten realistisch erscheinen, 
es nicht moglich ist, zu bestimmen, um welches Tier 
es sich handelt - vielleicht um eine Lawin. Bisher ist 
nur ein ăhnliches GefăB aus Ostungarn bekannt, 
gleichfalls aus einem Grabkomplex, welches typolo
gisch vollig entspricht, mit einem Henkel im Tierstil, 
der genauso angefertigt ist (Szendrei J., 1890). GefaBe 
mit Henkeln im Tierstil, hauptsăchlich Kriige - am 
hăufigsten aus Bronze, ader tiefe Keramikschiisseln, 
bzw. Becher - hatten ihre Vorbilder in der griech
ischen ader italischen Toreutik des 5. und 4. Jahr
hunderts v.u.Z., aber auch jene aus den skythischen 
Tierornamenten. Am GefăB aus Grab G3 457 sind 
diese letzten Stilvorbilder deutlich ausgeprăgt, und 
sind auch auf der Schiissel aus Ostungarn bestătigt 
(Jovanovic B., 1984). 

Neben diesen auBerordentlichen Grabbeigaben aus 
beiden vorherigen Grăbern gibt es auf der Nekro
pole ebenso handgearbeitet GefaBe, die anderen 
KeramikgefăBen beigelegt sind. Es ist klar, daB die 
handgearbeitete Ausarbeitung dieser GefăBe nicht 
zugleich auch ihre skythische Herkunft bedeutet, 
sondern dies ist durch ihre stilistische Dberein
stimmung bestătigt. 

Diese kurze Dbersicht der skythischen Funde 
siidlich der Save und Donau steht, wie zu sehen war, 
nicht zugunsten breiterer gegenseitiger Beziehungen 
der Bevolkerungen der ălteren Eisenzeit des 
mittleren Balkan und der ostlichen Gebiete des 
Karpatenbeckens. Es konnen jedoch mit volliger 
GewiBheit zwei chronologische Etappen unter
schieden werden, wo die Prăsenz der Elemente der 
skythischen materiellen Kultur sichtbar sind: die 
ăltere zăhlt zum Ende des 6. und in das 5. Jahr
hundert v. u.Z. Die geringe Zahl der Funde dieser 
Phase und ihr ausgeprăgt individueller Charakter 
bieten ungeniigend Material fiir Uberlegungen 
iiber die Art und Weise, wie sie auf den mittleren 
Balkan gelangt sind - einzig die Pfeilspitzen konnen 
das Ergebnis eines bestimmten Austausches sein. 
Ebenso sind auch gegenseitige Konflikte nicht 
ausgeschlossen, worauf prăzise gesteckte Grenzen 
zwischen der skythischen Eisenzeit und der ălteren 
Eisenzeit des mittleren Balkan verweisen. Eine 
Ausnahme bilden nur die Gegenstănde skythischer 
Herkunft im Fiirstengrab in Atenica, besonders der 
vierrădrige Wagen, sowie einige Waffenexemplare. 
Die zweite, jiingere Etappe ist noch kiirzer, denn sie 
zăhlt zum Ende des 4. Jahrhunderts v.u.Z., wo ein
zelne Beigaben skythischer Herkunft in Grăbern der 
ălteren Latenezeit der Donauniederung auftreten. 
Auch dieses Mal handelt es sich nicht um einen 
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besonderen VorstoB ader eine Ausbreitung der 
skythischen materiellen Kultur der Theillniederung 
und Transsilvaniens, sondern die Ostkelten waren 
jene Bevolkerung, die diese skythischen Elemente 
mitbrachten, dank vorhergehenden ethnischen und 
kulturellen Zusammenziehungen mit der ein
heimischen Bevolkerung. 

Die Bildung der Scordisci war, gemăB diesen An
gaben, kein ProzeB, der erst in der ersten Hălfte ader 
in der Mitte des 3. Jahrhunderts v.u.Z. begonnen hat 
- zumindest wenn es um die Eingewohnung der 
Kelten und der alteingesessenen Bevolkerung, der 
Angehorigen der alten Balkanvolker geht. Die Grab
komplexe von der Nekropole PeCine zeugen von 
kulturellen Kontakten und sehr wahrscheinlich Ver
mischungen unter den Bevolkerungen, nicht nur 
mit den Trăgern der skythischen Eisenzeit sondern 
auch mit den Pannoniern, bzw. Triballern. Die Grăber 
der Ureinwohner in PeCine, von denen hier nicht 
gesondert die Rede war, bestătigen solche Kontakte 
mit den Kelten in der friihesten Phase ihrer Ankunft 
auf dem nordlichen Balkan (Tasic N., 1992). 

GemăB den angefiihrten Angaben sind die 
skythischen Einfliisse in der ălteren Eisenzeit des 
mittleren Balkan ausschlieBlich durch einen geringen 
Import ausgedriickt, mit einer groBeren Vertretung 
einzelner Waffenkategorien. Das ist die ăltere Phase, 
die dem Ende des 6. und dem 5. Jahrhundert v.u.Z. 
en tsprich t. 

Die jiingere Phase, Ende des 4. und die ersten Jahr
zehnte des 3. Jahrhunderts v.u.Z., hat einen ander
sartigen Charakter, und dieses Mal kann mit der 
ethnischen Prăsenz der Angehorigen der skythischen 

Abb. 4. Pecine, Grab G13 457 (Schiissel mit Henkel 
im Tierstil) 



Eisenzeit gerechnet werden, jedoch in einer engen 
kulturellen und ethnischen Verbindung mit den 
Kelten. Die ji.ingere Phase ist von sehr kurzer Dauer, 

ausgedri.ickt nur durch Schmuck und Keramik, und 
sie hinterlieB keine wesentlichen Spuren in der 
materiellen Kultur der Scordisci. 
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