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Die Entstehung grol3er ethno-kultureller Komplexe und die in und aus ihrem 
Rahmen stattfindende Entwicklung altbalkanischer Vălker sind, im Laufe der let
zten Jahrzehnte, in den siidosteuropăischen Lăndern oft diskutiert und ausfiihrlich 
besprochen worden. Es geniigt hier, nur zum Beispiel, an mehrere interdiszi
plinăre, z. T. auch internationale Tagungen und einige diesen Fragen gewidmete, 
grăl3ere Arbciten oder Monographien zu erinnem I . 

Dieser Beitrag stellt den Versuch einer kritischen Wertung aller fi.ir diese 
Fragen relevanten Daten der schriftlichen Oberlieferung (M. Garasanin) und der 
archaologischen Forschung (N. Tasic) dar. An dieser Stelle schicken wir auch 
einige Erlăuterungen voraus,  d ie  dem besseren Verstăndnis der weiteren 
Ausfiihrungen dienen, und zwar: 

1 .  Zunăchst die Definition einiger im folgenden Text oft verwendeter 
Begriffe2: 

E i n  ethno-kult�re l ler Komplex i s t  e ine auf einem gră13eren Raum 
umgrenzbare, lose und im wesentlichen unbewuBte kulturelle, wohl auch sprach
liche Gemeinschaft. Es handelt sich um die historisch nachgewiesenen Illyrier, 
Thraker und die in neuerer Zeit von der Sprachwissenschaft (V. Georgiev) sowie 
der Archăologie (M. Gara8anin u . a. )  herausgearbeiteten Dako-Mysier oder 
Nordthraker. Archăologisch sind sie einwandfrei von den Thrakern zu trennen. 
Ihre Bezeichnung hăngt ab von der sprachwissenschaftlichen Bestimmung ihrer 
Idiome als getrennter Sprache oder nur einem Teil des thrakischen3. 

E in  Volk i s t  e ine  aus mehreren Gruppen (Stămmen) bestehende 
Gemeinschaft, die sich aus einem ethno-kulturellen Komplex im Laufe der Zeit 
abgesondert hat. Sie wird durch ihre gemeinsame geistige oder materielle Kultur, 
vermutlich auch die Sprache und gemeinsame Tradition, die das BewuBtsein ihrer 
Einheitlichkeit bedingen, gekennzeichnet. Dies ist z.B. der Fall bei den Taulanten, 
die von Thukydides als illyrisches Volk bezeichnet werden (Thuk. I, 24). 

Unter einem Staat ist eine aus einem oder mehreren Vălkern bestehende 
organisierte Gemeinschaft zu verstehen, die durch im Einverstăndnis ihrer 
Mitglieder bestimmte Regeln geordnet wird. Darunter sind vor allem die fest
gelegte Herrschaftsfolge, die Beziehungen der zum Staat gehărenden Gruppen 
untereinander und im Verhăltnis zur sie umgebenden Welt, die Mi li tăror
ganisation, die Regelung staatlicher Abgaben, gelegentlich auch die Miinzprăgung 
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zu erwahnen. Dem Forschungsstand und den zur Verfilgung stehenden Daten 
entsprechend, sind diese einzelnen Merkmale von Fall zu Fall nicht immer in ihrer 
Gesamtheit zu erfassen4. 

Der Stammesbund ist scharf vom Staat zu unterscheiden. Es handelt sich um 
eine unstabile Gemeinschaft ,  deren B estehen zeitwei l ig  durch gemeinsame 
Interessen begri.indet wird. In den meisten Fallen tragen Staat und Stammesbund 
den Namen des fuhrenden Volkes bzw. Stammes. 

2. Die Entstehung und weitere Entwicklung ethno-kultureller Komplexe und 
einzelner Volker ist ein komplizierter und langer ProzeJ3, der nur aufgrund inter
disziplinarer Studien verfolgt werden kann. Auf solch einer Basis erarbeitete A .  
Benac fur die westbalkanischen Illyrier und die benachbarten Gruppen ein Modell, 
das sich mit gewissen Erganzungen und Berichtigungen als tragfahig erwies und 
auf die mittelbalkanischen dako-mysischen (nordthrakischen) Volker angewandt 
werden k6nnte5. In diesem ProzeJ3 werden folgende Hauptstufen unterschieden: 

- Die Zeit der Substratbi ldung, archăologisch: Ăneolithikum oder Uber
gangsperiode (Benac: Vorillyrier). Im Rahrnen grundlegender wirtschaftlicher und 
sozialer Umwandlungen entwickelt sich ein ProzeJ3 gegenseitiger Assimilierung 
oder Trennung, reger Beziehungen, răumlicher Verschiebungen einzelner his
torisch noch namenloser Gruppen, wobei auch Zustrome und Wanderungen aus 
dem nordpontischen Raum eine wichtige Rolle spielen. Daraus entwickelt sich ein 
ethno-kulturelles Substrat, das die Grundlagen zur weiteren Entwicklung liefert. 
Von manchen Forschem wird diese Periode als Zeit der Indoeuropaisierung be
trachtet6. 

- Die Zeit der weiteren Assimilierung, archăologisch: Bronzezeit (Benac: 
Urillyrier). Im Rahmen meistens friedlicher Beziehungen und einer gegenseitigen 
Annăherung der einzelnen Gruppen (Stămme), die zur Entwicklung der ethno-kul
turellen Komplexe fiihrt. 

- Die Zeit der Entstehung alter Volker, archăologisch: Obergangsperiode 
(Bronze-/ Eisenzeit) oder beginnende und friihe Eisenzeit. Eine Zeit neuer 
wirtschaftlicher und sozialer Umwălzungen um 1 200-800 v.u. Z., mit weiteren, 
allerdings enger regional bedingten Verschiebungen und Wanderungen. In dieser 
Periode entstehen endgiiltig die altbalkanischen Volker, die dann, meistens etwas 
spăter, auch historisch bekundet sind. 

Dieses Modell entspricht im wesentlichen dem ftir den Ostbalkan erarbei
teten Bild von A. Fol, <las allerdings den Schwerpunkt mehr auf kulturelle und 
soziokulturelle Beziehungen legt. Auch von ihm werden in den gr6J3eren und 
klei neren Kontaktzonen gegensei t ige  B ezi ehungen und grundlegende 
Annăherungsprozesse als ausschlaggebend herausgearbeitet. Diese Probleme sind 
auch von M. Stefanovic, auf breiterer Basis und mit ahnlichen, im einzelnen doch 
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teilweise abweichenden Ergebnissen, ausfiihrlich und erfolgreich behandelt wor
den. Allerdings standen dem Autor die neuesten Arbeiten der siidosteuropaischen 
Forscher noch nicht zur Verfiigung. DaB manche Einzelfragen und ihre Deutung 
noch weitere Diskussionen voraussetzen, liegt auf der Hand7. 

3. Fiir eine entsprechende Wertung der archaologischen Daten ist folgende 
Voraussetzung als ausschlaggebend zu betrachten: 

Wenn in einem im wesentlichen gut begrenzten Raum, zu einer bestimmten 
Zeit durch die schriftliche Uberlieferung das Bestehen eines bestimmten Volkes 
erwiesen ist, und falls in diesem Ramn und zur selben Zeit eine einheitliche Kultur 
nachzuweisen ist, kann angenommen werden, daB diese Kultur dem erwahnten 
Volk zugewiesen werden kann. Durch dic archaologische Forschung kann dann, 
mindestens in seinen Grundlinien der ProzeB der Entstehung dieser Kultur erar
beitet werden, wodurch auch die vorangehenden Stufen der Entwicklung des 
Volkes crmittelt werden konnen Selbstverstandlich setzt diese Arbeit die kritische 
und interdi sziplinare Wertung gesicherter archaologischer (stratigraphisch 
gesicherter und geschlossener Befunde, den Aussagewert verschiedener archaolo
gischer Materialien, raumlicher Beziehungen, gesicherter relativchronologischer 
Daten), historischer und sprachwissenschaftlicher Daten voraus8. Willkiirlich aus 
ihrem Verband herausgerissene Erscheinungen konnen nur zu Fehlschliissen 
fUhren, die sich oft im wissenschaftlichen, ja auch politischen Sinn als schlidlich 
und sogar "erhangnisvoll erwiesen. Ein gutes Beispiel dafiir stellen die in der 
Vergangenheit politisch miBbrauchten Theorien von Gustav Kossina dar. 

Nach diesen Vorbemerkungen kommen wir zum eigentlichen Thema dieses 
Beitrages. 

1 .  Die schriftliche Uberlieferung 

W enn auch oft angenommen wird, daB die schriftliche Oberlieferung die 
vollstandigsten und sichersten Daten zur Kenntnis alter Volker vermittelt, so weist 
sie doch in manchen Fallen erhebliche Liicken und manche Schwierigkeiten auf. 
Vor aliem ist zu betonen, daB, abgesehen von den fiir das balkanische Binnenland 
iibrigens wenig aussagefahigen Linear B-Tafeln, die ersten auf uns gekommenen 
Nachrichten der homerischen Dichtung entstammen. Oft sind diese unbedingt 
wichtigen Daten durch zusatzliche mythologische Aussagen und ihren dichte
rischen Ausdruck z.T. verschleiert. Erst ab dem V. Jahrhundert haufen sich die 
Angaben, die, unter Beriicksichtigung der von einzelnen Autoren benutzten 
Quellen, z.T. noch in eine weitere Vergangenheit zuriickverfolgt werden konnen. 
Es soli auch gesagt werden, daB die bei ein und demselben Autor aus alteren und 
gleichzeitigen Quellen iibernommenen Nachrichten oft als widerspriichlich 
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erscheinen und erst durch eine, man konnte sagen, stratigraphische Obcrpri.ifung 
ihren eigentlichen Wert erreichen. So konnen z.B. bei Strabo (VII, 5, 6, 1 1 ) in der 
Geschichte der i!lyrischen Ardiaaer drei Stufen ausgesondert werden. 

Unlangst wurde von R. Katicic in einem kritischen, zusammenfassenden 
Beitrag die Aussagekraft der schriftlichen Oberlieferung fur die altbalkanischen 
Vo!ker einleuchtend analysiert. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit seien hier 
in Ki.irze vorgelegt9: 

Die meisten schriftlichen iiberlieferten Angaben beziehen sich auf die Politik 
und Militiirgeschichte, wobei die Volker als ethnische Subjekte fur die Autoren unin
teressant waren und daher mit keinen sicheren Zuweisungen zu rechnen ist. Wenn 
beispielsweise im Abschnitt bel/um thracicum, bei Florus ( 1 , 39) die urspriinglich 
sicher keltischen Skordisker als ''saevissimi omniwn Thiacum " bezeichnet werden, 
so hei/3t das nur, da/3 sie sich, im Rahmen der beschriebenen Ereignisse, den 
thrakischen Volkern angeschlossen hatten. Selbstverstandlich gibt es auch in den 
vorwiegend an die "Zeitgeschichte" gebundenen Schriften manche wertvolle Angabe 
i.iber die ethnische Zugehorigkeit und Ethnologie einzelner Volker, so vor allem bei 
Herodotus und Thukydides und ganz besonders bei dem grundsatzlich geographisch 
ausgerichteten Strabo. Wichtige Daten enthielten die Werke der altesten Historiker 
und Geographen, so vor aliem von Hekataeios von Milet, die leider verloren gingen 
und nur in Fragrnenten erhalten sind. Auf sie beziehen sich meistens die spateren 
Autoren in den Schriften der hellenistischen Zeit, die leider auch fast irnrner nicht 
erhalten blieben. Auf diese hellenistische Tradition greift meistens auch fur friihere 
Perioden die romerzeitliche Geschichtsschreibung zuri.ick. Von anderen auf uns 
gekommenen Schriften sind die Genealogien, so jene von Appian fur die Illyrier mit 
gro/3ter Vorsicht zu bewerten. Sie iibertreiben oft in ihrer Zuweisung einzelner 
Volker, die auch durch die politische Organisation ihrer Zeit wesentlich beeinflu13t 
werden kann. Bei Appian hat bestimmt der Begriff des romischen Illyricum mitspie
len konnen, vielleicht auch bestimmte historische Ereignisse, so z .B.  da/3 die 
Triballen von den i llyrischen Autariaten unterworfen wurden oder da/3 die keltischen 
Skordisker sich zuletzt zu den Pannoniem zuriickgezogen hatten, die von Appian als 
i l lyrisch betrachtet werden. Oft geschieht es auch, da/3 spatere Autoren alte 
Traditionen iibemehrnen in denen einzelne Volker (gelegentlich auch ein und das
selbe Volk) den Illyriem oder Thrakem zugerechnet wurden, ohne da/3 <labei diese 
Tradition niiher nachgepriift wurde, was eigentlich fur den spateren Schriftsteller von 
keinem gro/3en lnteresse war. Au/3er den schon erwahnten Nachrichten sind fur uns 
auch kurze, jedoch einwandfrei geographische und ethnische Angaben von Wert. So 
beispielsweise jene iiber die triballische Ebene an der Morava bei Herodotus oder 
wenn etwa von Thukydides (I, 24) die Taulanten als illyrisches Volk bezeichnet wer
den. Das hei/3t, da/3 Thukydides, der iiber die Verhaltnisse im Hinterland der albani-
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schen Kilste gut informiert war, dieses Voll< einem illyrischen Starnrn zuordnet. 
Da die im weiteren besprochenen Volker der Triballen und Dardaner in 

unseren Beitriigen als dako-mysisch (nordthrakisch) betrachtet werden, soll hier 
knapp auf jene Stellen der schriftlichen Uber!ieferung hingewiesen werden, die 
eine solche Bestinunung rechtfertigen. 

Es handelt sich vor aliem um eine oft zitierte, jedoch in diesem Sinne mei
stens nicht năher bewertete Stclle bei Dio Cassius (LI, 27, 2-3) 10_ Hier wird aus
drilcklich betont, daB Dio jenes vorlegt, was zu horen ist und auch die im weiteren 
erwiihnten Namen. Es wird gesagt, daB "in alten Zeiten" der gesamte Bereich zwi
schen Hiimus (Stara Pianina) und Istros (Donau) von Mysiem und Geten bewohnt 
war. Im Lauf der Zeit haben dann etliche Volker andere Namen angenommen. Und 
spiiter nannten sie sich Moesier, die durch die Savemilndung von den Dalmaten, 
Makedonen und Thrakem sowie den Pannoniem getrennt werden. Und darunter 
gibt es zahlreiche andere Voll<er, so jene, die sich in der Vergangenheit Triballen 
nannten und Dardanier, die auch jetzt diesen Namen fiihren (DM. 1 ) 1 1 . 

Hier sind mehrere Stufen in der Entwicklung herauszuarbeiten, die gut dem 
Modell, so wie wir es uns vorstellen, zu entsprechen scheinen: zuerst der ethno
kulturelle Komplex, dann, im Laufe der Zeit, die Entstehung einzelner Volker in 
diesem Rahmen, schlieBlich der Begriff Mysier, der wohl auf die romische, nach 
den Mysiern benannte Provinz zurilckgreift, jedoch auch mehrere Volker abdeckt, 
von denen die Triballen zu Dions Zeit bereits verschwunden sind, wiihrend die 
Dardaner noch immer bestehen. Es scheint daher, daB unter dem Begriff Mosier 
auch Triballen und Dardaner zu verstehen sind. 

Nicht minder aufschluBreich sind 2 weitere Nachrichten, die eine bei 
Sallustius (Fragm. 1 8 .  - DM. 2), die andere bei Dio Chrysostomus (or. Xll, 1 6. 
DM. 3). Beim ersten wird von den Geten gesagt, daB diese eigentlich Moesier 
sind, bei letzterem, daB unmittelbar an der Donau das Land der Geten ader Mysier 
liegt, wie sie (d.i. Mysier) Homer nennt und wie sie auch jetzt genannt werden. 
Bekanntlich wei lte Dio Chrysostomus eine Zeit lang in den nordpontischen 
Stiidten und konnte daher die Lage aus eigener Erfahrung kennen. 

DaB nun die Mysier (Mosier) mit den Dakem zu verbinden sind, wird durch 
folgende, bei Strabo genannten Angaben klar: Einmal heiBt es, daB die Geten und 
Daker die gleiche Sprache sprechen, die Geten jedoch den Griechen besser bekannt 
seien (Strabo VII, 3 , 1 3.) .  Als niichstes erfahren wir, daB in alten Zeiten cine Teilung 
zwischen Geten und Dakem stattfand, wobei die Geten niiher am Pontus, die Daker 
in Richtung der Germanen und der Donau (alsa niiher nach Westen und am linken 
Donauuf er) hausen. Ohne auf wei te re Einzelhei ten einzugehen 1 2, ist festzustellen, 
daB Geten (= auch Daker) mit den Mysiem gleichzusetzen sind. Die damit gemeinte 
Gemeinschaft stellen wir uns als ethno-kulturellen Komplex vor. 
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Die Triballer 

Aufgrund der Ergebnisse archiiologischer Forschungen soll hier zusammen
fassend folgendes Bild von den Triballen kurz dargestellt werden: 

Schon in der friihen Bronzezeit (Bubanj-Hum III-Gruppe) gehărt die Region 
um d ie  Gro/3e und z. T. Siidl ich e  Morava dem von uns a l s  ba lkanisch
donauliindisch (oder karpatisch) bezeichneten Komplex an. Im Laufe der entwik
kelten Bronzezeit wird er durch die Paracin-Gruppe mit den Erscheinungen im 
klassischen dako-mysischen Raum verbunden. In der Ubergangsperiode (ab 1 200 
v.u. Z.)  entwickelt sich hier die Mediana-Gruppe, die starke Beziehungen zu 
Siidpannonien und dem rumiinischen Banat aufweist, und etwas spiiter die im sel
ben Raum beheimatete Gruppe Gornea-Kalakaea. In der entwickelten (mittleren) 
Hallstattzeit fugt sich das Gebiet an der Gro/3en Morava dem Bassarabi-Komplex 
an, der mit den Dako-Geten bzw. Dako-Mysiem zusammenhiingt. Um die Wende 
des VI.-V. Jahrhunderts ist mit der starken Priisenz illyrischer Elemente zu rech
nen, die wohl mit dem Einfall der Autariaten in Verbindung stehen. Zu Beginn des 
III. Jahrhunderts wird das Land von den Skordiskem iiberrannt. 

Wenden wir uns nun der schriftlichen Dberlieferung zu13 .  
Fiir die Grenzen des Triballerlandes sind die Angaben bei Herodotus und 

Thukydides ausschlaggebend. 
Nach Herodotus (IV, 49. T. l )  vereinigt sich der Angros in der triballischen 

Ebene mit dem Brongos. Unter Angros ist die westliche Morava mit dem lbar zu 
verstehen. In beiden Fii.lien befindet sich die Quelle des Flusses auf illyrischem 
Boden, wie dies von Herodotus klar ausgedriickt wird und durch archiiologische 
Funde des Glasinac-Komplexes bestiitigt wird. Die triballische Ebene weist wohl 
auf urspriinglich triballisches Land. 

Fiir die Ostgrenze sind die Ausfiiluungen bei Thukydides ( 1 . , 96. T. 2) von 
ausschlaggebender Bedeutung. Die Treri und Tilataei leben bis zu den Agrianen und 
Laiaiein am oberen Strymon, der im Skombros, heute Vitofa, seine Quelle hat. Thre 
Sitze befinden sich nărdlich des Skombros und reichen im Westen bis an Oskios
Isker. Aus diesen Daten, die sich auf die Zeit des Zuges von Sitalkes gegen 
Makedonien beziehen, niimlich im Jahre 424, ergibt sich als Ostgrenze der Triballen 
das Oskiostal. Das Land der Triballer erstreckt sich daher zwischen den Tiilem des 
Oskios und der Gro/3en Morava. Wie weit es sich nach Siiden ausdehnte, ist schwer 
zu bestinunen. Die Mediana-Gruppe reichte mit ihren Funden etwa bis an die Nisava. 
Wenn diese als proto-triballisch angesehen wird, kănnte damit diese Grenze in 
Betracht kommen. Dafur spricht auch eine spiitere Aussage bei Dio Cassius (LI, 23 ), 
wonach Dardanier um 30-29 v.u.Z. im Land der Triballer !eben. Wenn man die 
Grenzen Dardaniens in der rămischen Kaiserzeit beriicksichtigt, gewinnt die 
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Annahme ihrer spăteren Anwesenheit an und z.T.  nordl ich der Nifava an 
Wahrscheinlichkeit. 

Fiir die spăteren Verhăltnisse ist besonders an die Stelle Strabo VII, 5 ,  1 1  
(T. 3) zu erinnern. Hier wird berichtet, dal3 die Auta1iaten zu einer gewissen Zeit 
die Triballer unterworfen hătten, um dann spăter durch die Skordisker das selbe 
Schicksal zu erleiden. In einer eingehenden Analyse der schriftlichen Oberliefe
rung gelangt F. Papazoglu zum Schlul3, dal3 dies in der Zeit von Alexanders Zug 
gegen die Triballen geschah. Diese Annahme ist jedoch aufgrund der sicheren 
illyrischen Funde vom Typ Mramorac (Wende VI./ V. Jhdt.), wie auch spătere 
Funde (Hiigelgrab von Ljuljaci, V. Jhdt.) sicher abzulehnen. Auch ist es schwer 
anzunehmen, daB die Autariaten zur Zeit der Unterwerfung der Triballen das 
măchtigste illyrische Volk, im Laufe der Ereignisse um Alexanders Feldzug als die 
"wenigst kriegsti.ichtigen" vom agrianischen Konig Langaros bezeichnet werden 1 4. 
Daher ist der Eii;ifall der Autariaten wohl in die Zeit um 500 anzusetzen. 

Die meisten spăteren Angaben der schriftlichen Uberlieferung beziehen sich 
auf politische Ereignisse: den Raubzug der Triballer gegen Abdera 376-375 unter 
ihrem Konig Chales (Diod. XV, 36, 1-4; Schol. zu Aristides Panath. 1 72, 7), 
Alexanders Feldzug gegen die Triballer und ihren Konig Syrmos (Arr. Anab. I, 1 ,  
4 II, 7) und, etwas friiher, die Schlacht gegen Philipp II. (bes. Iustin IX, 1-3). Wie 
dies von Papazoglu iiberzeugend gezeigt wurde, geschah dies alles im ostlichen 
Tei! des Triballerlandes. Dadurch erweist sich dieser Raum als Zentrum der tribal
lischen Macht. In dieselbe Richtung weisen auch die archăologischen Funde: der 
konigliche Grabhilgel von Golemanska mogila bei Vrace und der Schatz von 
Rogozen. Mit seinen zahlreichen Silbergefăssen, besonders jenen mit Inschriften 
einzelner Mitglieder der odrysischen Dynastie zwischen 429-424 und wahrschein
lich 339 (Satokos, Konig Kotys, Kersobleptes), wird er wohl mit Recht als Teil der 
koniglichen Schatzkammer angesehen 15 .  Allem Anschein nach wurde er 335 bei 
dem F eldzug Alexanders verborgen. 

Aus spăteren Zeiten besitzen wir wenige Angaben ilber die Triballer, was 
sicher z.T. durch die skordistische Landnahme zu erklăren ist (279/ 278). Aus 
Appian. I l  I .  3 (T. 4) erfahren wir, daB die Triballer in den Kămpfen mit den 
Skordiskem dermaBen gelitten hatten, daB "wenn etwas von ihnen ilberblieben war, 
sie zu den Geten jenseits der Donau flilchteten". Diese Behauptung ist wohl etwas 
iibertrieben. Wir wissen j a  (Eutrop. IV, 27) ,  daB in den Jahren 1 09- 1 08 i n  
Makedonien Minucius Rufus mit den Scordisci und Triballi kămpfte, was wohl auf 
einen gemeinsamen Raubzug beider Volker nach Silden schlieBen lăBt. Auch bei Dio 
Cassius LI, 23, 3-4 werden, im Zusarnmenhang mit dem Einfall der Bastarner, dem 
der Feldzug von Marcus Crassus (30/ 29 v.u.Z.) folgte, die Triballer ausdriicklich 
genannt. Sie sind auch in der beginnenden Kaiserzeit noch immer gewissermaBen als 
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Volk anwesend. In einer Inschrift: aus der Zeit des Claudius wird Claudius Baebius 
primus pilus legionis V Macedonicae genannt, der praefectus civitatum Moesiae et 
Triballiae war l6_ Dies ist auf die urspriinglich von den Rămem organisierten civi
tates einzelner Vălker zuriickzufuhren, die dann schnell aufgelăst wurden und in der 
provinzialen Organisation verschwanden. Ob es sich jedoch wn eine oder mehrere 
civiiates handelt, die das Volk der Triballer erfa/3ten, liillt sich aus der Inschrift nicht 
crkennen. Fili die letzte Măglichkeit spricht vielleicht die Angabe bei Plinius, die 
sich auf die beginnende Kaiserzeit bezieht. Unter den in der Provinz Moesia genan
nten Vălkem werden hier (von West nach Ost) die Triballer, Timachi und Moesi 
genannt (Plin. III, 1 49 .  T. 5). Nun werden die fri.iher unbekannten Timachi mitten im 
Land der Triballer angesetzt, was auf einen Tei l, vielleicht cinen Stamm, der 
Triballer schlie/3en liillt. Dagegen werden bei Ptolemăus (III, 9,  2. T. 6) die Triballer 
als Volk nicht mehr erwăhnt. Hier ist von Tricornienses (im Raum ăstlich von 
Belgrad), Pincenses (wohl um den Pincus-Pek, ăstlich der Morava) und schlie/3lich 
von Mysi ,  um den Ciabrus (Cibrica), westlich des Isker, demnach im alten triballis
chen Land, die Rede . D ie s  i s t  wohl auf d ie  von den Rămern durchdacht 
vorgenomrnene Auflăsung der fii.iheren Organisation alter Vălker zuriickzufiihren. 
Ob es sich bei Tricornienses um einen skordiskischen, bei Pincenses um einen 
Stamrn der Triballer handelt, ist nicht mehr zu ermitteln. Es kănnte noch eine andere 
Lăsung in Betracht kommen. Offenbar konnten die Ramer in dem zur damaligen 
Zeit schwach besiedelten Ramn der neuen Provinz Moesien auch neue Bewohner der 
benachbarten Gebiete ansiedeln. AufschluBreich in diesem Sinne ist die Inschrift des 
Plautius Aelianus, der zur Zeit Neros ca. 100000 Menschen "cum princibus aut re
gibus" aus dem Gebiet jenseits der Donau i.ibersiedeln lie/3 und sie zu Abgaben 
verpflichtete. Aus dieser Nachricht ergibt sich wohl ,  da/3 es sich um gro/3ere 
Gruppen, ja Stămme mit ihrer gesamten Organisation handelt. Da/3 dadurch auch das 
Gcbiet des spăteren Obermăsiens als Einzugsraum erfa/3t war, liegt auf der Hand. 
Dabei ist sicher auch mit der Absicht zu rechnen zwischen den romischen Grenzen 
und den Barbaren eine Art "Niemandsland" zu schaffen und die unzuverlăssigen 
Stămme jenseits der Donau unter stărkerer Kontrolle zu halten. Nun sind, wie dies 
von D. Gara5anin gezeigt werden konnte, im Raum des spăteren Obermăsien Funde 
zumVorschein gekmmnen, die auf eine Ansiedlung von Dakem in diesem Raum im 
I. Jhdt. u.Z. denken lassen, so die Nekropole von Paracin-Glozdar und besonders 
auch die Schătze von Bare bei Po:Zarevac und Tekija (Transdiema). Auch bei dem 
Namen der Stadt Singidunum kann mit gewisser Wahrscheinl ichkeit an die 
Anwesenheit von dakischen Singen gedacht werden 1 7. 

Ober die innere Organisation der Triballer sind wir aus der schriftlichen 
Oberlieferung kaum informiert. Es werden in einem verhăltnismă/3ig kurzen 
Zeitabschnitt zwei Konige genannt, nămlich Chales und Syrmos. Der Fund von 
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Rogozen bestătigt eine starke staatliche Organisation, die enge Beziehungen zum 
măchtigen Odryser-Staat p flegte.  Wie aber seine Organisation war, i s t  uns 
unbekannt. 

Bei  der ethnischen Zuweisung der Tribal ler weichen d ie  D aten der 
schriftlichen Uberlieferung voneinander ab. Nach Strabo (VII, 3 ,  13 ;  VII, 5 ,  6) 
sind sie als Thraker, nach Stephanus aus Byzanz als Illyrier anzusehen. Mit Recht 
hăit s ie Papazoglu fiir eine Gruppe, die mit den erwăhnten ethnoku lturellen 
Komplexen nicht gleichzusetzen ist ,  was auch den Ergebnissen archăologischer 
Forschung, die sie als Dako-My'sier (Nordthraker) bezeichnet, entspricht. In 
diesem Sinne konnen auch einige Nachrichten antiker Autoren gedeutet werden. 
So spricht Pausanias im Zusammenhang mit dem keltischen Einfall von Keretrios 
(X, 1 9 , 7) von "Thrakern und dem Volk der Triballen" .  Nach einer alten Tradition 
(Antoninus Liberalis ,  Metam. 2 1 )  war Trassa, die Tochter des Ares und der 
Strymontochter Teirenes, mit Hyponos, einem Sohn des Triballos vermăhlt, was 
wohl auf ei ne Trennung zwischen Thrakem und Triba!len schlie/3en lă/3t 1 8. 

Die Dardaner 

Der archăologische Nachla/3 der Dardaner ist noch immer unzureichend 
erforscht. Zusammenfassend is t  festzustellen, da/3 es im Kosovogebiet friih
bronzezeitliche Funde gibt, die an die Bubanj -Hum III-Gruppe (siehe oben) 
ankniipfen. In neuester Zeit wurden Funde der Bubanj-Hum III-Gruppe in Pelince 
bei Kumanovo am siidlichen Rand der Wasserscheide von Presevo (zwischen 
Vardar und Morava) nachgewiesen. In der entwickelten Bronzezeit ist im Kosovo 
die ParaCin-Gruppe belegt, allerdings mit einem starken siidlichen (mykenischen) 
Einschlag. Die in der friihen Fachli teratur der ausgehenden Ubergangsperiode 
(Eisenzeit IB2-3 nach Gara8anin-Kilian) zugewiesene Gruppe Donja Brnj ica
Gornja Stra:Zava, erwies sich bei dem Vergleich mit der Cerkovna-Gruppe an der 
Unteren Donau, und auf Grund der Funde von Klucka bei Skopje, als wesentlich 
ălter und ist in der beginnenden Ubergangsperiode anzusetzen. Von Osten und 
Siiden wird der triball ische Raum mit der Mediana-Gruppe von der Gruppe 
Cerkovna, Donj a  Brnj ica-Gornja Strafava umschlossen. In der entwickelten 
Eisenzeit (ab dem VIII. Jhdt, Garasanin und Kilian lla, b) sind in der Metohija und 
am Westrand des Kosovogebietes starke Beziehungen zum i l lyrischen Raum 
wahrzunehmen. Dagegen ist, trotz aller Verwandtschaft, die Eisenzeit Siidserbiens 
von der în Păonien (Ostmakedonien) beheimateten, gleichzeitigen Kultur zu tren
nen, wobei fur letztere die als Trachtzubehor belegten "makedonischen" Bronzen 
ein ausschlaggebendes Merkmal darstellen. Thre Hăufung ist bis zum Becken von 
Kumanovo zu verfolgen. Im Becken von Skopje sind gleichzeitige Funde zu ver-
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merken, die mit den dardanischen (Vlkovo) oder păonischen (Oresane) zu 
verbinden sind. Starke illyrische Beziehungen sind im westlichen Kosovo auch um 
500 in den Grabfunden von Karagac zu vermerken. Die spătere Entwicklung ist 
noch immer unzureichend erforscht, obwohl sich die Funde in neuerer Zeit 
hăufen 1 9. 

Sprachwissenschaftlich ist, auf Grund der Andro- und Toponymie, die 
Anwesenheit i l lyrischer (besonders im Westen) und thrakischer (im Osten) 
Elemente wahrzunehmen, dazu noch eine lokale Namensgebung, die z.T. von den 
beiden genannten abweicht. Daher wird von F. Papazoglu im ethnischen Sinne 
eine dako-mysische bzw. protophrygische (brygische) Grundlage angenommen20. 

Merkwiirdigerweise sind die ersten Nachrichten der schriftlichen Oberliefe
rung zu den Dardaniern verhăltnismă/3ig selten, obwohl ihre Beziehungen mit der 
trojanischen Welt einwandfrei bekannt sind. Dies scheint darauf zuriickzugehen, 
da/3 vor aliem den Romern, die s ich als Nachfolger der stolzen Trojaner be
trachteten, eine Stammesableitung von einem kulturell wenig geschătzten und in 
diesem Sinne mi/3achteten mi ttelbalkanischen Volk als unwilrdig erschien2 1 .  Diese 
Einstellung kommt besonders aus der Stelle bei Solinus zum Ausdruck, wonach 
die Dardaner im Illyricum Menschen seien, die aus der trojanischen Adelheit in die 
Barbarei zuriickgefallen seien (Solinus, 2, 5 1 .  D. 1 ). Daher beziehen sich die ersten 
Nachrichten erst auf die Zeit Phi lipps II. und der Unterwerfung der Dardaner 
344-343 v.u.Z. (Iustin. VIII, 6. D. 2). Immerhin erscheinen nicht viel spăter die 
Dardaner als măchtiges Volk mit einem starken und gut organisierten Reich. Dies 
lii/3t sich schon aus der Tatsache ahnen, daJ3 Ariston, der piionische Konig, vor 
Lysimachos Zuflucht bei den Dardaniern fand (Polyaen. IV, 1 2, 3), kommt aber 
klar in den Ereignissen im Zusammenhang mit dem keltischen Einbruch 280-279 
zum Ausdruck: Damals hatte der leider ungenannt gebliebene dardanische Kănig 
zur Unterstiitzung gegen die Kelten dem Konig Pto lemăus Keranunos den 
Beistand von 20000 dardanischen Kiimpfem angeboten (Iust. XXIV, 9-1 1 .  D. 3). 
Der keltische Einbruch scheint trotz z.T. widerspriichlicher Uberlieferung iiber 
Dardanien gegangen zu sein. Bei Livius XXXVIII 1 6, 1 hei/3t es von den Kelten 
(Galii), da/3 sie ''Brenno duce in Dardaniam pervenerunt'� Da/3 jedoch <labei die 
Dardaner keinen gro/3en Schaden erlitten, ergibt sich aus der wohl iibertriebenen 
Angabe (Diod. XXII, 9. D. 4), daJ3 die sich nach der Niederlage bei Delphi liber 
Dardanien zuriickziehenden Kelten bis zum letzten vernichtet wurden. 

Die meisten darauffolgenden Angaben beziehen sich auf die politische 
Geschichte, sind daher fur das Thema dieses Beitrages wenig interessant. Im weiteren 
sollen allerdings jene Nachrichten, die fur die gesellschaftliche Ordnung und die 
Grenzen der Dardanier von Bedeutung sind eingehender behandelt werden. Es han
delt sich vor aliem um die Einnahme von Bylazora (2 I 7 v.u.Z.), ein Bilndnisangebot 
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an die Ramer (200 v.u.Z.) und die Ereignisse im heutigen Westmakedonien in den 
Jahren 170-1 69, schlie/3lich die Auseinandersetzung mit den Bastarnen ( 1 75 v.u.Z.). 
Auch bei den Raubziigen und der Auseinandersetzung mit den Romem wird von den 
Dardanem wenig zu erfahren sein, was allerdings wahrscheinlich auf die wichtigere 
Rolle anderer Volker (Skordisker, Maedi) bei diesen Ereignissen zuriickzufiihren ist. 
Eine entscheidende Niederlage erlebten die Dardaner im Feldzug von Sempronius 
Curio (75-73 v.u.Z.) .  Davon erfahren wir besonders aus den Nachrichten bei 
Eutropius (VI, 2, 2),  Festus (VII, 5) und Jordanes (Rom. 2 1 6) .  A lle erwahnten 
Autoren bestatigen, dal3 der Feldzug Curios gegen die Dardaner und die Mosier 
gerichtet war, und dal3 der romische Feldherr die Donau erreichte.  In der 
schriftlichen Oberlieferung erscheinen die Dardaner zum letztenmal beim Feldzug 
des Marcus Crassus in den Jahren 30-29 v.u. Z. (Dio Cass. LI, 23). 

Die Abgrenzung des Landes der Dardaner, auf Grund der schriftlichen 
Oberlieferung, erhebt bedeutende Schwierigkeiten. Dies liegt vor allem daran, da/3 
bei den meisten Autoren Nachrichten aus verschiedenen Zeiten iibemommen und 
nebeneinander gestellt wurden, was ein auf den ersten Blick widerspruchsvolles 
Bild bedingt. Aul3erdem ist wohl anzunehrnen, da/3 diese Grenzen nicht immer fest
lagen und z. T. schwankend waren,  schlie/3lich, da/3 die politische Lage der 
Paonier und ihr Verhaltnis zum makedonischen Staat, bei der Erwahnung der 
Makedonen oder Paonen, die auf verschiedene Zei ten zuriickgeht, die Beurteilung 
des Tatbestandes bedeutend erschwert. 

Im Norden ist die Grenze zu den Triballem schwer zu ermitteln. Wie gesagt 
wurde, scheint sie urspriinglich siidlich der Nisava, spater um diesen Flu/3 herum 
und nordlich davon zu liegen. 

Bei der Beurtei lung der Grenze im Osten ist vor allem die Stelle bei 
Thukydides (II, 96. T. 2) besonders wichtig: "Bis an die paonischen Liaiaer und 
den Flu/3 Strymon, der den Skombros (Vitofa) entspringt und durch das Land der 
Agrianen und Laiaier flie/3t, erstreckt sich sein Staat (d. i .  Sitalkes) und grenzt an 
die freien Paonier". Aus dieser Lage ergibt sich, dal3 die Agrianer und Laiaier am 
Oberen Strymon, ostlich der Dardaner wohnten. Die weiter siidlich anschlie/3enden 
freien Păonier befinden sich schon am mittleren Strymon, reichen aber weit nach 
Westen, wie dies noch gezeigt werden soll, und grenzen an die Dardaner im 
Norden, was auch durch die schon erwahnten archaologischen Daten erwiesen 
wird. Es scheint wohl wahrscheinlich zu sein, da/3 die Grenze zu den Agrianem bei 
den Bergen an der heutigen bulgarisch-jugoslawischen Grenze (Suva Pianina und 
siidlich davon) verlief. Hier ist auch die Ansicht von V. Sokolovska zu erwahnen, 
die den Agrianem den gesamten dardanischen Raum bis zum Kosovo zuweisen 
m6chte22. Au/3er den archaologischen Beobachtungen widerspricht dem auch die 
Stelle bei Strabo (VII, 5,  7. D. 5), wo unter den Dardanern auch die Galabri 

_
und 
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Thunatae angefiihrt werden, die an die Maeden grenzen, was die s lidostl iche 
Grenze des Dardanerlandes noch weiter nacb Sliden verschieben wilrde23 .  

Bei  der si.idlichen und si.idwestliehcn bzw. westlichen Grenzc dcr Dardancr 
ist mit der Abgrenzung zu den Păoniern, z.T. auch den Makedonen zu rechnen, die 
in der schriftliehcn Oberlieferung mehnnals erwăhnt wurden. So erfahren wir aus 
Strnbo (VII, 5, 7. D. 5), daJ3 der Drilon (Drim) bis zum Land der Dardaner sehiff
bar ist ,  das sieh im Silden mit  den m akedonischen und păonisehen Volkern 
berilhrt. Obwohl im weiteren undeutbar, ist diese Stelle fiir die Si.idgrenze der 

· Dardaner ein sicherer Beweis. An zwei weiteren Stellen hei13t es, daJ3 nărdlieh von 
Păonien das illyrische Land und die Lănder der Autariaten und Dardaner liegen, 
und daJ3 sieh Păonien sildl ich der Autariaten, Dardanen und Arsdiăer befindet 
(Strabo VII, 5, I ;  Frg. 4 D 6-7). 

Zu diesen Daten milssen entsprechende Erklărungen vorgelegt werden. Die 
Erwăhnung von Păonien ist wohl eine Reminiszenz auf die Zeit des Bestehens des 
păoniscben S taates, dessen schwankendes V erhăl tni s zu Makedonien von E.  
Petrova unlăngst dargestellt wurde24. Es wurde scbon von Philipp II .  erobert, 
errang aber spăter seine Selbststăndigkeit wieder. Da/3 Păonien bei der Teilung von 
Alexanders Reich unter den wăhrend der Herrsehaft Kassanders angeschlossenen 
Lăndern erwăhnt wird, ist durch seine Eingliederung in Makedonien zu erklăren. 
Spăter jedoch erscheint es aber wieder als selbststăndig unter Audoleon, der im 
Jahr 306-305 den Titel Basi leus nahm. Nachdem er Ariston verjagt hatte, schlie13t 
Lysimachos wieder das Reich der Păonier dem makedonischen Staat an. Nach 230 
und dem dardanischen Einfall bis Stobi, scheint Păonien keine Rolle mehr zu spie
len. H i er ist j edoch auf die Nachri cht von P o lybius ilber die Einnahme von 
Bylazora, als wichtiger strategischer Punkt fur die Abwehr dardanischer Einfalle 
nach Makedonien, im Jahre 2 1 7  zuri.ickzugreifen (Polyb. V, 97. D. 8). Diese Stadt 
gehărte wohl nicht zu Makedonien, j edoch auch nicht zu Dardanien, da sie zur 
Abwehr dardanischer Einfalle dient. Dies wi.irde darauf hindeuten, daJ3 noch zu 
dieser Zeit ein in einer gewissen Fonn unabhăngiges Păonien bestand. Allerdings 
konnen sich die Nachrichten i.iber Păonien und seine Grenzen mit den Dardanern 
auf eine Oberlieferung aus der Zeit seiner Selbststăndigkeit erklăren lassen. 

Bezilglich der in der schriftlichen Oberlieferung genannten Autariaten und 
Ardiăer ist festzustellen, da13, auf Grund archăologischer Oberlieferung am oberen 
Drim, in der Metohija, mit ihrer Anwesenheit zu rechnen ist25. Die Erwăhnung der 
Ardiăer ist wohl auf die in der politischen Geschichte dieser Gebiete fa/3baren 
Schwankungen zurilckzufilhren. B ekanntlich spie lren sie im spăten i l lyrischen 
Reich Agrons eine herausragende Rolle, obwohl die alte Benennung des Staates 
beibehalten wurde26. Dies weist auf einen allmăhlichen Aufstieg ihrer Macht auf 
Kosten der Autariaten, der in einer wenig beachteten Nachricht bei Appianus I 1 1 . 3 
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zum Ausdruck kommt. Wenn ich hier das Zeitwort cp8tpw im Sinne von "zu 
Grunde gehen" nicht "vemichten"27 gut verstehe, so bedeutet dies: "in derselben 
Weise sind die Ardiaer, das auf See machtigste Volk, die den Autariaten, dem 
machtigsten Volk auf dem Festland viel Leid beibrachten, zu Grunde gegangen". 
Dies wiirde dann auch den Riickfall der Autariaten, die um 500 das machtigste 
i llyrische Volk waren, erklaren. Da im Staat der lllyrier von den Ardiaern als 
fiihrendem Volk, auJ3er bei Polybius, keine Rede ist, miiBte e.s sich urn die Zeit vor 
dem spatillyrischen Staat, eben der Starkung der ardiaerischen Macht, handeln. Da 
andererseits beim Pseudo-Skylax, Cap. 24, die Ardiaer an der Adriakiiste nicht 
genannt werden, handelt es sich wohl um das ausgehende IV. Jahrhundert. Da auch 
die Macht der Autariaten durch die Vorherrschaft der Ardiaer geschwacht wurde, 
vielleicht im Rahmen eines neuen Stamrnesbundes, ist es wohl denkbar, daB sie sich 
auch in den an Paonien angrenzenden Gebieten durchgesetzt hatten. Bei einer 
Aufzahlung der paonischen Nachbam ware dann eine Zusammenstellung von zwei 
urspriinglich verschiedenen und aufeinanderfolgenden Zustanden m6glich. 

Wie weit nach Siidwesten der Staat der Dardaner reichte, ist schwer zu 
beurteilen. Wie schon N. Vulic iiberzeugend zeigen konnte28, befand sich das von 
den Makedonen verwiistete Niemandsland zwischen Makedonien und Dardanien 
(flgEµoc; 'IÂ.ug[c; Illyrici solitudines) ostlich und siidostlich des Skardus-Berges 
(Sara) und nordlich des Landes der Penesten um Kicevo und vielleicht Gostivar 
und Tetovo. Etwa in diesem Gebiet grenzten die Dardaner, zur Zeit von Perseus' 
Kriegen 1 70-1 69 v.u .Z. ,  an die damals unabhangigen illyrischen Penesten mit 
ihrer Stadt Uscana. 

Ober den dardanischen Staat und seine Organisation verfiigen wir liber 
mehrere Angaben aus der schriftlichen Oberlieferung. Es werden vier dardanische 
Herrscher erwahnt: der ohne Namensangaben angefiihrte Konig, der Ptolemaus 
Keraunos seine Unterstiitzung gegen die Kelten angeboten hatte (Iust. XXIV, 4, 
1 1 . D. 3); Longarus und sein Sohn Bato, der zusammen mit anderen Kleinkonigen 
seine Dienste den Romern im Krieg mit den Makedonen im Jahre 200 anbot 
(Liv. XXXI, 3 8 ,  7-8) ;  der in der Fachli teratur oft mit dem gleichnamigen 
illyrischen Konig Monounius verwechselte Herrscher, dessen Tochter Etuta mit 
Genthius vem1ahlt war (Liv. XLIV, 30, 4; Polyb. XXIX, 1 3)29. Fiir die soziale 
Struktur ist die Stelle bei Agatarchides (Frag. 1 7. D. 9) wichtig, die von 1 OOO ader 
mehr Sklaven cinzelner Dardaner berichtet, die im Frieden auf den Feldern ihrer 
Herren arbeiteten, im Krieg ihn als Krieger begleiteten und deren Zahl gelegentlich 
die Tausend iiberschritt. Wie Papazoglu nachweisen konnte, handelt es sich sicher 
um Angeh6rige der niederen dardanischen Gesellschaftsschicht, eine Erscheinung, 
die mit den Prospelati der Ardiaer und den von Varro in Italien erwahnten obaerati 
vergleichbar ist30. Die Stelle bei Vegetius, die von den Phalangen der Dardaner 
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berichtet, bestatigt eine feste militiirische Organisation (Epit. 2, Mil. II, 2 )3 1 .  Fiir 
die Urbanisierung ist der Bericht von Livius liber den Kampf mit den ins Land, auf 
einen koniglichen Ruf der Makedoner hin, eingezogenen Bastamen, im Jahre 1 75 ,  
besonders zu beachten. Die Dardaner versammelten sich in einem unweit des 
Lagers der Bastarnen liegenden befestigten Ort (oppidum), und nachdem ein Teii 
ihres Heeres eine Nîederlage erlitten hatte, zogen sie sich in eine 12 Meilen vom 
Lager entfernte Stadt zuriick (Liv. XLI, 1 9, 4-1 1 ). Bei den Galabri, im auBersten 
Slidosten des dardanischen Landes, berichtet Strabo (VII, 5 ,  7. D. 5) von einer 
"alten Stadt", deren Name leider nicht erhalten ist. Hinsichtlich ihrer Lage konnte 
hier an die archaologisch belegte, leider unzureichend erforschte Siedlung von 
Krsevica, dicht an der Wasserscheide von Presevo gedacht werden32. SchlieB!ich 
soli noch erwahnt werden, daB die Frage nach dem Verhiiltnis der Galabri und 
Thunatae zu den Dardanern - ob Stiimme im Verband des dardanischen Volkes 
oder în den Staat der Dardanen integrierte fremde Stiimme - nicht sicher beant
wortet werden kann, obwohl die Aussage bei Strabo eher zugunsten der ersten 
Moglichkeit gedeutet werden konnte. 

In der schriftlichen Uberl îeferung werden die Dardaner den I llyriern 
zugewiesen (Strabo VII, 5,  6; VII, 5, 12; App. II. 2; 5). Aufgrund archiiologischer 
und sprachwissenschaftlicher Beobachtungen sind sie wohl als Dako-Mysier 
(Nordthraker) zu betrachten. 

Die Autariaten 

In der schriftlichen Uberlieferung werden die Autariaten einstimmig dem 
îllyrischen Komplex zugewîesen, was auch von der archiiologischen Forschung 
eindeutig bestatigt wird. Im westbalkanischen Binnenland und an der adriatischen 
Kliste, mindestens bis an die Neretva, kann eine ununterbrochene Entwicklung 
vom Ăneolithikum zur frlihen Bronzezeit (die Cetina- und Posusje-Gruppe) 
beobachtet werden. In der Hochebene von Glasinac ist in den Nekropolen eine 
Kontînuîtat von der frlihen Bronzezeit bis an die La Tene-Periode zu vermerken, 
wobei diese Kultur in der Eisenzeit zu Recht mit den Autariaten verbunden wird. 
Nun reicht diese weit liber das Gebiet Slidostbosniens hinaus und ist in verschiede
nen Spielarten auch in Nordalbanien und bi s în die Metohija (Grabhligel von 
Romaja), im groBten Teii von Westserbien verbreitet, wahrend ihre Merkmale 
auch in archaologischen Funden des Moravagebietes (Funde vom Typ Mramorac) 
nachzuweisen sind. Meistens sind în all diesen Gebieten die Glasînac-Funde 
verhaltnismaBîg spat und tauchen erst in der fortgeschrittenen Eisenzeit Ilb, etwa 
vom VII. Jhdt. ab, und III ab dem VI. Jhdt.) auf. Ihre ungemein groBe riiumliche 
Verbreitung lieBe sich durch das Bestehen eines autariatischen Stammesverbandes 
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erklăren, da die Existenz eines autaritischen Staates in der schriftlichen Oberliefer
ung nicht nachgewiesen ist .  Dabei mu/3 auch an die von den Autariaten in 
Transhumanz geilbte Viehzucht gedacht werden. Die Anwesenheit illyrischer 
Elemente im westrumănischen Oltenien in der Zeit vor dem Einfall der Autariaten 
ins Land der Triballer, ist allerdings schwer zu erklăren33 .  

In den Abschnitten zu den Triballern und Dardanern sind einige wichtige 
Daten dcr schriftlichen Oberlieferung schon behandelt worden. Im folgenden 
sollen nun weitere schriftliche Angaben behandelt werden, urn ein moglichst 
klares Bild von der Geschichte dieses Volkes zu erhalten34. 

Vor al iem sind es die beiden Ste llen bei Strabo (VII, 5 ,  li) und dem 
Pseudo-Aristoteles (Mirab. ausc. 1 38 ,  A 1 ), wo vom Streit der Autariaten und 
Ardiăer um gewisse salzhaltige Quellen, die s ich an der Grenze ihrer Lănder 
befanden, die Rede ist. Dabei wird vom Pseudo-Aristoteles ausdriicklich betont, 
da/3 die Ardiăer weit von der Meereskilste leben, was auf ein verhaltnismă/3ig frii
hes Datum schlie/3en Ia/3t: Da beim Pseudo-Skylax (Cap. 24), die Ardiăer nicht 
erwăhnt sind, kommt eine Zeit vor dem IV. Jhdt. in Betracht, und bei der fiir den 
Autariaten-Einfall zu den Triballen angenommenen Datierung an der Wende des 
VI./ V. Jhdts. sogar ein noch friiherer Ansatz. Da/3 die Ardiăer im Westen den Naro 
(Neretva) nicht ilberschritten haben, ist von Papazoglu eindeutig nachgewiesen 
worden35 .  Weniger aussagekrăftig ist die erwăhnte Stelle des Pseudo-Skylax, wo 
von den Autariaten im Zusammenhang mit einem gro/3en See die Rede ist, der von 
M. Suie mit guten Grilnden mit dem Lacus Labiatis (Skadar- ader Shkodersee) 
identifiziert wurde36. Je nachdem wie hier das Wort de;; verstanden wird, hei/3t es 
entweder: "der See erstreckt sich in Richtung der Autariaten" ader "der See reicht 
in das Land der Autariaten" .  Leider wird da bei die Himmelsrichtung nicht 
angegeben. Immerhin kann es als gesichert gelten, da/3 sich die Grenze zwischen 
den beiden Volkern irgendwo zwischen dem Naro und der Bucht von Kotor im 
Binnenland befand. 

Darauf folgt die schon mehrmals erwăhnte Stelle bei Strabo (VII, 5, 1 1 .  T. 
3) liber die Unterwerfung der Triballer sowie anderer Illyrier und Thraker zur Zeit 
der gr6J3ten autariatischen Macht. Aus der von Gerov vorgeschlagenen und von 
Papazoglu ilbemornmenen Obersetzung eines unklaren Satzes dieses Abschnittes 
ergibt sich, da/3 sich die eroberten Lănder in 1 5  Tagen durchlaufen lieJ3en. Dies 
entspricht gut der archăologisch, tei lweise auch schriftlich nachgewiesenen 
Verbreitung der Autariaten in Westserbien, Drilon aufwărts bis in Metohija und zu 
den Lăndem der Dardaner, Păoner sowie Makedoner (Strabo VII, 5,  1 ;  5, 7; Fr. 4. 
D. 5-7) .  Aus der Stelle Arrian Anab. II, 7 erfahren wir, daJ3 bei Alexanders 
Feldzug gegen die Tribal len, im Jahre 335 ,  die Zeit dieser Macht vorbei war. 
Etwas spăter war sie schon vollig auf gel ost. An mehreren, im Grunde gleichlauten-
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den Stellen (Iust. XV, 2, l ;  Oros. m, 23,  36;  Appian. III. 4) wird dies auf eine 
durch eine "Invasion" von Froschen zurtickgefiihrte Plage verursacht. Dabei 
sprechen Iustinus und Orosius auch von Măusen, wăhrend bei Appianus eine im 
Zusammenhang damit eintretende Seuche (Pest?) erwăhnt wird. Dasselbe Ereignis 
wird bei Heraklites Limbus erwăhnt, wobei von Dardanien und Păonien, alierdings 
ohm: Erwăhnung der Autariaten, die Rede ist (Fr. G 3). Daher konnte man auch 
mit Vorbehalt an die Anwesenheit der Autariaten mitten im Land der Dardaner 
denken. Wie von Papazoglu gezeigt_ werden konnte, geschah diese Katastrophe um 
3 1  O als 20000 auswandernde Autariaten von Kassander im ostlichsten Teii  
Makedoniens am Orbelus (Belasica) angesiedelt wurden37. Damals wanderte au. h 
ein Teii der Autariaten in das ode getische Land (Bărăgan?),  wo s ie  von 
Lysimachos in sein Heer eingegliedert wurden, um spăter (302/ 301)  von ihm hin
gerichtet zu werden38. Nach dem keltischen Einfall stidlich der Donau, 280/ 279 
v.u.Z„ ist von den Autariaten keine Rede mehr. Immerhin muB bei den von Strabo 
VII, 3 , 1 1  erwăhnten Illyriern, die im Zusammenhang mit dem Feldzug Burebistas 
stidlich der Donau genannt werden, an gebliebene Autariaten gedacht werden. 

Die Skordisker 

Wie aus Iustinas (XXXII, 3, 6, 8. S. 1 )  und Poseidonius (Fr. 48, J. S. 2) zu 
erfahren ist, sind die Skordisker aus den Teilen der sich nach dem Rtickschlag bei 
Delphi an die Donau zuriickziehenden Scharen der Kelten entstanden. Archăologisch 
sind sie im serbischen Donauraum, Stidpannonien (Srem, Slawonien, z.T. der Backa) 
vom III. Jhdt. bis in den Beginn unserer Zeitrechnung belegt. AufschluBreich sind die 
kfuzlich veroffentlichten Ergebnisse der groBen Grabung in Gomolava im Srem, wo 
eine Siedlung der Skordisker ah dem II. Jhdt. v.u.Z. bestand. Ob die zur selben Zeit in 
Oltenien nachgewiesenen keltischen Funde auch den Skordiskern gehoren, halten wir, 
trotz aller Wahrscheinlichkeit, fur nicht vollig gesichert39. 

Die schriftliche Oberlieferung stimmt mit diesen Betrachtungen beinahe 
vollkommen uberein40. 

Der Weg des Einbruches der Kelten nach Stiden ist aus der Stelle Livius 
XXXVIII, 1 6, 1 (S. 3) klar zu erfassen, wo ausdrticklich der Einfall Brennus' in 
Dardanien erwăhnt wird. Weniger klar ist die Frage des Rtickzuges. Nach Iustinus 
kommen die Kelten zuerst nach Thrakien, um von dort, per eadem vestigia, die 
Donau zu erreichen. Was hier unter Thrakien verstanden wird, ist nicht eindeutig. 
Andererseits zeigt die schon erwăhnte und wohl tibertreibende Stelle bei Diodor. 
XXII, 9, tiber die Vernichtung der sich zuriickziehenden Keltenscharen, daB sie sich 
wohl auf dem Weg liber Dardanien befanden. 

Ober die Einfalle und Raubztige der Skordisker, meistens zusammen mit 
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anderen innerbalkanischen Volkern, besitzen wir mehrere Angaben, die von 
Papazoglu ausfiihrlich behandelt worden sind. Wichtig ist die von den Biirgern der 
Stadt Lete stammende Inschrift, die von einem Einfall,  zusammen mit den 
Maeden, von einer Schlacht bei Argos,  im Vardartal, unweit Stobi , und von 
keltischer Reiterei spricht4 1 .  Es handelt s ich einwandfrei um Skordisken. Auf 
Grund der Aussagen bei Appianus (11 1 .  3,  S.  4) wird meistens angenommen, daB 
die Skordisker beim Feldzug des Cornelius Scipio Asiagenes, im Jahre 84, 
endgiiltig in ihrem Lande vernichtet wurderi und sich an die Donau und auf die 
Donauinseln, und weiter nach Pannonien zuriickzogen. Diese Annahme ist nicht 
stichhaltig. Dagegen spricht schon die Stelle bei Strabo (VII, 3, 1 1 .  S. 5) vom 
Einfall des Konigs Burebista siidlich der Donau, bei dem die hier mit Illyriern und 
Thrakern vermischten Kelten vernichtet wurden. Wenn in der bekannten Inschrift 
von Dyonisopolis (BalCik), aus dem Jahre 48, von der auf Veranlassung Burebistas 
stattfindenden Gesandschaft des Akornion zu Pompeius nach Heraclaea Lyncestis 
die Rede ist, kann kaum angenommen werden, daB der Kriegszug von Burebista 
ins Land der Skordisken vor 84 stattfinden konnte. Auch der mit den Dentheleten 
gemeinsam vorgenommene Raubzug nach Makedonien im Jahre 1 6  (Diod. LIV, 
20, 3), muB von den urspriinglichen Sitzen der Skordisken ausgegangen sein: Es 
ist schwer zu glauben, daB sich die Skordisker aus Pannonien mit den im oberen 
Strymontal hausenden Dentheleten zu einem gemeinsamen Zug verstandigen kon
nten42. 

Erst nach diesem Ereignis erscheinen dann die Skordisken als Verbiindete 
des Tiberius im Krieg mit den Pannonen (Dion. LIV, 3 1 ,  3), um kurz darauf, wohl 
bei der Einrichtung der Provinz Illyricum (Velleius Patere. II, 39, 3. S. 6) in die 
Provinzorgani sation eingegliedcrt zu werden. Dafiir wird von Papazoglu ein 
Datum im Jahrc 1 1  v.u.Z. angenommen43. DaB jedoch die Skordisker in der friihen 
Kaiscrzeit einc gcwisse Autonomie besaBen, bestatigen die Inschriften des T. 
Flavius Proculus und der Ulpii, Si lvanus und Capito, die als principes civitatis 
genannt werdcn. Beidc zuletztgenannten erhielten wohl das Biirgerrecht zur Zeit 
Traians. Nach Dufanic bestand dic civitas bis zum Ende der Regierung Hadrians, 
da in dicscm Raum zu dicscr Zeit Bassiana zum Municipium erhoben wurde44. 

Die Grenzen der Skordiskcr sind auch aus der schriftlichcn Oberlieferung 
gut zu ermittcln. Nach Strabo VII, 5 ,  1 1- 1 2  (S.  7) lebten sie in zwei Gruppen 
getei l t  a ls  GroBc Skordisken zwi schcn S ave und Morava ,  und als  Klcine 
Skordiskcn jenseits dieses Flusses, cine Feststellung, die in den archaologischen 
Betrachtungen von P. Popovic in dicsem Raum und um das Eiserne Tor bestatigt 
wirct45 _ Ihre Anwcsenheit vor aliem im Srem erweist sich aus der Stelle beim sel
ben Autor, wo von dcr ThciB (Parissus-sic ! = Patissus) berichtet wird, daB sie in 
Richtung (so ist hicr unscrcs Erachtens KaTa zu verstehen) der Skordisken flieBt 
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(Strabo VII, 5, 2 S 8). Der von Plinius erwăhnte Mons Claudius (III, 149), vor 
welchem die Skordisken und hinter dem die Taurisker !eben, ist mit einem der sla
wonischen Berge gleichzusetzen. Degegen scheinen die Skordisker in Banat cine 
untergeordnete Rolle gespielt zu haben. Aus diesem Raum sind zahlreiche 
dakische Funde bekannt. Das sogenannte "keltische oppidum" Zidovar ergab 
zahlreiche dakische Funde und ist auch, seiner geographischen Lage nach, eher als 
dakischer Vorposten als keltische Hohensiedlung anzusehen. Im selben Sinne ist 
auch die Insehrift des C. Velius, der ein Tribun der Cohors XIII urbanae war und 
im Kricge gegen die Markomanen, Quaden und Sarmaten durch das Reich des 
Dccebalus zog, was sich, aliem Anschein nach, nur auf das Banat beziehen lăBt46. 

Schwerer ist es sich von der Organisation der Skordisken ein Bild zu schaf
fen. Aus der Stelle bei Poseidonius (S. 2), erfahren wir, daB sie von einem hege
mon Bathanatus în  ihrer Spitze gefiihrt wurden und daB dessen Nachfolger 
Bathanaten hieBen. Oh dies als eine erbliche Herrschaft zu deuten ist (bei den 
Kclten waren die reguli im Kriege ihre hegemones), ist schwer zu entscheiden. Auf 
eine gewisse Militărorganisation scheinen die in der Inschrift von Lete erwăhnten 
Reiter und die sonst bei den Kelten bekannten trimaricia hinzud.euten. Die 
Miinzprăgung der Skordisker is t  ebenfalls gut bekannt. Sie konnte als ein 
Statusmerkmal ihrer Leiter (Herrscher?) gedeutet werden47. Auffallend ist jedoch, 
daB bei ihren hăufigen, sicher bekundeten Raubziigen keine năheren Angaben iiber 
die Organisation ihrer Gemeinschaft aufuns gekommen ist. Verlockend ist hier die 
Annahme von P Popovic, daB sich die Skordisker auf dem Wege der Grtindung 
eines Staates befanden, diese Stufe der Gesellschaftsentwicklung jedoch nicht erre
ichten48. Vielleicht wird einmal diese Liicke in unseren Kentnissen durch einen 
gliicklichen epigraphischen Fund beseitigt. Bisweilen ist dariiber nicht mehr zu 
sa gen. 

ANMERKUNGEN 

Milutin Gara�anin 
Balkanologischcs Institut. 
Kncz Mihailovastr. 3511V, 

1 1  OOO Belgrad. Jugoslawicn 

* Eine erste Fassung wurde bereits in P.  Roman (Hg.), The Thracian World al !he 
Crossroads of Civ1Jisations, Bucharest, 1 996, 1 3-42, publiziert. 

1 . Simpoz1jum o teritorija/nom i hrono/oskom razgranicenju Ilira u praistorisko 
doba. Ccntar za balkanoloska ispitivanja (im folgenden CBI) 1 ,  Akademija nauka i umet
nosti Bosne i Hercegovine, 1 964; Simpozijum Iliri u rimsko doba, CBI 2, 1 966; Utvrdjena 
ilirska nase/ja, Medjunarodni ko/okv1jum, C B I  6 ,  1 9 7 5 ;  Duhovna kultura Ilira 
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(Simpozijum), CBI 1 1 ,  1 984; I. Iliro-tracki simpozijum, Paleobalkanska plemena izmedju 
Jadranskog i Cmog mora od eneolita do helenistickog doba, CBI 1 4- Balkanoloski institut 
Srpske Akademije nauka i umetnosti, Pos.  izdanja 44, 1 99 1 ;  Iliri i A/banei, Srpska 
Akademija nauka i umetnosti, Odeljenje istoriskih nauka 1 0, 1 988.  Groflere Beitrăge und 
Monographien: A .  Benac, O etnickim zajednicama starijeg ieljeznog doba u Jugoslaviji, 
Praistorija jugoslavenskih zemalja (im folgenden PJZ) V, 1 987, 7 3 7-804; M. Gara8anin, 
Forma/ion et origines des Illyriens, in: Iliri i Albanci, 8 1 - 1 44;  F. Papazoglu, Central 
Balkan tribes in Pre-Roman limes, 1 978; S .  Islami, S .  Anamali, M. Korkuti, F. Prendi, Les 
Illyriens - aperyu historique, 1 985.  Dazu die kritischen Bemerkungen von Papazoglu und 
Benac: Godisnjak CBI XXV, 1 987, 2 1 9-223 und 20 1 -2 1 8. 

· 

2. Dazu: M. Garasanin. Problemes de l'ethnogenese des peuples paleobalkaniques. 
Regions centrales el orientales de la Peninsule, Ier Symposium illyro-thrace (Anm. 1 ) ,  
9-3 2, bes. 1 0- 1 3 .  Zum Staat: Papazoglu, Les royaumes d'Illyrie et de Dardanie, Iliri i 
Albanci (Anm. 1 )  1 73-200, bes. 1 85-1 9 1 .  

3 .  A .  Vraciu, Limba daco-geţilor, 1 983, 73.  
4 .  Papazoglu, a.a.O. (Anm. 2). 
5 .  Grundlegend: B enac, Vorillyrier, Unllyrier, Protoillyrier, CBI I (Anm. 1 ), 74-95; 

M. Garasanin, a.a.O. (Anm. 2); ders. ,  a.a.O. (Anm. 1 ), passim. 
6. Zusammenfassend: M. Garafanin, Der Obergang vom Neolithikum zur friihen 

Bronzezeit auf dem Balkan und an der Unteren Donau, ein Riickblick nach JO Jahren, in: 
Jan Lichardus (Hg.), Kupferzeit als historische Epoche, Saarbriicken 1 989, 205-2 1 6. 

7 .  A .  Foi ,  Der Stand der Forschungsarbeiten iiber die ostliche Hiilfte der 
Balkanhalbinsel bis zur Mitte des I. Jahrtausends v. u.Z, Ier Symposium illyro-thrace 
(Anm. 1 )  1 29- 1 5 1 ;  M. Stefanovic, The Archaeology of Ethnicity, Reification, Continuity 
and Interpretation (Diss. UCLA), 1 989. 

8 .  M. Gara8anin, a.a O. (Anm. 2), 227-229. 
9 .  R. K a t i c i c ,  Die Quellen A ussagen zur Palâ"oethnologie des zen tralen 

Balkanraumes, Ier Symposium illyro-thrace, 9 1 - 1 00. 
1 O. M . Garafanin, Land und Volk der Triballen, Zbornik radova posvecenih 

Akademiku A. Benacu, 1 99 1 ,  97- 1 04, bes. 1 0 1 .  
1 1 . Papazoglu, a.a.O. (Anm. 1 )  432, bezieht die Stelle nur auf eine spăte Periode. 
1 2 .  Zu den Dako-Geten zuletzt und zusammenfassend A.Vulpe, in: V. Dumitrescu

A. Vulpe, Dakien vor Dromychaites, 1 988, 89-90, 93- 1 02. Die auch von M. Garasanin 
(vgl.  Anm. 8) vorgeschlagenc Arbeitsmethode ist zum ersten Mal auf die alten Volker 
Siidosteuropas von V. Pârvan, Getica, 1 926, angewandt worden. 

1 3 .  Zu den Triballen zusammenfassend: M. Garafanin, a.a.O. (Anm. 1 0),  aus
fiihrlich vom historischen Standpunkt: Papazoglu, a.a.O. (Anm. 1 )  1 0-86.  

14 .  M. Gara8anin, a.a.O. (Anm. 1 0) 1 00-1 03 ;  Zu Ljuliaci: D. Srejovic, Tribalski 
grobo vi u Ljuljacima, S tarinar N . S .  XL-XII,  1 9 89,  1 4 1 - 1 5 3 .  Die Grăber aus dem 
Hiigelgrab gehoren zu den Autariaten. 

1 5 .  A .  Foi, Der geistige Umschwung in Hellas und Thrakien, in: Der thrakische 
Silber-Fund von Rogozen, 1 988,  1 9-3 1 ,  bes. 1 9-2 1 und 23-24; ders . ,  Odriski i tribalske 
care od rogozenskite natpis1; Vekove 4, Sofia 1 986, 5- 1 4 .  
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1 6. Zuletzt: P. Pctrovic, TJinacum Minus et la vallee du Timok, Inscr. de la Mesie 
Superieure III, 2, 1 995, 35 . 

. 1 7 .  D. Garasanin, Osvrt na problem kontinuiteta na lokalitetu Gloidar u ParaCinu, 
Materijali VI, Kongres Arheoloskog drustva, 1 964, 79-87; dies. ,  Upotreba srebra u Latenu, 
Radionice i kovnice srebra (Narodni muzej Beograd, Symposium), 1 995, 93- 1 00, bes. 
97-99; M. Gara5anin, Ka imenu Singidunuma, Zbornik Filozofskog fakulteta-Beograd, 

VII, 1 ,  1 962, 45-53 . 

1 8. Papazoglu, a.a.O. (Anm. 1 )  70. 

19. M. Garasanin, a.a.O. (Anm. 1) 1 02-1 08; ders. ,  a.a.O. (Anm. 2) 2 1 -23,  28-30 

(jeweils mit weiterfiihrender Literatur). Zu Mediana und Donja-Bmjica/ Gomja Strafava: 
vgl. die Beitrăge von D. Garasanin und M. Garasanin beim Symposium "Jugoslowensko 
Podunavlje i okolne zemlje u II. mileniju pre n e.", Vrsac 1995 (im Druck). 

20.  Ausfiihrlich zur historischen Oberlieferung: P apazoglu, a . a . O .  (Anrn . I )  
1 3 5-1 86 (Geschichte); 1 89-2 1 0  (Land); zu den sprachlichen Resten: ebd. 2 1 8-262. 

2 1 .  ebd. 1 3 1 - 1 3 3 .  
22. V .  Sokolovska, Pajonskoto pleme Agriani i vrskite so Damastion, Macedoniae 

Acta Archaeologica 1 1 , 1 987-1 989( 1 990), 9-34.  
23 .  Zur Westgrenze der Maedi und zu den Agrianen: B .  Gerov, Proucvania vrhu 

zapadnotrakiskite zemi prez rimsko vreme, Godi:lnik - Annuaire de l 'Universite de Sofia 

LIV, 3, 1 96 1 ,  1 59--406, bes. 2 3 1 -237 (Agriani), 1 6 1 -1 64 (Maedi) und ebd. 1 62, wo, auf
grund der Angabe Strabos liber die Galabri und Thunatae, die Grenze der Maedi bis an den 

Siidhang des Osogovo vorgeschoben wird, wobei noch immer die Moglichkeit einer 
Beriihrung mit den Dardanem nicht vollig nachzuweisen ist. 

24. E. Petrova, Pajonskite pleminja ipajonskoto kralstvo vo II i I m1Jenij pre n.e., 
Macedoniae Acta Archaeologica 1 2, 1 990-1 991 , 9-1 30, bes. 1 9-20. Daf3 es sich bei der 

Erwăhnung der Păonier um eine auf friihere Zeit zuriickgreifende Reminiszenz handelt, hat 
schon N. Vulic richtig geahnt: Sevema granica anticke Makedonije, Strcna Buliciana, 
1 925, 23 7-247, bes. 242 . 

25.  M. Garasanin, a.a.O. (Anm. 1 9). 

26. ders„ Arheoloska i istoriska 1azmatranja o Jlirskog driav1; Glas Srpske Akade
mije nauka i umctnosti , Od. drustvenih nauka 1 ,  1 -32;  jetzt auch Papazoglu, a.a.O. (Anm. 
2) 1 83-1 85.  

27 . Anders .bei Papazoglu, a.a.O. (Anm. 1)  90.  
28.  Vulic, Ratovanje kralja Perseja s .Rimljanima u na§oj zemi.fi" 170-169 godine. 

Glas Srpske kraljevske Akademij c 1 60, 1 934, 28-39, bes. 34-3 5, 37 .  
29 .  Papazoglu, a.a.O. (Anm. 1 )  1 3 9, 1 44- 1 45, 17 .  
30 .  ebd. 483--485. 
3 1 .  ebd. 1 9 1 .  

32.  M. Garasanin, Agglomerations fortifiees dans Ies regions frontieres de /'Est du 
territoire illyrien, in: CBL 6 (vgl. Anm. 1 ), 1 1 2- 1 20, bes. 1 1 8- 1 20 (mit weitcrer Literatur). 

3 3 .  B .  Covic, G/asinacka kultura, PJZ. V (vgl.  Anm. 1 )  1987,  5 7 5-64 3 ;  M .  
Garasanin, a.a.O. (Anm. 1 )  1 23- 1 30 und a.a.O. (Anm. 2 )  25-26 (mit weiterer Literatur). 
Zu Oltenien: V. Dumitrescu, La necropole tumulaire du premier âge du fer de Basarabi� 

1 1 2 



Dacia, N.S . ,  XII, 1 968, 1 1 7-250. 
34. Papazoglu, a.a O. (Amu. l) 87-1 30. 
35. dies . , O granicama pleme11aA1dieja, Zbornik Filozofskog fakulteta-Beograd VII, 

L 1962. 7 1 -86. 
36. M.  Suie, Gde je bilo jezero iz 24. poglavlj:1 Pseudo-Sk1Jakovog peripla. Glasnik 

Zemaljskog muzeja-Sarajevo VIII, 1 953, l f l- 1 28 .  Zu Pseudo-Skylax: ders., Istocnojad
ranska obala u Pscudo-Slalakovom periplu, Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umet
nosti 305, 1 955, 1 27-1 85. 

37 .  Papazoglu. a.a.O. (Amu. I )  1 1 1- 1 1 5 .  
3 8 .  dies . ,  Autariati i Lisimah, Adriatica praehistorica e t  antique (Festschrift G .  

Novak). 33 5-346. 
3 9 .  Zusanunenfassend: B. Jovanovic, PJZ. V, 1 987. 805-854; N. Majnaric-Pandiic. 

Keltsko-l:ltcnska kultura u Sla voniji i Sremu, 1 970. Zuletzt: N. Tasic, B. Jovanovic,  
P .  Popov ic ,  Scordisci and tbe autochtons, 1 992 .  Zu Gomolava :  B. Jovanovic ,  M.  
Jovanovic, Gomolava II, 1 988. Zur Verbreitung: P .  Popov ic, The territories of Scordisci, 
Stari nar N .S .  XLIII-XLIV, 1 992- 1 993, 1 3-2 1 .  Die Monographie von J. Todorovic. 
Scordisci ( 1 974 ), enthălt manche ungenaue ja auch unrichtige Behauptungen und ist daher 
fiir die Leser nicht zu empfehlen. 

40. Papazoglu, a.a.O. (Amu. I )  27 1-390. 
4 1 .  ebd . ,  29 1-294; zu Argos: dies„ Les v1Jles de Macedoine a l 'epoque romaine, 

1 988, 3 1 1 -3 1 2 . 
42. Zu den Dentheleten: Ge;·ov, a.a.O. (Amu. 23) ,  226-230. Ausfiihrlich zu den 

Problemen der Skordisker in der spăten La Tenezeit: M. Garafanin, Ka problematici 
kasnog Latena u Donjem Podunavlj·u, Zbornik Matice srpske 1 8 , 1 957, 78- 1 02 .  Zur 
Inschrift von Dyonisopolis: R Vulpe, Studia tbraco/ogica, 1 976, 39-6 1 ,  bes. 43-47. 

43 . Papazoglu. a.a.O. (Aruu. I )  340-345. 
44. S .  Dusanic. No vi i rev1dirani natpisi Jstocnog Srema Zi va ant1ka 1 7, 1 967, 1 94-

2 1 5 , bes. 1 98-20 1 ;  A. Mocsy. Pannoma 1i1 PWRE., Sp. 608-609 (Sonderdruck). 
4 5 .  P .  Popovic ,  Mladje gvozdeno doba Djerdapa, Starinar N . S .  X I-XLI,  

1 989-1 990, 1 65-1 76. 
46 . M. Garafanin, a.a.O. (Amn. 1 7) 49, Aruu. 25 und G. Alfoldi, Acta Archaeolo

gica Academiae scient. Hungaricae, 1 959, 1 24. Auch M. Garasanin, a.a.O. (Arun. 42). Zu 
den nur typologisch wertbaren Funden von Zidovar: B. Gavela, Keltski oppidum Ztidovar 
( 1 952). Abb. 1 3 ;  1 6; 1 7, 1 , 3 ; 1 8; 1 9, l , 3-5; 20 (Zeichungen); 22, 3 .  

47. Papazoglu, a.a.O. (Aru11. I )  445-456. 
48. Popovic. Le monnayage des Scordisques ( 1 987). 1 36- 13 7. 

OM I .  Cassius Dio, LI, 27, 2-3 . To �!EV yag :;ra),m Muooi TE Kai. rtTUL 
:i:dOU\I Tll\I �lEtuţu TOU TE A'(�!OU Kai. TOU "loTQOU OUOUV tvtµOVTO J(QO.lOVTO; 
DE TOU XQOVOU Kai. te; ă/..J.a nvtc; auTWV ov6µarn µntpa/cov, Kai. µna tuDT' 
Ec; TO n;c; Muoiac; ovoµa :mivtr ooa 6 :Eciouoc; te; TOV "loTQOV tµpciA.A.rov, UJ(EQ 
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n: Tfjc;; daA.µaT(ac;; Kal. UXEQ Tfjc;; MaKEOov(ac;; Tfjc;; n: 8gQ.K11c;; , axo Tfjc;; 
nawo\llac;; acpOQLsEL, ouyKEXcOQllKEV, Kai EOTLV EV auToic;; ăt..A.a TE E:t}v,, xot..A.â 
Kal. oi. TgLpat../..o( XOTE xgooayogeu'OtvTec;; o'l n: dagocivLOL Kal. vuv oihro 
KQAO'IJµEVOL. 

DM 2. Sallust., frg. 1 8  M. Getarum fera gens etiam apud maiores fuit. Nam 
ipsi sunt Moesi1; quos Sallustius a Lucullo dicit esse superatos. 

DM 3 .  Dio Chrysostom, or. XII, 1 6. Kal. YclQ OÎJ Tuncivro µaKgciv nva 
OOOV Tcl VUV XEXOQEUµEvoc;; , eut}u TOU "laTQOU KUL Ti'j c;; rn&v XcOQac;; ll 
Mua&v, roc; <pEOL "0µ11goc;; KUTcl TÎJV vUV EXLKAllOLV TOU e'Ovouc;; . 

T 1 .  Herodotus, IV, 49. 'E� 'IA.A.ugL&v OE gtrov xgoc; pogt11v ăveµov 
"Ayygoc;; xoTaµoc; topciA.A.EL te; xeoiov To TgLpat..A.LKov Kai te; xoTaµov 
Bg6yyov 6 OE Bg6yyoc; te; TOV "laTQOV' OUTro aµcpoTEQOU<; EOVTac; µqciA.ouc; 6 
"Iawoc; MKETaL. 

T 2. Thuk., II, 96: UvlOTll OE Kai 'AygLâvac; Kai Amaiouc; Kal. ăA.A.a oaa 
e-Ov11 TimoVLKcl rov � QXE Kal. eoxaTOl Tfjc; UQXiic; OUTOL �aav· µEXQL YclQ 
Amairov Tim6vrov Kai TOU LTguµ6voc; XOTaµou, o'l EK TOU LK6µpgou ogouc; OL' 
'AygLcivrov Kai Amairov QEi ,  [ou] ci>g(� eTo iJ UQXÎJ Ta xgoc;  Tia(ovac; 
aurnv6µouc; ilori.  Tcl OE xgoc; TgLpat..A.ouc;, Kal. TOUTouc;; aurnv6µouc;, Tgfjgec; 
WQLsOV Kai TLAUTOÎOL' OLKOUOL o'oUTOl xgoc; pogfov TOU LK6µpgou ogouc;; Kal. 
XUQÎJKOUOL xgoc; ÎJALOU Mmv µEXQL TOU 'OaKLOU XOTaµou QEÎ o'ournc; EK TOU 
ogouc; ot}EVJCEQ Kai 6 Nfornc; Kai 6 "Epgoc;· EOTL OE EQi'jµov TO ogoc; Kai µtya, 
tx6µevov Tfjc; 'P0Mx11c;. 

T 3. Strabo, VII, 5, 1 1  (c. 3 1 8). KaTaOTQE'l(JciµEvOL bE XOTE oi. AuTaQLâTm 
TgLpaA.A.ouc; axo 'Ayguivcov µEXQL TOU "laTQOU Ka'OÎ]KOVTac; Î) µEQOOV XEV
TE KaiOEKa 6oov  EXfj g�av Kai TOOV ăA.A.rov 8 g<ţKOOV TE Kai ' IAAUQLOOV ' 
KUTEAu'611oav o'uxo LKOQOLOKroV XQOTEQOV, UOTEQOV o'uxo 'Proµairov, o'l Kai 
TOU<; LKOQOLOKouc;; aurnuc;; KUTEX0A.tµ11oav XOAUV XQOVOV ioxuoavTac;. 

T 4. Appian, III. 3 .  Kai TciOE µ€v Toic; agxmoA.oyoum µE'OEia'Oro, YEVTJ OE 
fonv 'IAAUQLWV, mc; EV TOOfjOE XWQ(ţ, xoA.A.a Kai XEQlcOVUµa EXl vuv, xrogav 
VEµoµEVOL JtOAAÎJV LKOQOLOKCOV Kai TgLpaA.A.&v, o'!'. te; TOOOUTOV aAAÎ]Aouc; 
JtOAEµql OLE<p'OELgav, mc; TgLpaA.A.&v E'l Tl UJtOAOLJtOV �V, te; rtTac; ux:\ g  
"laTQOV cpuyEi:v, Kai ytvoc; a.Kµciaav µEXQL <l>LALj[j[OU TE Kai 'A/..E�UVOQOU VUV 
EQT]µov Kai avrovuµov rnîc; TfiOE dvm, LKOQOLOKOU<; OE „ . .  
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T 5 .  Plin. ,  III, 149 . . . . provincia quae Moesia appellatur . . .  In eo Dardani, 
Celegeri, Tribal i i ,  Timachi, Moesi,  Thraces Pontoque contermini Scythae. 

T 6. Ptol . ,  III, 9, 2. KaTtxoum ()f, Tfjc; tJragxl.ac; (al;. Tfjc; ăvro Mual.a.c;) Ta 
µev rc:goc; Tft �aÂµaTiq. TQLKogvfivmm, Ta M Jtgoc; T(i) KuiPgcv Jtornµ(i) Muaoi, 
Ta ()f, µnasu fILKÎ]vmoL, Ta ()f, JCQoc; Tft Man:boviq. �cigbavm. 

D 1 .  Solinus, 2, 5 1 .  ltalicus excursus per Libumos quae gens Asiatica est, 
procedit in Dalmatiae pedem, Dalmatia in limitem Illyricum, in quo sinu Dardani 
sedes habent, homines ex Troiana prosapia in mores barbaros efferati. 

D 2 Justin, VIII, 6, 3. Compositis ordinatisque Macedoniae rebus Dardanos 
ceterosque finitimos fraude captos expugnat (se. Phi lippus). 

D 3 Justin, XXIV, 4, 9-1 1 .  Dardanorum quoque legationem XX milia armato
rum in auxilium offerentem sprevit (se. Ptolomeus), addita insuper contumelia, 
actum de Macedonia dicens, si, cum totum Orientem soli domuerint, nune in vindic
tam finium Dardanis egeant; milites se habere filios eorum, gui sub Alexandro rege 
stipendia toto orbe terrarum victores fecerint. Quae ubi Dardano regi nuntiata sunt, 
inclitum il lud Macedoniae regnum brevi inmaturi iuvenis temeritate casurum dixit. 

D 4 Diodorus, XXII, 9, J. �u:l M Tffiv �agbcivrov faegxoµevm, ărc:avrec; 
DLEcpt}cig11aav, Kai. oubdc; UJt:EAdcpt}TJ fureA.t}eiv OLKOV. 

D 5 Strabo, VII, 5 ,  7 (c. 3 1 6) .  „ .  Kai. �QLA(J)V Jt:OTaµoc; avciJtÂOUV exrov 
rc:goc; E(J) µlXQL Tfjc; �UQDUVLKfj<;, i1 auvciJCTEL TOI<; MaKEDOVLKOI<; et}vem Kai. 
Toic; IT movLKoI<; n:goc;  µea11 µ Pgiav,  Kat}6.JtE Q  Kai. ol AuTaQîaTm Kai. 
�aaagtjnoL, ăA.A.m KaT'ăA.A.a µEQTJ auvexeic; aA.A.i]A.A.oL<; ăvTE<; Kai. TOI<; 
AurngL6.Tm<;. TWV M �aQDUVLUTWV elaL Kai. ol raA.ciPQLOL, n:6.g'oic; . . .  Jt'OAL<; 
agxaia, Kai. oi 8ouvciTm, [ol] Mal.DOL<; et}vn 8QUKLC[) Jt:QO<; f(J) auvciJCTOUCTLV. 
ăyQLOL () 'ăvTEc; ol �agbcivLoL TEA.troc;, ffiat}'uJto Taic; Kon:gl.mc; ogu!;avTec; 
OJt:Î]Âma EVTaut}a DLULTU<; Jt'OLEiat}m, µoumKfj<; ()'ăµroc; trc:eµeA.iJt}11aav ad 
XQcDµEVOL Kai. auA.oic; Kai. Toi<; tvraToic; ogy6.vmc;. OUTOL µEv oliv EV Tft µeao
yal.q. µv11afi11a6µet}a ()'auTffiv Kai. OOTEQOU. 

D 6 Strabo, VII, 5, 1 (c. 3 1 3). 'En:i. M t}6.TEQa n:goc; ăgKTov Ta 'IA.A.uQLKa fi 
TE TWV AUTaQLUTWV xroga Kai. ii �aQDUVLKÎ]. 

D 7 Strabo, VII, frg. 4 (c. 329). ITgoc; v6Tov ()f, Toic; Aurngl.aTm<; Kai. 
�agbavl'mc; Kai. 'Agfaal.mc; 6µogEi (iJ ITmovl.a). 
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D 8. Polybius, V, 97. KaT<1 M rnu<; a'lrrou<; Kmgou<; <f>(Al.J'[JCO<; 6 pamA.Eu<; 
KUT EAapno BuA6.sc.oQa, µq(orriv ouoav JCOALV "'("fj <;  ITmov(a<; Kal ALUV 
EUKULQCO<; K E L �L E V11 V JC Q O <;  Ta<; E io P oAcl<; TU<; arco T fi <;  -6.agbaVLKfj <; E i<;  
MaKEbovLav, WOTE bLcl Tfi<; rcga�ECO<; TUUTTJ<; oxEbov arcoAEAUo\}m TOU cp6pou 
Tou KUTcl -6.agbav(ou<;· ou yag ETL (lqbLOv �v aurnî<; EµpaA.Eîv Ei<; MaKEbovtav 
KQUTOUVTO<; <l>LAALJCJCOU TCÎ:lV Eio6 b rov bLcl Tfj<; JCQOHQT] µEVTJ <; JCOAECO<; .  
aocpaALoaµEVO<; b f,  TUUTTJV Xguo6yovov µf.v E�UJCEOTELAE KUTcl orcoubi] v 
Emouvci�ovTa Tou<; ăvro MaKEb6va<;, auTo<; b f,  rcagaA.aprov Tou<; EK  Tfi<; 
Bon(a<; Kal ni<; 'Aµcpa�tnbo<; �KEV i::xrov Ei<; YEbwaav. 

D 9. Agatharchides, Europiaca, frg. 1 7  J. 'Aya\}agx(bTJ<; b'o KvtbLO<; EV Tft 
oyb6n KUL TQLUKOOTft TCÎ:lV EUQCOJCLUKCÎ:lV -6.agbavEî<; <pTJOL bouAOU<; KEKTfjoftm 
Tov µf.v XLA(ou<; , Tov bE  Kal rcA.ctou<;· TouTrov b 'EKaoTov EV µev dgiJvn 
yErogydv, Ev rcoA.Eµcp bf, A.oxtsrnftm Î)yEµ6va v[µov-ra<; Tov YbLOv brnrc6TTJV. 

A 1 .  [ Aristot. ] ,  mirab. ausc. 1 3 8 .  'Ev 'IAAUQLOT<; b f,  TOT<; 'AgbLULOL<; 
KaAouµ[vm<;, rcaQcl Tcl µE1}6gLa Twv AuTaQLUTffiv KaKdvrov, cpaol.v ogo<; dvm 
µEya, TOUTOU bf, JCATjoLOV ăyKO<;, oftEV ubrog UVUJCTjbăv, ou rcăoav WQUV, UAAU 
rnu �Qo<;, rcoA.u Te\'.> rcA.iJfta, o A.aµpcivovTE<; Tcl<; µev Î) µEQa<; EV Te\'.> oTcyvc\) 
cpLAciTrnum, Tcl<; bE wKrn<; Ei<; TÎ]V aiftgtav nftfom, Kal rclv-rE i1 E� i)µtga<; 
TOUTO JCOLTJOclVT(J)V UUTCÎ:lV rciJyvuTm TO ubrog, Kal YLVETUL KclAALOTOV aAa<;, o 
EVEKEV Twv pooKT] µciTrov µciA.Lo-ra bLUTTJ QOUoLv · ou yug dociyov-rm rcgo<; 
au-rou<; UAE<; bLU TO KUTOLKEÎV JCOQQffi UUTOU<; \}af..ciooî]<; Kal dvm UUTOU<; 
aµLKTOU<;. JCQO<; oliv TU PooKiJµa-ra JCAELOTTJV UUTOU XQELUV EXOOOlV" UALsOUOl 
yug UUTU bl<; TOU eVLUUTOU . euv bE µÎ] JCOLÎJOffiOL TOUTO, ouµpatvn UUTOL<; 
arc6A.A.uoftm TU JCAELOTU TCÎ:lV BoOKT]µci-rrov. 

S 1 .  Justin, XXXII, 3 ,  6-8 . Namque Galli bello adversus Delphos infeliciter 
gesto, in quo maiorem vim numinis quam hostium senserant, amisso Brenno duce 
pars in Asiam, pars in Thraciam extorres fugerant. Inde per eadem vestigia, qua 
venerant, antiquam patriam repetivere. Ex bis manus quaedam in confluente 
Danuvii et Savi consedit Scordiscosque se appelari voluit. 

s 2. Posidonius, frg. 48 J. Twv bE raA.a-rwv oi LKOQbLOTUL KaAouµEVOL 
XQUOOV µev OUK dociyouOLV d<; TÎ]V UUTWV xrogav, A.ns6µEVOL be TÎ]V 
aAAOTQLUV Kai UbLKOUVTE<; hov agyugovi.i ou rcagaAELrcOOOL. TO b'€1}vo<; UUTWV 
fon µf,v Ad'ljlavov TCÎ:lV µna Bgtwou o-rgan:ooaµtvrov erei. TO dEA<pLKOV µav
n:Tov raA.a-rwv, BatM.vano<; bt TL<; Î)yEµrov UUTOU<; btcilKLOEV erei. TOU<; JCEQL 
TOV "laTQOV TOJCOU<; „ .  acp' �<; Kai. TÎ]V Mov bL' �<; EVOOTTJOUV, Ba\}avan(av 
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KaA.oum Kai. Touc; ă.rcoy6vouc; Touc; €Kdvou Ba'fiavanouc; en Kai. vuv 
rcgooayogEuoumv. ă.cpcomroKam OE o&ot Tov xgooov Kai. ouK dcrcpegoumv de; 
Tac; JtUTQLOac; bt' ov rcoA.A.a Kai. OELVU ercat}ov· ă.QYUQ(\) OE XQcOVTUl Kai. TOUTOU 
XUQLV rcoA.A.a Kai. O ELVU J"COLOUOLV. KULTOL Y E  EXQfiV ouxi. TO yevoc; TOU 
OUAT]t}€vTOc;, aA.A.a TÎJV iEQOO'UAÎjaaoav aoepnav E�OQLOUL. Ei OE µT]OE TOV 
ăgyugov EioecpEQOV de; TÎJV xrogav, il JtEQL TOV XUAKOV av Kai. OLOT]QOV EJ"CAT]µ
µ€/...ouv· KUL Ei µî]OE TUUT' ijv rcag' auwîc;, J"CEQL TcOV pgcoTci'>V Kai. J"COTcOV Kai. 
TcOV ă/.../...(J)V avayKa(cov 6rc/...oµavoUVTE<:; UV OtETEAOUV. 

S 3. Livy, XXXVIII, 1 6, 1 .  Galli, magna hominum vis, seu inopia agri seu 
praedae spe, nullam gentem, per quas ituri essent, parem armis rati, Brenno duce in 
Dardanos pervenerunt. lbi seditio orta est; ad viginti milia hominum cum Lonorio 
ac Lutario regulis secessione facta a Brenno in Thraeciam iter avertunt. 

s 4. Appian, III. 3 . . . . YEVT] OE fonv 'IAA.UQlcOV, wc; EV TOOfjOE XWQU JtoA.A.a 
Kai. JtEQLffivuµa ETL vuv, xrogav vrµ6µEva JtoA.A.iJv LKOQOLOKLCOV Kai. TgtPaA.A.&v, 
o'[ E<;  TOOOUTOV aA.A.iJ A.ouc; rco A. €µql OLECj>lJELQUV, wc; . . . LKOQOLOKouc; O E  
am'trvwTaTOuc; 0.Jto TOUOE yrvoµtvouc; UJtO 'Pcoµmcov UOTEQOV oµma J"CUlJEÎV 
Kai. te; Tcic; v�oouc; rnu aurnu JtoTaµou cpuydv, ouv XQOVQl M nvac; €JtavEA.1Ji::îv 
Kai. CTm6vcov toxanaîc; JtaQOLKfiam· o1JEv €0-ri. Kai. vDv LKOQOLOKcov ytvoc; €v 
CTa(om. 

S 5. Strabo, VII, 3, 1 1  (c. 304). "HOT] OE Kai. 'Pcoµa(mc; cpopi::goc; ijv, om
patvrov UOEW<; TOV "laTQOV Kai. TÎJV 0Q<7.KTJV A€T]AUTcOV µEXQL MaKEOovtac; Kai. 
Tf)c; 'lAAUQtOoc;, TOU<; T€ Ki::A. TOU<; avaµi::µt yµtvouc; TOL<; TE 0Qeţ�i. Kai. Toi.c; 
'IA.AUQLOîc; E�EJtOQlJT]O€, Bo(ouc; OE Kai. ăQOT]V Îlq>UVTJO'€ wuc; UJtO KQLTUOlQ(\) 
Kai. Taug(aKouc;. 

S 6. Velleius Paterculus, II, 39 ,  3 .  At Ti. Caesar quam certam Hispanis 
parendi confessionem extorserat parens, Illyriis Delmatisque extorsit. Raetiam 
autem et Vindelicos ac Noricos Pannoniamque et Scordiscos novas imperio nostro 
subiunxit provincias. Ut has annis, ita auctoritate Cappadociam populo Romano 
fecit stipendiariam. 

s 7 .  Strabo, VII, 1 1 - 1 2  ( c. 3 1 8). "0LK€0UV o' OUTOL Jtaga TOV "laTQOV 
OLTIQT]µEVOL otxa, oi µEv µqaA.m LKOQOLOKOL KaA.ouµi::vm oi OE µLKQOL" oi µEv 
µna�u ourîv rcoTaµci'>v €µpaA.A.6vTcov de; Tov "Ia-rgov, rnu TE Noagou Tou 
rraga TÎJV rqi::onKÎ]v gfovwc; Kai. rnu Magyou (nvEc; OE Bagyov cpaaiv), oi 
OE µLKQoi. TOUTou Jtegav, ouvfuc:TOVTE<; TgtpaA.A.oîc; Kai. Muaoîc;. dxov OE Kai. 
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TWV vi)arov nvac; ol LKOQOLOKOL" bd. TOOOUTOV o'rp)�iJl)11aav WCTTE KUL µEXQL 
TWV 'IA.A.UQLKWV Kai. TWV ITULOVLKWV KUL 0ggKLO)V JtQOfjA.Dov 6g&v· KUTEaXOV 
oliv Kai Tac; vtjaouc; Tac; EV T<'j) "laTQcp Tac; JtAcfouc;, 11aav OE Kai. JtOAELc; auwîc; 
'E6gTa Kai. KaJt€oouvov. µna OE TÎJv Twv :EKogo[aKrov xwgav Jtaga µEv Tov 
"'laTQOV ÎJ TWV . . . . 

s 8 .  Strabo, VII, 5 ,  2 (c. 3 1 3) .  Mtgoc; µEv OÎJ n Tfjc; xmgac; Taun1 c; 
Î) QÎ) µroaav ol �aKoi. KaTaJtoA.i::µiJaaVTEc; Bo[ouc; Kai. Taug[aKouc;, f:l)vTJ 
Ki::A.nKa Ta 1'.mo KQLTaa[gcp, cp<iaKoVTi::c; dvm TÎJV xmgav acpntgav, Kami::g 
JtoTaµou bldgyovwc; Tou ITag[aou, gfoVToc; 6.Jro Toov ogwv EJti. Tov "foTgov 
KUTU Touc; LKOQOlOKOuc; KaA.ouµtvouc; raA.aTac; ·  KUL yag OUTOL Toîc; 
'IA.A.UQLKo'ic; f:l)vrnL KUL wîc; 0ggKLOLc; avaµi.� cpKTJOUV" aA.A.' EKELVouc; µEv oi 
�aKoi KaT€A.uaav, wuTmc; OE Kai auµµaxmc; txgiJaavw JtoA.A.aKLc;. To OE  
A.omov exooot I1aw6VLOL µEXQL :EqwnKfjc; Kai. "laTgou Jtgoc; ăQKTOV Kai. Ero· 
JtQoc; OE TăA.A.a µEQTJ bd. JtA.Eov OLaTdvoootv. 
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