
Z U R  M I T T L E R E N  H A L L S T A T T Z E I T  I N  R U M A N I E N 
(D I E  B A S A R A B I-K U L  T U R) 

ALEXANDRU VULPE 

Der Beginn cler mittleren Hallstattzeit im Donau-Karpatenraum fălit mit dem Auftreten 
cler Basarabi-Kultur zusammen, die man wie aus folgendem zu ersehen sein wird, eher Basarabi
Komplex benennen muf3. Wie weiter ausgefi.ihrt werden soll, bedeutet dies Ereignis nicht nur 
eine Verănderung cler materiellen Kultur, sondern spiegelt gleichzeitig bestimmte wirtschaftliche, 
soziale und historische Bedingungen wider. Diese bewirkten die Vereinheitlichung kultureller Ele
mente, clic sich in cler vorhergehenden Periode noch wesentlich voneinander unterscheiden, inner
halb eines weiten Raumes. Da clas Verbreitungsgebiet des Basarabi-Komplexes clas Gebiet Rumă
niens fast zur Gănze umfaf3t, sind clic Fragen cler hiesigen mittleren Hallstattzeit meistenteils Fragen 
des Basarabi-Komplexes. Das Ende dieser Periode fălit in eine Zeit neuer historischer Bedingungen, 
die zur Auflosung des Basarabi-Komplexes und zum Erscheinen von Kulturgruppen und -kom
plexen fi.ihrten, von denen viele den Oberlieferungen cler mittleren hallstattzeitlichen Kultur treu 
blieben. 

Die Bezeichnung Basarabi-K11/t11r bi.irgerte sich in cler rumănischen Vorgeschichtsforschung 
nach dem zweiten Weltkrieg ein, um solche Keramikfunde zu bezeichnen, die cler Tonware aus den 
Grabhi.igeln mit Korperbestattung aus Basarabi (Rayon Calafat, Region Oltenia) ăhnelten. Sie wurden 
von Vl. Dumitrescu und C. S. Nicolaescu Plopşor 1943 ausgegraben 1 und von Vl. Dumitrescu den 
Ill yriern zugeschrieben 2• Spăter wurde die Keramik des Basarabi -Typus in verschiedenen Gebieten des 
Landes angetroffen. So wurde 1950 und 1951 ein Basarabi-Horizont in Poiana festgestellt (Rayon 
Tecuci, Region Galaţi) 3• 1953 --1955 stief3 A. I. Meliukowa in Scholdeneschti 4 (im Osten cler Moldaui
schen Sowjetrepublik) auf eine Niederlassung und eine Nekropole, die reiche Materialien cler Basarabi
Kultur enthielten. Die Ausgrabungen bei Popeşti 5 (in cler Năhe von Bukarest), die R. Vulpe 1954 
wieder aufnahm, fi.ihrten zur Entdeckung cler reichsten Siedlung cler Basarabi-Kultur. In den letzten 
Jahren h ăuften sich die Entdeckungen, indem die Basarabi-Ware auch in Transsilvanien, im Banat 
und im Norden Bulgariens festgestellt wurde. Selbstverstăndlich sind die Angaben, die wir gegen
wărtig iiber diesen Kulturkomplex besitzen, noch unzureichend, um eine monographische Analyse 
zu gestatten, wir wollen jedoch trotzdem versuchen, ein Gesamtbild cler Hauptfragen des Basarabi
Komplexes zu entwerfen, indem wir uns zum grof3en Teil auf die Ergebnisse der Ausgrabungen von 
Popeşti-Novaci (Rayon Drăgăneşti-Vlaşca, Region Bukarest) so wie auf andere Entdeckungen sti.itzen. 

Siedlungen und Stratigraphie. Die in Popeşti angetroffene Lage ist fi.ir den gesamten Basarabi
Komplex typisch. Hier wurden in geringer Entfernung von einander zwei Basarabi-Siedlungen ange-

1 Bisher ist dariiber nur ein kurzcr Bericht in Raport 
asupra ac/ivită/ii Muzeului de Anlichiiă/i din Bucureşti, pe 
anii 1 942- 41. Bukarest, 1 944, S. 85, erschienen. 

2 Ebda, S. 86. 
3 SCIV, II, 1 95 1 ,  1, S. 177 ; III, 1 952, S. 191 .  

DACIA, N .  S „  Tome IX, 1965, pp. 105-132, Bucarest 

4 MIA, 64, 1 958, S. 57ff. 
5 SCIV, VI, 1 955, 1 - 2, S. 239 ; « Materiale », III, 1956, 

S. 227 ; V, 1 959, S. 337 ; VI, 1 959, S. 307 ; VII, 1961,  
S. 321 ; VIII ,  1 962, S. 457. 
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troffen ; eine davon war befestigt und stark besiedelt 6, die andere umfa13te vereinzelte Anwesen, 
die auf ein weites Gebiet verteilt waren 7• 

Die befestigte Siedlung ist die von Popeşti-Nucet, welche spăter durch die bekannte getische 
Burg iiberlagert wurde. In beherrschender Lage auf einer Bergkuppe cler rechten Terrasse des Argeş
Flusses gelegen, erstreckt sie sich iiber ungefahr 1 ha. Die zur Basarabi-Kultur gehi::irende aschgraue
braune Schicht ist 0,60 -0,70 m stark und liegt unmittelbar (ohne eine sterile Zwischenschicht) 
iiber einer Schicht mit Keramik, die mit Kanneliiren verziert ist. Sie ist ălter als cler Basarabi-Kom
plex, ca. 0,25 -0,30 m click und durch mehrere Wohnkomplexe gekennzeichnet. 1959 gelang es dem 
Verfasser, zwei Niveaus in cler Basarabi-Schicht zu unterscheiden. Diese Beobachtung wurde auch 
durch die folgenden Grabungen bestătigt. Das untere Niveau miBt ca. 0,30 -0,40 m, wăhrend clas 
obere stellenweise eine etwas hellere graue Farbe aufweist und ca. 0,25 -0,30 m Dicke erreicht. Beide 
Schichten werden durch Feuerherde gekennzeichnet. Das hoher gelegene Niveau enthălt etwas 
weniger Material und hat im oberen Teil durch Einebnung in cler Latenezeit gelitten. 

Der stratigraphische Obergang cler Vor-Basarabi-Schicht zu den beiden Basarabi-Niveaux 
war im i::istlichen Grabungsabschnitt am deutlichsten. Hier wurde (auf dem Grunde cler Vor-Basa
rabi-Schicht) ein ausgedehnter gebrannter Lehmboden mit Feuerherden und GefaBen in situ entdeckt. 
Wegen ălterer Grabungen und cler Latene-Gruben konnten seine AusmaBe nicht genau festgestellt 
werden ; die freigelegte Oberflăche cler Wohnstătte betrăgt jedoch ca. 60 m2• Oberhalb dieser Wchn
flăche wurden in dem ersten Basarabi-Niveau mehrere Herde und geniigend Material festgestellt, 
um eine Wohnhiitte nachzuweisen ; in dem zweiten Basarabi-Niveau des gleichen Sektors wurde 
eine Feuerstelle sowie ein lănglicher Flecken mit Asche (ca. 5 m lang) festgestellt, was gleichfalls 
eine Wohnstătte belegt. Unseres Erachtens handelt es sich um den Wiederaufbau einer Wohnhiitte 
an cler gleichen Stelle infolge einer den Bewohnern bekannten Oberlieferung. 

Die Siedlung in Popeşti wird durch einen Wall komplexer Konstruktion verteidigt, der einen 
Kern aus gebrannter Erde und Lehmklumpen besitzt, iiber dem Schichten aus Steinen und festge
tretener Erde liegen. Stratigraphisch konnte nachgewiesen werden, daf3 cler Schutzwall aus der Hall
stattzeit stammt 8• Hi::ichstwahrscheinlich wurde dieser Bau in cler Zeit cler Vor-Basarabi-Schichte 
errichtet. Diese Annahme lă13t sich folgendermaBen belegen : unter dem Wall liegt eine diinne Aschen
schicht (ca. 0,15 m) mit Material cler Tei-Kultur (Fundeni-Phase). In cler Fiillerde des Walles wurden 
nur Scherben aus cler Zeit vor cler Basarabi-Kultur gefunden. Der aufsteigende Hang des Walles 
beginnt unter dem ersten Latene-Niveau, was darauf hinweist, daB er in cler Hallstattzeit gebaut 
worden ist. Obwohl der Wall in cler Vor-Basarabi-Periode errichtet wurde, ist er bestimmt auch 
von den Trăgern cler Basarabi-Kultur benutzt worden. Die Schicht cler Basarabi-Kultur erstreckt 
sich nur bis zum FuBe des Wallabhangs. 

Vereinzelte Spuren cler Vor-Basarabi-Schicht und besonders cler Basarabi-Kultur wurden als 
Gruben und vereinzelte Keramikfunde auch auBerhalb des Schutzwalls auf cler iibrigen Terrasse in 
einem Umkreis von ca. 100 m entdeckt. 

Ungefahr 2 km siidi::istlich cler befestigten Siedlung von Popeşti, auf dem Gebiete des Dorfes 
Novaci, gleichfalls auf cler rechten Terrasse des Argeş wurde 1958 ein hiigelartiger Aschenhaufen 
(ăhnlich den bronzezeitlichen „zol'niko") entdeckt, cler Basarabi-Funde enthielt 9• Der Durchmesser 
dieser Wohnstelle betrăgt ca. 1 5  m, die Tiefe cler Kulturschicht 0,70 m. Am i::istlichen Rande wurde 
am Boden ein Herd gefunden. Im Inneren des Aschenhaufens lagen keine anderen Anzeichen einer 

8 Siehe Anm. 5. Seit dem Jahre 1 956 nahm cler Verf. 
regelmaBig an den Ausgrabungen in Popeşti teii .  

7 Alex. Vulpe, Sălaşul hallstallian de la Novaci, in « Ma
teriale », VIII, 1963, S.  359 ; vgl. auch Alex. Vulpe und 

Valentina Veselovschi-Buşilă, Săpăturile de la Novaci, raport 
definitiv pe anul 1 961 (Manuskript). 

8 « Materiale », V, 1 959, S.  341 .  
9 Alex. Vulpe, a.a.O. 
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Wohnstătte auBer kennzeichnender Keramik und einigen Tierknochen. Spăter wurden vereinzelte 
Reste von Basarabi-Wohnstătten festgestellt, die aus kleinen Ascheresten, Feuerstătten oder verein
zelten Gruben bestanden und im Umkreis des oben beschriebenen Aschenhaufens auf etwa 1 km 
verstreut waren. Das Baumaterial cler Basarabi-Zeit war zweifelsohne Holz, was aus cler aschgrauen 
Farbe cler Schichten hervorgeht. Die Wohnungen waren Oberflăchenbauten. Bisher wurden keine 
Wohngruben angetroffen. 

Die zwei Arten von Siedlungen in Popeşti und in Novaci sind aus cler gleichen Periode, wie 
die Keramik beweist. Sie waren von einander abhăngig, wobei die Burg von Popeşti-Nucet eine stăn
dige Siedlung und einen schwer zu erobernden Zufluchtsort bildete, wăhrend die vereinzelten Anwe
sen zu Novaci ein intensives Hirtenleben belegen. Sie waren, wenigstens zum Teii, von den Jahres
zeiten abhăngig und weniger bestăndig. 

Das Gleiche gilt von dem ganzen Bereiche des Basarabi-Komplexes. Stăndige Siedlungen 
wurden einwandfrei in Poiana 10 festgestellt (eine 0,30 m măchtige Schicht mit Herden und Wohn
stellen), in Scholdeneschti 11 (Reste von Wohnstellen mit gebranntem Lehm, Steinen und Herden), 
in Tîrgu Mureş 12, Şeica Mare 13 (Rayon Mediaş, Region Braşov) und in Zidovar 14 (Serbisches Banat). 
Der Kern cler Befestigungsanlagen in Şeica Mică, die nachtrăglich erweitert wurden (im 6. Jahrhun
dert u. Z.) stammen aus cler Basarabi-Periode. In Poiana und in Zidovar wurden Befestigungen einer 
spăteren Epoche (Latene) festgestellt. Die Ausgrabungen konnten keinen Beweis for clas Vorhan
densein ălterer Befestigungen erbringen. Ihre Verwendung erscheint trotzdem wahrscheinlich, 
da fi.ir diese Siedlungen eine beherrschende Lage gewăhlt wurde. In Tîrgu Mureş und Scholdeneschti 
haben die noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen die Frage cler Befestigungen noch 
nicht gelăst. 

Die zweite Art cler Basarabi-Siedlungen u.zw. die vereinzelten Anwesen, wurden in Oltenien 
(Vîrtop, Plopşor, Căciulatu) 15 und in Curcani (Rayon Olteniţa, Region Bukarest) 16 festgestellt. Zu 
dieser Kategorie gehăren die zahlreichen vereinzelten Basarabi-Funde, Spuren von verstreuten Wohn
stellen, die im ganzen Verbreitungsgebiet dieser Kultur gefunden wurden. 

Die Keramik cler Basarabi-Kultur făllt durch die Einheitlichkeit ihrer Formen und Ornamente 
im gesamten Gebiet ihrer Verbreitung auf. Nur die Hiigelgrăber von Basarabi zeigen in bezug auf 
die Keramik ein etwas abweichendes Bild ; die Erklărung hierfi.ir ist, wie unten ausgefi.ihrt wird, 
die etwas spătere chronologische Einordnung dieser Funde. In Popeşti ist es uns noch nicht gelun
gen, einen typologischen Unterschied zwischen den beiden Basarabi-Schichten festzustellen. Obwohl 
clas obere Niveau viei ărmer ist, wăren wesentliche Unterschiede doch festzustellen gewesen. Dies 
bezeugt die ziemlich kurze Entwicklungsdauer cler beiden Niveaus. Auch ist die Keramik von Novaci 
cler von Popeşti durchaus ăhnlich. Aus diesen Erwăgungen heraus werden wir in den nachfolgenden 
Ausfi.ihrungen die Typologie cler Basarabi-Keramik als ein einheitliches Ganzes darstellen und fall
weise verschiedene Bemerkungen in bezug auf die jeweiligen ărtlichen oder chronologischen Merk
male machen. 

In cler Basarabi-Keramik lassen sich deutlich zwei Kategorien unterscheiden : die grobe und 
die feine Keramik. 

Die erste enthălt GefăBe fi.ir den Hausgebraudi, deren Form fast ausschlieBlich die eines topf
formigen GefăBes mit verdicktem auBen gekerbtem Rand ist, mit zwei, unterhalb des Randes parallel 

10 Ygl. Anm. 3. 
11 Vgl. Anm. 4. 
IZ Ausgrabungen Alex. Bogdan 1963 un<l 1 964. Dic 

Funde befinden sich im Museum von Tîrgu Mureş. 
13 K. Horedt, in SCIV, XV, 1 964, 2, S. 187-205. 
u B. Gavella, Keltske oppidum 2.idovar, Beograd, 1 952, 

Abb. 23 / 1 4. 30, 3 1 .  
1 6  D .  Berciu, Arheologia preistorică " Olteniei, Craiova, 

1 939, s. 1 43ff. 
18 Gelandebegehung Alex. Vulpe. Das for die Basarabi

Kultur spezifische Material befindet sich in der Sammlung 
von Dr. N. Deculescu. 

https://biblioteca-digitala.rohttp://www.daciajournal.ro



108 A L E X A N I >lllJ V l ' L l'E 4 

gekerbten Streifen (Abb. 5 /2, 6 /11  ). Aus etwas grăberem Ton vermischt mit Sancl uncl Steinchen 
hergestellt, weisen cliese Gefăfie eine glatte Wandflăche auf, clie manchmal leicht geglăttet ist. Sie 
sind von brauner Farbe 17. 

Das Merkmal cler feinen Keramik ist eine glănzende schwarz geglăttete Wanclflăche. Meist 
steht die Feinheit des Tons im umgekehrten Verhăltnis zur Grăf3e cler Gefafie. Diese sind stets gut 
gebrannt. In vielen Făllen sincl die Gefăfie cler feinen Keramik charakteristisch verziert. Wir 
unterscheiden folgende Formen : 

- Bauchige Gefajfe mit hohem Hals und ausladendem Rand (Abb. 5 /1 ,5,6 ; 6 /9,10) weisen 
sehr verschiedene Dimensionen auf, von denen einige eine Hăhe von ca. 1 m erreichen. Die Ober
flăche cler Wănde ist gut geglattet. Selten gehăren zu dieser Kategorie Exemplare mit spezifischer 
Verzierung. Die bauchigen Gefăf3e wurden manchmal auch als Urnen verwendet. 

- Die Kriige weisen zwei Varianten auf: mit einem oder mit zwei Henkeln (Abb. 1 /6 ; 4 /5 ; 
5 /4 ; 6 /1 ,  6 -8, 14). Sie werden aus sehr feinem Ton hergestellt und sind fast alle reich verziert. Einige 
Exemplare weisen einen etwas schrăg gerichteten Rancl auf (Abb. 4 /5 ; 6 /6,8). Eine kennzeichnende 
Henkelform ist im oberen zylindrischen Teil tordiert und im unteren breiten Teil mit Ornamenten 
verziert, die wir besonders bei feinen, schăn verzierten Năpfen und Kri.igen antreffen (Abb. 6 /6,8). 
Ferner gibt es eine Art Kri.ige, deren Rand erhăht ist (Abb. 4 /5), was vorderhand nur bei dem în 
Tren (Bulgarien) 18 gefundenen Krug festgestellt wurcle. Diese Form wird hăufig în cler mazedoni
schen Eisenzeit 19 angetroffen. 

- Bauchige Tassen, mit einem oder vor allem zwei i.iberragenden Henkeln, clic oft einen clrei
eckigen Querschnitt aufweisen (Abb. 3 /1) werden în verschiedenen Varianten angetroffen. So kennen 
wir z. B. bandformige Henkel mit langsgestellten Kanneli.iren (Abb. 4 /6). Bei einer în Curcani 20 
gefundenen Tasse wurde die obere Kri.immung des Henkels durch eine zylindrische, quer gestellte 
Leiste bezeichnet. Auf cler breiten Seite des gleichen Henkels bemerkt man kleine waagerechte Kan
neli.iren. Die betreffende Tasse weist auch ein etwas ungewohntes Profil auf (Abb. 4 /8). Die rneisten 
Tassen sind verziert. In den Hi.igelgrăbern von Basarabi wurden auch zahlreiche Sti.icke gefunden, 
die aus einem grăberen Ton hergestellt und nicht verziert waren, oder deren Verzierung aus einfa
chen auf dem Tassenbauche horizontal angelegten Fazetten bestehen 21 •  Diese Art von Tassen wird 
hăufiger im Si.iden cler Moldau und în Oltenien als în den anderen Gebieten des Basarabi-Komplexes 
angetroffen. 

Kleine Tassen mit einem i.iberhohten Henkel und sechseckigem ocler achteckigern Querschnitt 
(Abb. 1 /1 -3 ; 4 /4) sind sehr hăufig. Oftmals weist ihr Boden im Innern eine kleine Erhăhung, einern 
Umbo ăhnlich auf (Abb. 1 /1 ,3). Die meisten dieser Tăf3chen sind aus sehr feinem Ton hergestellt 
und reich verziert. Es wurden auch unverzierte Exemplare angetroffen, deren Oberflăche nicht 
geglăttet war (Abb. 4 /4). 

- Schiisseln mit ausladendem Rand, eine fi.ir den Basarabi-Komplex eigene Form, sind fast immer 
aus feinem Ton hergestellt und am Innenrand verziert (Abb. 1 /7 -1 1 ,  1 3 -1 5 ;  2 ;  4 /3, 7 ;  6 /2,3,4). 
Im oltenischen Verbreitungsgebiet des Basarabi-Komplexes wurden Schiisseln mit hohem zvlindrischem 
Puţ ausgegraben (Fruchtstander) die aufien verziert sind (Abb. 6 /13). Diese Form ist besonders hăufig 

• 
in cler Hiigelnekropole von Basarabi 22• 

17 Typische Profile von topfformigen Gcfăl3cn bei Alex. 
Vulpe, a .a .O.,  S. 362 uncl Abb. 4; clie Fragmente cler 
Abb. 4 / 1 0, 14 gehoren cler Tei-Funcleni-Kultur an. 

18 V. Mikov, Veltschi-Tren, Sofia, 1958, S. 44; Abb. 37. 18 Siehe weiter unten Anm. 56. 
zo Sie befinclct sich in cler Sammlung N. Deculescu 

in Curcani. 

21 Das unvcroffcntlichtc Material <lcr Grabhugcl von 
Basarabi wurcle uns freuncllicherwcisc von Prof. VI .  
Dumitrescu gezcigt, wofiir wir  auch auf  clicsem Wegc 
unseren Dank aussprechen. 

22 Ein iihnliches Gefal3 wurcle in Verbiţa gefunclen 
(D.  Berciu, in Istoria României, I, S. 144, Abb. 26 /5), 
und in  Frogg, Kiirnten (siehe weitcr unten Anm. 74) . 
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- S chiisseln mit nach innen gezogenem Rand sind hăufig und erscheinen nach Ton und Verzierung 
in vielen Varianten. Jene mit auf dem Rande horizontal angebrachten Fazetten scheinen for die Basa
rabi-Kultur typisch zu sein (Abb. 4 /1 ,  2, 9, 10 ;  6 /5) . 

Um einen Begriff von cler Hăufigkeit dieser Formen in cler Basarabi-Kultur zu geben, soll 
clas Verhăltnis cler in einer reichen Grube in Novaci gefundenen Gefăf3e angefohrt werden, die 

Abb. 2. - Basarabi-Komplex. Deckel-Schi.issel aus dem « a  pozzo »-Grab zu 
Blejeşti (nach D. Berciu). 

- wie wir bereits erwăhnten - die Reste einer Wohnhiltte darstellen 23• Gefille for den Hausge
brauch - 25% ; bauchige GefăBe - 9% ; Kruge - 21 % ; Tassen - 3% ; kleine Tassen - 1 8% ;  
ausladende Schilsseln - 6% ; Schilsseln mit nach innen gezogenem Rand - 1 8% .  Dieses ist unge
fahr cler Prozentsatz cler GefăBe in den Siedlungen von Novaci und Popeşti. Selbstverstăndlich 
ist eine Verallgemeinerung auf Grund cler obigen Angaben for den gesamten Basarabi-Komplex 
gewagt, jedoch geben diese Zahlen ein ungefăhres Bild. 

23 Alex. Vulpe und Valentina Veselovschi-Buşilă, a.a.O. 
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Die Ornamentik der Basarabi-Kultur wird durch folgende Verfahren erzeugt : Inkrustierung 
mit weifier Farbe (am charakteristischsten), Verzierungen mit Stempeln und Kanneliiren. Es ist 
zu beachten, daB alle diese Verzierungsarten nur auf der feinen Keramik angetroffen werden, deren 
Wandflăchen mehr ader weniger schwarz geglăttet sind. 

Abb. 3. - Basarabi-Komplex. 1 ,  Balta Verde (nach D. Berciu) ; 2, Poiana (2 /3). 

Die weiBen Einlagen werden mit Hilfe einer dem Basarabi-Komplex eigenen Technik ausge
fiihrt. Die zu inkrustierenden Teile werden vertieft und dann mit einem Netz von Einschnitten oder 
noch hăufiger, mit Eindriicken gefiillt, die durch ein besonderes, einem Kamm ăhnlichen Instrument 
erzeugt wurden (Abb. 1 /12) 24• In Popeşti und in Novaci wurden mehrere dieser Instrumente ausge-

24 Ebda ; Alex. Vulpe, a.a .O„ S. 262. Zwei solcher S. 243, Abb. 6 beschrieben. 
Kiimme wurden von R. Vulpe in SCIV, VI, 1 955, 1 - 2, 
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Abb. 4. - Basarabi-Komplex. 1 ,  2, Popeşti-Novaci ( 1 /6) ; 3, 4, 6, 10 ,  Popeşti-N11cet (3 = 1 /6 ;  4, 6 - 1 /3 ;  10 = 1 /2) , 
5, Tren (nach Mikov) ; 7, Tîrg11 Mureş (1 /2) ; 8, C11rca11i ( 1  /3) ; 9, Zimnicea (1 /2). 

graben, zwei davon in der oben erwăhnten Grube von Novaci. Die Motive der Verzierungen 
werden durch schwarzpolierte aus den weillen inkrustierten Teilen ausgesparte Flăchen darge
stellt, ein Verfahren, das der „negativ" bemalten neolithischen Keramik des „Cucuteni A"-Stils 
ăhnlich ist. 
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Abb. 5. - Basarabi-Komplex. 1 - 3, 7, 9, Scbolde11escbti (nach Meliukova) ; 4, 5, Popeşti-Novaci (etwa 1 /5) ;6, Blejeşli 
(nach D .  13crciu) ; 8, Popeşli-Nucel (1 /2) ; 10, Poiana (2 /3) ; 1 1 ,  Bronzcnc Schmuckplatte mit e ingeritzten Verzierungen 

des HaA-Hortcs in God (2 /3). 

Die Stempelverzierung, die fast immer mit weiller Inkrustierung vergesellschaftet ist, weist 
clas charakteristische Motiv eines Stempels in S-Form auf (Abb. 1 /1 -3 u.a.). Diese Art von Verzie
rung ist besonders in der Basarabi-Kultur bekannt und for sie kennzeichnend. Ein anderes Stempel
muster sind konzentrische Kreise, ăhnlich denjenigen, die in der Babadag-Kultur 25 gebraucht wurden. 
Der Umstand, daJ3 diese Verzierungen hăufiger in dem moldauischen Teil des Basarabi-Komplexes 

26 Ein Gcrăt, clas gle ichzeitig als Stempel und als Reg. Dobrogea) gefunden. Wahrscheinl ich geh ort es 
Kamm cliente, wurde în Mlăj itul Florilor (Rayon Măcin ,  zum Babadag-Komplex (Mitteilung P. Diaconu). 
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und seltener în cler Muntenia angetroffen werden, ist ein Beweis dafiir, daB sie aus cler dortigen 
friiheren Periode stammen. 

Die manchmal mit den beschriebenen Verzierungsarten gebrauchten Kanneliiren sind sehr 
fein ausgefiihrt und stellen în cler Basarabi-Kultur eine offensichtliche Fortsetzung cler Verzierungen 
cler friihen Hallstattzeit dar. 

In vielen Fii.llen werden die drei Arten von Verzierungen auf dem gleichen Gefii.6e angetroffen 
(z.B. Abb. 6 /6,8). 

Die Motive cler Basarabi-Ornamentik weisen eine gro6e Mannigfaltigkeit auf. Die meisten davon 
sind weill ausgelegt. Die Hauptmotive sind : Zickzacklinien (Abb. 1 /10 ;  4 /2 u.a.), Mii.ander (Abb. 
4 /7), liegende und eingehii.ngte S-Formen (Abb. 2, u.a.), Spiralen (Abb. 1 /1 ,  u.a.), eingeritzte Bii.nder 
în Girlanden (Abb. 4 /2, u.a.), ader în Winkelform (Abb. 6 /1), aneinander gereihte Rhomben ader 
schraffierte Dreiecke, die auch abwechselnd în schraffierte Zonen eingeteilt sind (Abb. 1 /7, 8, u.a.), 
„Triscelum" (Abb. 6 /8), Maltakreuze (Abb. 3) und andere seltenere und vereinzelte Motive. Mit 
Ausnahme cler letzteren wurden im allgemeinen fast alle angefiihrten Motive im ganzen Raum cler 
Basarabi-Kultur festgestellt. Gegenwii.rtig ist es wegen cler unterschiedlichen Verteilung cler Ausgra-
bungen nicht moglich, ihre Hii.ufigkeit in den verschiedenen Zonen cler Basarabi-Kultur zu bestimmen. 

Die S-formigen Stempel werden entweder ineinander gehii.ngt und zur Herstellung einer fort
laufenden Kette verwendet ader um die Spitze eines Ornaments abzugrenzen, clas weif3 inkrustiert 
ist (Spitze eines Dreiecks usw.) (Abb. 6 /10). Dafiir werden auch Stempel mit konzentrischen Kreisen 
benutzt (Abb. 1 /4). 

Die Kanneliiren bilden nicht, wie in cler ii.lteren Hallstattzeit, ein selbstii.ndiges Motiv. Sie wer
den entweder schrii.g ader senkrecht auf dem Bauche einiger Tii.6chen (Abb. 1 /2, 4) odcr auf dcm 
Hals von Kriigen ader bauchigen Gefii.6en angebracht (Abb. 6 /6, 8). Vereinzelt findet man sie auch 
auf cler Au6enseite cler Schiisseln mit nach innen gezogenem Rand (Abb. 4/2 ; 6/5). 

Jedes Schmuckmotiv besitzt einen bestimmten Platz in einem gewissen Gefă6. Diese stets 
genau beachtete Regel verleiht der Basarabi-Verzierung eine gewisse Starrheit und hemmt die freic 
Gestaltungskraft des Topfers. 

Die Abbildungen dieser Arbeit veranschaulichen die bisherigen Ausfiihrungen. Wir wollen 
uns damit begniigen, die Anordnung der Verzierung auf jeder Gefii.6form zu erwii.hnen. So wurden 
bauchige Gefii.6e und Kriige am Bauch, Hals und unter dem Rand verziert. Bei den ausladenden Schiis
seln wird gleichfalls Verschiedenheit der Schmuckmotivc festgestellt, mannigfaltig und stets auf 
der Innenseite des ausladenden Randes angebracht ; manchmal, jedoch selten, ist auch die Schulter 
dieser Gefii.6e verziert (Abb. 2). Das Gleiche gilt for die Stăndergefii.fie, bei denen die Aufienseite 
des Fu6es verziert ist (Abb. 6 /13). Schiisseln mit eingezogenem Rand sind lediglich auf cler Schulter 
und um die knopfartigen Vorspri.inge verziert. 

Somit ist die Geschlossenheit der Basarabi-Kultur auch ihrer Verzierung nach erwiesen. Selbst 
seltenere Motive, wie das Maltakreuz ader clas „Triscelum" werden iiber weite Gebiete angetroffen. 
Trotzdem kann man lokale Merkmale unterscheiden, die auf den Einflu6 der vorhergehenden Hall
stattzeit zuriickzufiihren sind. So ist in cler Moldau die Stempelverzierung mit konzentrischen Kreisen 
auf typischen Basarabi-Gefii.6en viel hii.ufiger als sonst anzutreffen. Ebenfalls in der Moldau werden 
Kammeinstiche sehr oft durch feine Einritzungen ersetzt. Im Dnestrgebiet, in Scholdeneschti und 
Lenkovtsi, findet man hii.ufig kurze senkrechte Kanneliiren auf cler Innenseite der ausladenden Schiis
seln, die trotzdem mit den dieser Kultur eigenen Ornamenten vergesellschaftet sind (Abb. 1 /10, 14, 
1 5). Auch in Transsilvanien treten einige spezifische Motive auf (Abb. 4 /7). 

Eine seltenere Verzierung, die ein Motiv von besonderem Aussehen aufweist und mit kurzen 
Zipfeln endet, trifft man in Oltenien an (z.B. auf cler Kanne von Vînjuleţ (Rayon Vînju Mare, 
Region Oltenia), Abb. 1 /6) und in Muntenien - Novaci und Măgurele - (siche Kanne und Sch ussel 
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Abb. 6. - Basarabi -Komplex. 1 ,  1 2, Popeşti-Nucet (1 /2) ; 2, Burnreşti (Măgurele) (1 /2) ; 3, 13, Basarabi (1 /6) ; 4,  
Tangîru (1 /3) ; 5, 7, 9,  1 O, Poiana (5, 7, 9, = 1 /6 ; 1 O = 1 /8) ; 6,  8, 1 1 , Popeşti-Novaci ( 1  /6) ; 1 4, Pescera Megttra. 
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Abb. 7.  - Vor-Basarnbi -Gruppen. 1 - 7, Popeşti-Nucet ( 1 - 6  = 1 /4 ; 7 = 1  /2) ; 8 - 1 5 ,  Bradu (8, 1 1 ,  1 3 - 1 5 =  1 /2 ; 9= 1 /4 ; 
1 0, 1 2 = 1  /3). 
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Abb. 6 /2, 6). Auf dem Fragment einer ausladenden Schiissel, die in Novaci ausgegraben wurde, 
erkennt man das Motiv eines Vogels auf der Spitze eines Pfahls (Abb. 1 /7), das einzige Motiv dieser 
Art innerhalb des Basarabi-Komplexes. Einzigartig ist bis heute auch das Motiv in Form einer 
Vignette auf der AuBenseite der in Blejeşti gefundenen Schiissel (Rayon Videle, Region Bukarest) 
(Abb. 2). 

Lokale Besonderheiten des Basarabi-Komplexes konnten auch in der unverzierten Keramik, 
die vorderhand sehr ungleichmaBig erforscht worden ist, weiter verfolgt werden. Die feine unver
zierte Keramik von Popeşti weist offensichtliche Beziehungen zu dem Horizont der Vor-Basarabi
Kultur auf. Dasselbe konnte auch in Poiana festgestellt werden, wo die Fortdauer der Keramik 
vom Stoicani-Typus beobachtet wurde. Eine ahnliche Situation muB auch in den anderen, weniger 
erforschten Zonen des Komplexcs angenommen werden, sonst warc das Fortleben einiger friiher 
Elemente bis in die spate Hallstattzeit nicht zu erklaren, wie z.B. die Verzierung mit Kanneliiren, 
bauchigc GefaBe mit betont doppelkegelstumpfformigem Profil usw. 26 

Chronologie. Die văllige Einheitlichkeit der Formen und Ornamentik, sowie der gegenseitige 
Zusammenhang aller Verzierungsmotive deuten auf eine p!Otzliche Entstehung und eine kurze Ent
wicklungsdauer dieser Kultur. 

Ein Beweis dafi.ir, dafi bei dem Basarabi-Komplex trotzdem zwei Stufen beriicksichtigt werden 
miissen, ist die Situation im siidwestlichen Oltenien. Bei Balta Verde (Rayon Vînju Mare, Region 
Oltenia) wurde ein „a pozzo"-Urnenfeld entdeckt, mit einem Material, das - wie D. Berciu ausfi.ihrt 
- dem von Blejeşti văllig gleicht 27• Ebenso besteht keinerlei Unterschied zwischen der Keramik 
von Blejeşti und derjenigen von Popeşti-Novaci. 

Die Siedlungskontinuitat in Popeşti von der Vor-Basarabi-Schicht zu den ersten Niveaus der 
Basarabi-Kultur wird, wie wir bereits ausfi.ihrten, durch die Aufeinanderfolge dcr Wohnstellen und 
in einigen Fallen, von Feuerherden sowie durch die Portdauer der Formen und manchmal auch der 
Verzierungen (siehe weiter unten Seite 127) erwiesen und bildet einen unwiderlegbaren Beweis, 
daf3 das dortige Basarahi-Niveau den altesten Horizont dieser Kultur darstellt. Dieses Niveau ent
spricht zeitlich genau dem von Novaci (siehe weiter ohen S. 107) und weist alle jene Merkmale auf, 
die den meisten Funden des Basarabi-Komplexes eigen sind, so daB alle diese ihrer relativen Chrono
logie nach gleichzeitig sind. 

Nicht in diesen Horizont mitinhegriffen, den wir vorlaufig Balta Verde - Popeşti - Schol
deneschti nennen, sind die Hilgel mit Leichenhestattung von Basarabi und gegebenenfalls jene 
Entdeckungen aus der SSR Moldau (Solonceni-Gruppe) 28, die noch Verzierungselemente der 
Basarabi-Kultur aufweisen (Abb. 1 /5). 

· 

Die Hiigelnekropole mit Skelettgrăbern von Basarabi ist jedenfalls j iinger als das „a pozzo"
Urnenfeld von Balta Verde. Seinen Metallgegenstănden nach stammt die Hiigelnekropole von 
Basarabi aus derselben Zeit wie die Grabhiigel mit Kiirperbestattung aus Balta Verde 29, die ihrerseits 
nur j ilnger als die „a pozzo" -Grăber mit Brandbestattung 30 sein kănnen. Folglich haben wir im SW 
von Oltenien zwei Horizonte zu unterscheiden : I. Das „a pozzo"-Urnenfeld von Balta Verde ; II. 
die Grabhiigel mit Leichenbestattung von Basarabi. Der Unterschied zwischen den beiden Horizonten 
ist nur aus der Keramik ersichtlich, deren Qualităt in der zweiten Phase sichtlich schlechter ist. Ferner 
wurden in Basarabi ziemlich viele unverzierte GefaBe ausgegraben, die fi.ir die spate Hallstattzeit 

26 Z.B. bilclen in cler Ferigile-Gruppe clic Ornamentik 
cler ăltesten Phase vor al iem Kanneli.iren (Alex. Vulpe, 
Ferigile, monografie arheologică, Manuskript). 

27 D. Berciu, in « Materiale », V, 1 959, S .  531 ;  clas Ma
terial ist noch unveroffentlicht. Die Analogien mit Ble
jeşti wurclen von D. Berciu in seiner Vorlesung auf cler 
geschichtlichen Fakultăt Bukarcst hervorgehoben. 

28 A. I .  Meliukowa, in MIA, 64, 1 958, S .  76. 
29 D. Bcrciu uncl Eug. Comşa, Săpdl11rile de la Balta 

Verde şi Gogoş11, in « Materiale », II, 1 950, S. 320 -399. 
30 D. Berciu, in « Materiale », V, 1 959, S. 531 ; Alex. 

Vulpe, Traci şi iliri la sfirşit11/ primei epoci a fierului ln Olte
nia, in SCIV, XIII, 1 962, 3 - 4, S. 312. 
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kennzeichnend sind. Die Verzierungen bleiben jedoch die gleichen. Alle Muster, die in cler Hiigel
nekropole von Basarabi gefunden wurden, finden sich auch im Horizont I. 

ln dem II. Horizont (in Basarabi) ist die Verzierung weniger sorgfăltig, obwohl beriicksichtigt 
werden mufi, dafi die scheinbar schlechte Qualităt cler Keramik aus cler Hiigelnekropole von Basarabi 
zum grofien Teil auch cler feuchten Bodenbeschaffenheit, in cler sie lag, zuzuschreiben ist. Die 
faktisch unbestreitbare, in Oltenien gemachte Beobachtung vom Bestehen zweier Stufen des Basarabi
Komplexes kann vorderhand nicht auch auf den iibrigen Teil des Landes ausgedehnt werden. In 
Popeşti-Nucet kann man nicht einmal Verschiedenheiten in cler Technik cler beiden Niveaus feststellen. 
Die in einer schlechteren Machart ausgefohrten Gefăfie einer j iingeren Periode zuzuschreiben, kann 
zu Irrtiimern fohren. Wie wir verschiedentlich in Popeşti und Novaci beobachten konnten, wurden 
im gleichen Fundzusammenhang Gefăfie gefunden, die verschieden gearbeitet waren. Unterschiede 
in cler Technik wechseln von Fall zu Fall. Die scheinbar schlechtere Ausfohrung einiger Funde in 
cler Moldau (Poiana) ist nicht ein Beweis for die j iingere Zeitstellung. 

Aus den bisherigen Ausfohrungen geht hervor, dafi man bei cler Basarabi-Keramik noch keine 
Entwicklung in cler Ornamcntik feststellen konnte. Wenn sich dieses auch durch die Starrheit cler 
Verzierungsweise erklăren lăfit, so ist es gleichzeitig cler klare Beweis for cine kurze Zeitdauer cler 
Entwicklung. 

Welches ist nun die Erklărung dieser Erscheinung ? 
Die Hauptwirkung cler Verzierung bestand in dem Kontrast zwischen cler weifien lnkrustierung 

und dem schwarzpolierten Grund. Vom Augenblick an, wo im ganzen siidostlichen Hallstattgebiet 
clas Verfahren cler schwarzen Glăttung in Vergessenheit gerăt, ist die Erzielung cler Kontrastwirkung 
fast unmoglich ; somit verschwand die Technik cler Basarabi-Verzierung ebenso schnell wie sie 
erschienen war 31• Ein sprechendes Beispiel hierfor ist die Entwicklung cler Keramik in cler zweiten 
Phase (Hiigelgrăber mit Leichenbestattung in Basarabi). 

Zusammenfassend ergibt sich somit, dafi eine unmittelbare archăologische Beobachtung nur 
clas Bestehen zweier Stufen, ohne wesentliche Unterschiede zwischen ihnen, in cler Entwicklung 
cler Basarabi-Kultur gestattet. Wir wollen sie als Basarabi I und Basarabi II bezeichnen, wobei die 
zweite Stufe vorlăufig nur in Oltenien festgestellt wurde. 

Die Basarabi 1-Stufe folgt unmittelbar auf die Keramik cler ălteren Hallstattzeit, die Kanneliiren 
verwendet. Diese in Popeşti stratigraphisch nachgewiesene Tatsache kann verallgemeinert werden, 
indem cler hier vorhandene Vor-Basarabi-Horizont cler friihen Hallstattzeit in anderen Teilen des 
Landes verglichen wird (Abb. 7 /1 -7). 

In Oltenien entspricht dem Vor-Basarabi-Horizont zu Popeşti die Vîrtop-Plopşor-Gruppe 32• 
In Transsilvanien sind die oberen Schichten von Mediaş und die Siedlung von Drîmbari-Teleac (Rayon 
Alba-Iulia, Region Hunedoara) 33 gleichzeitig und entsprechen cler Vor-Basarabi-Schicht von Popeşti. 

Etwas komplizierter ist die Lage in cler Moldau. Hier erscheint cler Horizont cler friihen Hall
stattzeit in Zapodeni 34 und Trifeşti 35 (beide im Rayon Vaslui, Region Jassy) in seinen alten Formen. 

31 In dcr spatcn Hallstattzeit ist im Donau-Karpaten
raum die Ornamentik cler Keramik unbedeutend odcr nicht 
vorhanden, wahrend Ziermotive nur in vereinzelten Grup
pen erhalten bleiben und zwar in ihrer altescen Phase, wie 
in Ferigile (Alex. Vulpe - Ferigile - Manuskript). Die 
Gcfal3e sind im allgemcinen schlechter gebrannt und oft 
mit einem schwach geglatteten Oberzug braunlicher Farbe 
bedeckt. 

32 D. Berciu, Arheologia preiitorică a Olteniei, S.  1 55ff. 
33 O ber die Ausgrabungen von Mediaş siehe I .  Nestor 

und Eugenia Zaharia, in « Materiale », VII,  1961 ,  S. 
17 1 ; E. Zaharia und Seb. Morintz, in SCIV, XVI, 1965, 

3, S.  451 ; for Drîmbar-Teleac : K. Horcdt, I .  Berciu 
und Al. Popa, in « Materiale », VIII ,  1 962, S.  353; I. Berciu 
und Al. Popa, in OGAM-Tradition Celtiq11e, 86, 1963, 
Celtic11m VI, A ctes du troisieme Colloq11e I nternational d'Et11-
des Gauloim-, Celtiques el Protoceltiq11es, S. 5 -25. Verff. 
schreiben die betreffende Siedlung cler Hallstatt-C Periode 
zu, was uns unannehmbar scheim, da clas Fundgut alrer 
ist, als aus dem Basarabi-Komplex. 

34 Mitteilung A.  Florescu. D ie Urne aus Zapodcni 
ahnclt den bauchigen Gefal3en von Trifeşti. 

36 I. Ioniţă, in « Materiale », VIII, 1 962, S.  734, Abb. 
2; 3.  
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Als ebenfalls alt milssen die Hallstattniveaus betrachtet werden, die eine Keramik mit Kannelilren 
aufweisen, welche einige cler Noua-Kultur angehorende Aschenhilgel (zol'niki) ilberlagerten (z. B. 
in Corlăteni, Rayon Dorohoi, Region Suceava, und in Truşeşti, Rayon Vlădeni, Region Jassy) 36• 
Dieser Horizont mit kannelierter Keramik ist ălteren Datums als cler Vor-Basarabi-Horizont von 
Popeşti. Die in cler Moldau gemachten Funde ăhneln in auffallender Weise den Funden von Reci 
(Rayon Sf. Gheorghe, Region Braşov) 37 und entsprechen zeitlich dem ăltesten Horizont der Hall
stattzeit unseres Landes. Die Entwicklung dieses Horizontes der Hallstattzeit in der Moldau wurde zu 
einem gegebenen, noch schwer zu bestimmenden Zeitpunkt durch das Eindringen starker kultureller 
Einflilsse aus dem SO (Babadag-Kultur) 38 unterbrochen. Diese Erscheinung filhrte zu dem Auftre
ten der Stoicani-Gruppe 39, deren Keramik - obzwar die Kannelilrenverzierung noch zum gro13en 
Teil beibehalten wurde - als charakteristisches Merkmal eine Verzierung mit Băndern aufweist. 
Sie bestehen aus „Torques", die von konzentrischen Kreisen 40 oder von Kreuzen unterbrochen 
sind (Abb. 7 /8). Diese auch auf dem Gebiete der Ukraine 41 gefundene Keramik gleicht ihrem Stil 
nach dem mittleren Niveau der Babadag-Kultur 42• 

1963 wurde in Bradu (Region Bacău) im Vor-Basarabi-Horizont eine alte ăgăische Fibel mit 
geschwollenem Bilgel (Abb. 8) entdeckt, die im Osten des Mittelmeers schon im 10. -9. Jh. v.u.Z. 
(Vrokastro) 43 angetroffen wird. Andererseits wurde in Poiana im Basarabi-Niveau eine Fibel „mit 
Seitenvorsprung" (Abb. 5 /10) 44 entdeckt, deren Typus im ăgăischen Raum, insbesondere im 8. 
Jh. v.u.Z. erscheint und eine j ungere Stufe in der Entwicklung der griechischen Fibeln 45 darstellt. 
Ebenso wie die erwăhnte ilberlieferte Verzierung mit eingestempelten konzentrischen Kreisen, die 
in der moldauischen Ausprăgung des Basarabi-Komplexes angetroffen wurde, zeigt diese Tatsache, 
da13 der Basarabi-Komplex in der Moldau dem Bradu-Stoicani-Horizont folgt, der zeitlich den mitt
leren Niveaus der Babadag-Kultur entspricht. Diese Feststellung wird auch durch die Entdeckung 
einer Grube mit Basarabi-Funden 48 im oberen Niveau von Babadag gestiltzt. 

Filr die chronologische Einordnung cler Basarabi-Kultur sollen vor aliem die Metallgegen
stănde behandelt werden, die im Laufe von Ausgrabungen gefunden wurden. Diese sind : for Basa
rabi I, die in Poiana gefundene Fibel „mit seitlichem Vorsprung" (Abb. 5 /10), die zweischleifige 
Bogenfibel mit dreieckigem Fu13 von Popeşti (Abb. 5 /8) 47, und das Armchenbeil von Popeşti 48 

(Abb. 6 /12). Filr Basarabi II 49 eine Glasinac-Fibel mit bootischem Schild in zwei Varianten : mit Rip
pen (Vace-Typus) und mit einer auf der Fufiplatte aufgetragenen senkrechten Verdickung, ein tor
dierter Halsring und ein eiserner Dolch mit Griff in T-Form (ăhnlich dem von Abb. 9 /6). Ohne 

38 I. Nestor, Şantierul Valea Jijiei, in SCIV, III ,  1952, 
S. 91ff. (Corlăteni) ; A. Florescu, in « Materiale », III ,  
1 956, S. 210, Abb. 11 ,  12  (Truşeşti). 

37 Z .  Szekely, în «Materiale », VIII,  1 962, S .  325, 
Abb. 2 Jl , 2 ;  dieser Horizont ist în Mitteltranssilvanien 
ziemlich verbreitet. 

38 Ober die Babadag-Kultur, siehe S. Morintz, Quel
ques prob/emes concernant la piriode ancienne du Hal/stal/ 
au Bas Danube a la lumiere des fo11illes de Babadag, in « Dacia », 
N. S„ VIII, 1 964, S .  101 . 

39 C ber die Siedlung und die Nekropole zu Stoicani, 
M. Petrescu -Dîmboviţa, in « Materiale », I, 1 953, S .  1 32ff. ; 
diese Gruppe wurde in vielen Gegenden cler Moldau ange
troffen (z. B.  în Valea J i j ie i ; SCIV, III ,  1 952, S.  31, Abb.5). 
Kii rzlich konntc sie în Bradu (Region Bacău) nachge
wiesen wcrdcn, wo sic zeitlich gut bcstimmt werden konn
tc (Ausgrabungcn 1963- 64, Alex. Vulpe, V.  Eftimie 
und V. Ursache). Das Material befindet sich im Museum 
von Roman. 

40 Bei Bradu wurde ein Knochenger at gefunden, clas 
zur Einstempelung von konzentrischen Kreisen verwendet 

wurde. 
4 1  A. I. Terenozhkin, llpeocKuijCKuu nepuoo oo .aHe

npoBCKOM npaBo6epe�be, Kiew, 1 962, S.  64 ; Abb. 41,  42. 
42 Babadagelemente machen sich vereinzelt auch in 

cler Donauebene bemerkbar, z .D.  in Tangîru (D. Berciu, 
Contribuţii la problemele neoliticului În România În lumina 
noilor cerccldri, Bukarest, 1 962, S. 487 ; Abb. 253 f 5 - 8), 
wo auch ein Basarabi -Scherben gefunden wurde ( ebda, 
S. 483, Abb. 254). 

43 Gh. Blinkenberg, Les fibules grecques el orienlales, 
Kopenhagen, 1926, S. 83, Abb. 76. 

44 R. Vulpe, in SCIV, II,  1951 ,  1 ,  S .  184;  Abb. 9 J3. 
46 Gh. Blinkenberg, a.a.O„ S.87 - 1 06. Eine ahnliche Fi

bel wurde auch in Bulgarien in Progled zufallig entdeckt. 
At. Milcev, in Studia in honorem Acad. D. Delev, Sofia, 
1 958, S .  425, Abb. 1 .  

46 Mitteilung Seb. Morintz, cler mir drei typische Bruch-
st iicke zeigte. 

47  R.  Vulpe, in « Materiale », III ,  1 956, S .  230, Abb. 1 .  
48 Ebda, S .  230, Abb. 1 9  j l .  
4 9  Material, clas von VI. Dumitrescu veroffentlicht wird. 
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bestimmbare Periode (wahrscheinlich Basarabi I) : eine eiserne Bogenfibel (Abb. 5 /7) 5o und clas 
Fragment einer Trense vom Koban-Typus (Abb. 5 /9) 51, beide aus Scholdeneschti. 

Der wichtigste Fund ist die Fibel mit seitlichem Vorsprung aus Poiana, deren Terminus a quo 
im ăgăischen Raum gegen Ende des 9. Jh.v.u.Z. liegt. Es kann angenommen werden, da!3 in unseren 
Gebieten dieser Typus lăngere Zeit hindurch in Gebrauch war. Auf jeden Fall werden solche Fibeln 
nicht mehr in cler spăten Hallstattzeit angetroffen, umsomehr als im ăgăischen Raum, insbesondere 
auf den lnseln und in Kleinasien 52 dieser Typus vor aliem im 8. Jh.v.u.Z. in Gebrauch stand ; daher 
kann die in Poiana gefundene Fibel wahrscheinlich im 8. oder 7. Jh. v.u.Z. hergestellt worden sein. 
Bedeutungsvoll ist ferner die Tatsache, da!3 die Fibel aus Bradu, deren Terminus a quo clas 10. Jahrhun
dert ist, in cler Vor-Basarab�-Stufe gefunden wurde. Im ăgăischen Raum betrăgt cler Zeitunterschied 
fiir clas Auftreten dieser beiden Typen ungefăhr ein Jahrhundert und kann mutatis mutandis, auch 
fiir unser Land als giiltig angenommen werden. 

Die zweischleifige Bogenfibel mit dreieckigem Fu!3, die in Popeşti gefunden wurde, gehărt 
zu den �ltesten Varianten dieses Typus ; sie kann nicht ălter als die erste Hălfte des 7. Jh. v.u.Z. 
sein. Leider ist clas Niveau, aus dem die Popeşti-Fibel stammt, nicht genau bekannt. 

Das Ărmchenbeil aus Popeşti (Abb. 6 /12) wurde im oberen Teil des ersten Basarabi-Niveaus 
gefunden. Die neuesten Forschungen haben den Beweis erbracht, daf3 dieser Beiltypus lănger verwen
det wurde und daf3 sein Beginn weiter hinauf geriickt werden muf3 als man angenommen hatte 53 
(angefangen im 10. Jh.v.u.Z.). Dieser Typus wird aber hăufig auch noch viel spăter angetroffen, 
so da!3 cler Fund aus Popeşti keine genaue Zeitangabe zulă!3t 54• 

Um die Basarabi 1-Periode datieren zu kănnen, wurde cler „a pozzo"-Grabtypus herangezogen, 
cler in Italien fiir die protoetruskische Periode des 9. -8. Jh. v.u.Z. charakteristisch ist (Benacci I) 55, 
Wenn auch dieser Anhaltspunkt kein sicheres Kriterium fiir die zeitliche Einordnung darstellt, er 
scheint auf Grund cler iibrigen Hinweise zutreffend, den Anfang cler Basarabi 1-Stufe in clas 8. Jh. 
v.u.Z. (wahrscheinlich in dessen zweite Hălftc) zu verlegen. Dafiir spricht auch cler Typus des Kru
ges von Tren (siehe oben Seite 108 und Abb. 4 /5) cler an eine cler Hauptformen des Grăberfeldes 
von Vergina erinnert. Die in Vergina entdeckten Gegenstănde kănnen auf Grund zahlreicher Metall
beigaben (Brillenfibeln mit Achterschleife, „Saltaleoni" usw.), sowie ihrer geometrischen Keramik 
in clas 8. -6. Jh. v. u.Z. 56 eingeordnet werden. Leider ist clas in Trăn gefundene Gefă!3 ein Einzel
fund, clas nicht unbedingt cler Basarabi 1 -Stufe zugeschrieben werden kann. Ihr zeitlicher Zusammen
hang mit dem Grăberfeld von Vergina stiitzt jedoch clas in bezug auf den Basarabi-Komplex Gesagte. 
Bei dieser Gelegenheit kann darauf aufmerksam gemacht werdcn, da!3 die schrăge Mundăffnung 
einiger Kriige von Novaci (s. oben S. 108 und Abb. 6 /6, 8), die auf jeden Fall dem ăltesten Basa
rabi-Horizont entstammen, clas Ergebnis von Einfliissen von SW zu sein scheint (Mazedonien). 

60 A. I. Meliukowa, in MIA, 64, S. 71 ,  Abb. 22 / 1 .  61 Ebda, Abb. 22 17. 
62 Ch. Blinkenberg, a.a.O„ S.  24. 
13 A. M. Snodgrass, in AJ A, 66, 4, 1 962, S.  408 ;  im 

Grabe 27 cler Agora zu Athen, clas durch geometrische 
Keramik in clas 10. Jahrhundert datiert wird, wurdc cin 
solches Beii gefunden. (von St. Foltiny, in AJA, 65, 1961,  
PI .  95 /6 abgebildet). Die Meinung St .  Foltinys, ebda, 
S .  283 -297, da3 diese Stiicke nicht iilter als clas 8. Jahr
hundert sein konnen, ist anfechtbar. Das Armchen beii 
von Drîmbar-Teleac (I. Berciu und Al. Popa. a.a O„ 
S.  20, Abb. 11 /2) stammt aus ciner Vor-Basarabi-Siedlung. 

64 Es mu3 trotzdem beriicksichtigt werden, da3 clas 
aus Popeşti stammende dicke und schwerfallige Stiick 
typologisch iilter ist als die diinnen Exemplare der spiiten 
Hallstattzeit (vgl. z. B. clas in Ferigile gefundene Stiick, 
clas an clas Ende des 6. Jahrhunderts datiert wurde, Alex. 

Vulpe, in « Dacia », N.S„ IV, 1961,  S. 1 88, Abb. 5 /5). 
56 D. Berciu, in « Materiale », V, 1959, S .  530. Niihere 

Angaben wurden dariiber auch în den Spezialvorlesungen 
cler Bukarester Universitiit gemacht (1 963). Vgl. ferner 
N. Aberg, Bronzezeitliche und friiheisenzeitliche Chronologie I, 
Stockholm, 1 930, S. 142- 148. 

56 M .  Andronikos, Balkan Studies, II  Thessaloniki, 1961,  
S. 85-98;  F. Petza, 'Avcxaxcxqi-fi ve:xpo't'cxqid:ou Be:pylvcx� in 
'Apxcxto/..oytxov Ae:>:rlov, XVII, 1 961 - 1962, Athen, 1 963. 
Nach Andronikos stammt die Hiigclnekropole vom Anfang 
des 10. Jahrhunderts und dauerte ununterbrochen bis în 
das 6. Jahrhundert. Ohne das Vorhandensein eines 
iilteren Horizonts auszuschlie3en, begniigen wir uns 
festzustellen, da3 die Tassen mit zwei Knopfhenkeln, die 
Kriige mit erhohtem Mund, die Brillenfibel mit Achter
schleife mit geometrischer Keramik (Petzas, Tafel 1 52) 
manchmal zusammen mit einer zyprischen Amphora 
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Die H ugelnekropole von Basarabi ist reich an Metallbeigaben, die denjenigen entsprechen, 
die in den Grabhi.igeln von Balta Verde gefunden wurden, so daf3 diese beiden Friedhofe gleichzeitig 

sind. lhrer absoluten Datierung nach kann der Anfang der H ugelgrăber von Balta Verde in die zweite 
Hălfte des 7. Jahrhunderts v.u.Z. angesetzt werden 57• Der gleiche Zeitpunkt kăme daher auch for 
die H ugelnekropole von Basarabi in Frage, und somit for die Basarabi II-Stufe. Die H ugelgrăber 
von Basarabi, die auf Grund ihres Grabbrauches (Skelettbe
stattung) von den Bestattungsriten der Basarabi -Kultur (Brand
bestattung) abweichen, konnen auf jeden Pall erst entstanden 
sein, als der illyrische Einfluf3 sich bereits im mittleren 
Donaugebiet fohlbar machte, d.h. alsa keinesfalls vor den 
Grabhugeln in Balta Verde. 

Die Fibel mit dem Fuf3e in der Form eines bootischen 
Schildes erscheint hier in ihrer ăltesten Form, ăhnlich der 
zusammen mit protokorinthischer Keramik auf dem Grund 
des Tempels der Hera Limeneon von Perachora 58 gefundenen, 
was auf die zweite Hălfte des 7. Jahrhunderts v.u.Z. hinweist. 

Die Entwicklung des Basarabi-Komplexes war demnach 
von relativ kurzer Dauer (ca. 1 50 -200 Jahre) . 

Die untere Zeitgrenze des Basarabi-Komplexes entspricht 
dem Beginn der spăten Hallstattzeit. Basarabi-Elemente blieben 
als Form und Verzierung (mit verănderter Technik) auch in 
vielen Gruppen der spăten Hallstattzeit erhalten. Um nur ein 
Beispiel anzufohren, sind in Ferigile 59 die Nachklănge der 

Abb. 8. - Bronzefibel, s iidlicher Typus, 
aus cler  hallstattzeitlichen Schicht von 

Bradu. 

Basarabi-Kultur in der Verzierung einiger Kriige und Schiisseln mit ausladendem Rand nicht 
zu verkennen (Abb. 9 /1 ,2). Nur die for die Ornamente verwendete Technik ist eine andere 
(in Ferigile ist die Verzierung in Relief ausgefiihrt), doch den Motiven liegt der gleiche Gedanke 
ZU Grunde. Der Henkeltypus einiger Kruge in Ferigile (Abb. 9 / 1 )  gleicht vollig jenen der Basarabi
Kultur (Abb. 6 /6). Auch der Typus der Schiisseln mit ausladendem Rand - der im Bîrseşti-Feri
gile-Komplex vorherrschende Typus - stammt aus dem Basarabi-Komplex. 

Wie wir an anderer Stelle ausfohrten 60, besitzen alle Gruppen der spăten Hallstattzeit in Rumă
nien eine in den meisten Făllen vorherrschende Komponente, die aus der Basarabi-Kultur stammt. 
Zu diesem gemeinsamen Grundzug, der iiberall zu bemerken ist, gesellten sich griechische, s iid
thrakische, skythische und illyrische Einflusse, die zu dem etwas uneinheitlichen Bild der spăten Hall
stattzeit in Rumănien beigetragen haben. 

aus dem 6. Jahrhundcrt gefunden wurden (Andronikos, 
S. 97, Abb. 5). Dîe Brillenfibeln vom Typus der în Ver
gina gefundenen, erscheînen î n  Mitteleuropa und in S iidost
europa Anfang des 9 .  Jahrhundens (Hallstatt B2) ,  nach 
H. M iiller-Karpe ( Beitriige zur Chronologie der Urnenfel
derzeit nordlich 1111d siidlich der Alpen, Berlin, 1 959, Abb. 
59). Sie stehen namentlich im 8 .  -7.  Jahrhunden in hoher 
Bliite (s . J .  Alexander, in AJA, 69, 1, 1965, S.  8). Die 
Fibeln aus Balta Verde, Grab V, stamrnen vom Ende des 
7. Jahrhunderts (D. Berciu und Eug. Comşa, a .a .O„ 
S .  344 und Abb. 72). Unabhăngig von cler proto-geome
trischen Keramik, deren Datierung in Mazedonien noch 
u nsicher ist und die sicherlich einem ălteren Horizont 
angehort, sprechen alle anderen Hinweise zugunsten cincs 
Hallstatt B3- C  Horizonts în Vergina, cler in groflcn Linien 
gesehen zeitlich dem Basarabî -Kornplcx entsprîcht. Wir 
rnachcn besonders auf clas Grab AP des H iigelgrabes 

LXV zu Vergina aufmerksam, clas folgendes In ventar 
besitzt : cin Krug mit erhohtem Mund, eîne grofle Tasse 
mit spătgeometrischer Ornamentik und eine Fibel, die mit 
derjenigen aus Poiana gleichzeitig ist (Petza, a .a .O„ S. 
285). Dieses Grab stammt aus dem 8 .  Jahrhundert. 

57 D. Berciu und Eug. Comşa a .a .O„ S. 482. Im Rahmen 
cler Hugelnekropole zu Balta Verde, stellt cler Grabhiigel 
Xll mic den Bri l lenfibeln und den Torques den ăltesten 
Horizont dar, ( ebda, S.  390). 

58 H. Payne, Perachora, The Sa11cl11aries of Hera Akraia 
and Limenia, Oxford, 1940, Bd.  I„  Tafel 73 /18, Ferd. Maier, 
in « Germania» ,  34, 1956, S. 64. 

69 Alex. Vulpe, Ferigile (Manuskript). 
60 In « Dacia », N.S„ IV, S .  199; im gleichen Sinne 

kann auch clas spăthallstăttische Material von Remetea
Pogonici im Banat beurteilt werden (I. Stratan, in « Mate
riale », VII, 1961 ,  S .  163ff. ) .  
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Die spărlichen Funde von Metallgegenstănden in den Siedlungen des Basarabi-Komplexes 
gestatten keine strenge Synchronisierung cler Bronzehorte mit den Kulturen cler mittleren Hallstatt
zeit 61• In Anbetracht cler oben vorgeschlagenen chronologischen Grenzen fi.ir den Basarabi
Komplex verdienen die Bronzehorte cler Gruppe Şomartin-Vetiş (Hallstatt B3 - 8. Jahrhundert) 

2 
Abb. 9. - 1 ,  2, Basarabi-Elemente auf spat -hallstattzeitlicher Keramik (Ferigile) (1 /4) ; 3 - 5 ,  Basarabi -Elemente 
auf cler Kcramik aus Frogg (Karnten) (nach Modrijan) ; 6, eiserner Dolch ahnlich denjenigen cler H i.igelnekropolen 

von Basarabi und Balta Verde, aus Frogg (nach Modrijan). 

und cler Grup pe Bîlvăneşti-Vinţ (Hallstatt C - 7. J ahrhundert) unsere Beachtung. Ein groBer Teil cler 
Bronzefunde cler zweiten Gruppe ist mit cler Basarabi II-Stufe gleichzeitig. Dafiir spricht die 
zeitliche Obereinstimmung zwischen dem Hort von Bîlvăneşti 62, dem Horizont cler Hilgelgrăber 12 in 
Balta Verde 63 und cler Hugelnekropole in Basarabi. Man muB jedoch mit cler Moglichkeit rechnen, 
daB eine Reihe von Gegenstănden des Verwahrfundes, wie z. B. die zweischneidige eiserne Axt 
und die Brillenfibel noch ălter sein konnen 64• Das Armchenbeil von Popeşti konnte eine Verbin-

61  M .  Rusu, Die Verbreit11ng der Bronzcborte i 11  Tra11s-
sil11a11ien, in « Dacia », N .  S„ VII, S. 195ff. 

62 D. Berciu, in « Apulum », I ,  1 939 - 1 942, S .  85, Abb. 5 .  
63 D .  Berciu und Eug. Comşa, a .a .O. ,  S .  339ff. 
64 So wurde eine zweischneidige Axt in cler einem Vor

Basarabi-Horizont angehorenden Siedlung zu Drîmbar-

Teleac gefunden (L Berciu und Al.  Popa, a .a .O„ S.  24), 
sowie În einem k urzlich von Z. Szekely entdeckten Ver
wahrfund von Cernatu (Rayon Sfîntu Gheorghe, Region 
Braşov), cler dem Hort zu Bîrlad entspricht (Mitteilung 
Prof. I .  Nestor). Ober clic Brillenfibeln siehe weiter oben 
Anm. 56. 
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dung zwischen dem Verwahrfund von Bîrlad und dem Basarabi-Komplex darstellen 65• Die mogliche 
Datierung dieses Verwahrfundes umfaBt jedoch einen groBeren Zeitraum als urspriinglich angenom
men wurde 66, so daB die betreffenden eisernen Gegenstănde auch ălter sein konnen. Wenn die Bronze
gegenstănde dieses Fundorts for die Fizeşul-Gherlei-Sîngeorgiul de Pădure-Gruppe (Hallstatt 

2 

6 

7 

\m] !4 •• „"':-••••.•••..•. � 

!5 12 1,J 
Abb. 10 .  - D ie w ichtigsten Ziermotive bronzezeitlicher Kulturen, die im Basarabi-Komplex wieder erscheinen. 
( 1 - 10, Wiele11berg-K11//11r (nach K.  Horedt) ; 1 1 - 13,  Tei-Kullur (nach D. V. Rosetti) ; 1 4, 1 5, Cir/a Mare-K11lt11r 

( 14  = nach D. Berciu ; 1 5  = nach VI.  Dumitrescu-CîrnaJ . 

B2 - 9. Jahrhundert) charakteristisch sind, so gehoren die eisernen Gegenstănde (die zwei flachen 
Armchenbeile) auf Grund cler obigen Ausfohrungen in eine Zeit, die cler Datierung cler Bronzege
genstănde sehr nahekommt oder entspricht 67• Die Funde von Bîrlad, welche somit aus dem 9. 
oder 8. Jahrhundert v.u.Z. stammen, konnen zum Basarabi-Komplex gehoren oder auch zu dem 
vorhergehenden Bradu-Stoicani-Horizont. 

65 M. Petrescu-D îmbovi ţa, Objets ballstattiens trouvtfs 
a Bir/ad, i n  « Dacia », N.S„ II ,  1 958, S. 59-69 ; Ders., 
in « Arheologia Moldovei », 11- III ,  1 964, S.  261 -267. 

66 Ders„ in  « Arheologia Moldovei », I I-I I I, 1 964, S .263. 
67 D ie erste Datierung des Depots bei M .  Petrescu

Dîmboviţa, i n  « Dacia », N. S„  II, 1 958, S .  66 - 67 .  
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Dies ist der Grund, weshalb wir mit der Măglichkeit rechnen mussen, daB ein Teii der Funde 
cler Şomartin-Vetiş-Gruppe mit der Basarabi 1-Phase gleichzeitig ist. Dies ist umso wahrscheinlicher 
als diese Fundgruppe auch Pferdegeschirrteile eines ăstlichen, den Kimmeriern zugeschriebenen 
Typus enthălt. Ober die Rolle der Kimmerier in der Entstehung und Entwicklung der Basarabi
Kultur werden wir am Schlusse unserer Arbeit sprechen. 

Aus den bisherigcn Ausfilhrungen geht hervor, daB der Basarabi-Komplex von der Hallstatt 
B3-Periode (nach der mitteleuropăischen Chronologie) bis zum Beginn der D-Periode dauert (Unter
periode D1). Es ist wahrscheinlich, daB er um die Mitte und in cler zweiten Hălfte der B3-Periode 68 
entsteht. Wenn man die dem Donau-Karpatenraum eigenen historischen Bedingungen beriicksichtigt, 
ist es richtiger, wenn der Beginn der mittleren Hallstattzeit hier auf die Mitte des 8. Jahrhunderts 
v.u.Z. verlegt wird, wăhrend in Mitteleuropa die B3-Periode weiter andauert. Infolgedessen umfaBt 
der Basarabi-Komplex im Donaukarpatenraum die mittlere Hallstattzeit (750 - Ende des 7. Jahrhun
derts) und reicht in seiner II. Phase in die spăte Hallstattzeit hinein (D1-Periode : Ende des 7. Jahrhun
derts - Mitte des 6. Jahrhunderts) 69• 

Ober die Verbreit1111g des Basarabi-Komplexes wurde bereits in der qnleitung gesprochen. Der 
Bereich des Basarabi-Komplexes umfaBt, mit Ausnahme des Someş-Beckens, wo er noch nicht mit 
Sicherheit bestimmt wurde 70, das gesamte Gebiet Rumăniens, Ungarns, des jugoslawischen Banats, dcn 
Norden und Nordwesten Bulgaricns, die SSR Moldau und cincn Teii der Karpatoukraine (Abb. 1 1  ) .  
Eine vollstăndige Liste der uns bekannten Basarabi-Fundorte ist  in Anmerkung 104 enthalten. 

Die grofite Dichte der Basarabi-Siedlungen scheint in der Ebene der unteren Donau zu liegen, 
wie aus der beiliegenden Karte hervorgeht. Beachtenswert ist auch die Dichte der Siedlungen den 
Mittellauf des Mureş entlang. Dieses weist darauf hin, daB die Trăger der Basarabi-Kultur besonders 
die Ebenen ader die groBen FluBtăler bevorzugten, so wie es ihre Vorgănger taten. Die Vorhăhen 
der Karpaten scheinen zu jener Zeit sehr spărlich bewohnt gewesen zu sein. Ja noch mehr, in den 
Vorkarpaten der Walachei wurden fast gar keine Spuren der friihen Hallstattzeit ader der Basarabi
Kultur gefunden, obwohl der Bîrseşti-Ferigile-Komplex der spăten Hallstattzeit - eine filr die 
Berge typische Kultur - offensichtlich noch das Geprăge derselben trăgt 71• Diese Feststellung ist 
vielleicht einem Spiel des Zufalls der Fundbeobachtungen zuzuschreiben. Trotzdem kann vorder
hand die Hypothese aufgestellt werden, daB die Trăger der Basarabi-Kultur, die vor aliem Hirtcn 
waren, ausgedehnten Weideflăchen den Vorzug gaben und sich erst spăter gegen die Karpatenvor
hăhen ausbreiteten, wahrscheinlich als die wirtschaftlichen, demographischen und historischen 
Bedingungen sie dazu gezwungen haben. Das Gebiet der Karpaten und ihrer Vorhăhen in Rumănien 
muB trotzdem auch wăhrend der Basarabi-Periode von Menschen bewohnt gewesen sein, denn anders 
lieBe sich die Einheit dieses Komplexes nicht erklăren. Tatsăchlich beweisen die Entdeckungen von 
Tilişca und Rahău (beide im Rayon Sibiu, Region Braşov), am FuBe des Cibinsgebirges, sowie das 
friihhallstattzeitliche Grab aus dem Lotru-Tal 72 inmitten der Karpatenkette ein Leben im Bereich der 
Gebirge zwischen Olt und Jiu ;  diese Gebirge bildeten wegen ihrer sanften Abhănge schon in den 
friihesten Zeiten und bis ins Mittelalter hinein eine wichtige Kontaktzone zwischen dem Siiden 
Transsilvaniens und Olteniens einschlieBlich des unteren Oltbeckens. In diesem Sinne miissen auch 
die Basarabi-Funde von Cîrlomăneşti (Rayon Buzău, Region Ploieşti) gedeutet werden, die am 

68 Der gleichen Meinung ist auch D. Berciu (Vorlesung 
gehalten in cler geschichtlichen Fakultăt in Bukarest). 

89 Fiir die Periodisierung cler spăten Hallstattzeit siehe 
Alex. Vulpe, Ferigile (Manuskript). 

70 Die Funde aus Teaca (Rayon Bistriţa, Region Cluj) 
wurden uns von M. Rusu mitgeteilt. Das Material wurde 
von uns nicht gcsehen. 

n In cler Monographie Ferigile (Manuskript) stellten 

wir die Hypothese auf, dal3 die Ferigilegruppe in Trans
silvanien entstanden sei. 

12 Zufallsfund aus dem Jahre 1 964. Mitteilung P. Purcă
rescu. Das Material befindet sich im Museum von Rîmnicu 
Vîlcea. Das Material und cler Grabrîtus erinnern an clas 
Hallstattgrab in Luduş (M. Rusu, in « Materiale », VIII, 
1962, s. 349 - 351) .  

https://biblioteca-digitala.rohttp://www.daciajournal.ro



ft� 
� ' 

"1� � 
�I' 

d-) 

..</.� 
,/& Cr � 

�� � 

D 100 

��� !( 
200 �m 

• ?!J 
" 

• 
J2 
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Anfang eines Verbindungsweges zwischen dem Siidosten Transsilvaniens und dem Osten Mun
teniens geborgen wurden. 

Erstaunlich ist eine Reihe von Basarabi-Funden, die weiter westlich entdeckt wurden. Es 
sind dieses Fragmente, die in RadoZinia (im Westen Serbiens)73 entdeckt wurden, sowie die Basarabi
Gefăfie und ein Dolch mit Griff in T-Form, die in den Grabern cler Hiigelnekropole zu Frăgg 
(Kărnten) (Abb. 9/3-6) 74 entdeckt wurden. Leider wurden die Ausgrabungen cler Hiigelnekropole 
in Frăgg nicht fachgemăfi von Baron Karl Hauser zu Ende des vorigen Jahrhunderts durchgefohrt, 
so dafi die Umstănde, unter denen die betreffenden Gefăfie gefunden wurden, nicht bekannt sind. 
Das Fundmilieu ist jedenfalls cler Basarabi-Kultur fremd (kannelierte Keramik und Reliefverzierung, 
die for Ha C charakteristisch ist) 75• Der erwăhnte Dolch und clas Fuf3gefăf3 weisen darauf hin, dafi 
die Funde cler Basarabi 11-Stufe angehăren. Der Charakter dieser Entdeckungen ist jedoch 
schwer zu erklăren, da sie auf jeden Pall vereinzelt dastehen und es sich nicht um eine 
westliche Expansion cler Trăger cler Basarabi-Kultur handeln kann. 

Scherben mit Basarabi-Verzierung, die siidlich des Balkangebirges, in Nebettepe 76, neben 
Plovdiv und Mladinovo im siidăstlichen Bulgarien 77 entdeckt wurden, sind ebenfalls Einzelfălle ; 
sie sind ein Beweis for die Beriihrung dieser Kultur mit dem siidlichen, ăgăischen Raum. 

Die Entstehung des Basarabi-Komplexes. Diese Frage wurde absichtlich bis zum Schlusse gelassen, 
da noch keine einleuchtende Erklărung for die Entstehung dieses Kulturkomplexes gegeben wurde. 
Ehe wir versuchen, diese Erscheinung zu klăren, sollen nochmals die Hauptziige, die den Basarabi
Komplex kennzeichnen, hervorgehoben werden : die einen weiten Raum einschliefiende Einheit 
cler Formen und cler Ornamentik (die Technik cler weillen Inkrustierung), clas vorwiegende Hirten
Ieben seiner Trăger, die relative Spărlichkeit fester Wohnstătten von lăngerer Dauer. 

Im Vergleich zu dem Bilde cler friihen Hallstattkultur bietet cler Basarabi-Komplex ein in vielen 
Hinsichten gegensătzliches Bild. Die Vor-Basarabi-Periode ist auf dem Boden unseres Landes durch 
mehrere kulturelle Einheiten gekennzeichnet, von denen einige miteinander verwandt sind. Auf 
keinen Pall lăfit sich aber von einem einheitlichen Komplex sprechen, wie dies bei dem Basarabi
Komplex cler Pall ist. Wenn in Oltenien (Vîrtop-Plopşor), in Muntenien (Popeşti-Vor-Basarabi) und 
in Transsilvanien (Mediaş) miteinander verwandte Gruppen bestehen, so macht sich in cler Moldau, 
in cler Dobrudscha und teilweise selbst in cler Donauebene ein starker Einflufi des Babadag-Komplexes 
bemerkbar. Die cler Vor-Basarabi-Stufe in Oltcnien, Muntenien und Transsilvanien eigene Verzie
rung besteht zum grăfiten Teil in cler Verwendung von Kanneliiren 78• Die fiir die gute Keramik 
kennzeichnende Technik ist die geglăttete schwarze Oberflăchc. Die Ornamentik cler Keramik in 
cler Moldau ist cler von Babadag ăhnlich (siehe weiter oben, S. 1 19) 

Die for den Basarabi-Komplex charakteristischen Keramik-Formen sind aus dem vorherge
henden Horizont iibernommen worden. Nur die Schiissel mit ausladendem Rand, die spezifisch for 

73 Alexandra Jurisic, in « Scarinar », XI, 1 960, S. 106, 
Abb. 30 und 31 .  

74  W. Modrijan, Dos bal/slatlzeitliche Grăberfeld von 
Frogg, Kărnlen, in « Carinthia», I. Jahrgang 147, Klagen
furt, 1957, S. 3 - 42, Abb. 2 /1 8 ;  6 /2, 7 /7, 8; 8. Siehc auch 
L.  Franz, in MAGW, LXI, 1 - 2, 1 931 , S .  98. Fragmente 
mit Basarabi-Verzicrung (cingedruckte S-Formen) wur
clcn auch în 5opron (AE, 1889, S. 358, Abb. 3) gefundcn.  

76 Das Grabfeld von Frogg dauert auf G rund zahlrei
chcr Fibeln und Nadeln vom Ende des 8. Jahrhundens 
(Hali. B3) bis ins 5. Jahrhundert (Certosa-Pcriode) W. Mo
drijan, a.a.O„ S. 41 ; siehe auch R. Pittioni, Urgeschichle 
des oslerreichischen Raumes, Wien, 1959, S. 261 ff. 

78 P. Detev, in « Godifoik-Plovdiv », V, 1963, S. 27, 
Abb. 3. In gleichcm Zusammenhang wurden auch einige 

Fragmente mit eingedruckter Verzierung gcfunclcn , wobci 
sich clas S-Motiv unterscheiclen lăflt (a.a.O„ Abb. 4) .  
Das betreffende Material ist jedoch cler Basarabi-Kultur 
frcmd. 

77 V. Mikow, in « Godi!inik-Sofia », VI, 1 932-34,  S. 
99- 121 ; Ders„ inSerlaKatzaroviana, II,  1955, S .  35, Abb. 10 .  

78 Văllig vereinzelt wurden im Niveau von Mediaş 
einige Fragmente gefunden, die mit zickzackfărmigen 
Stichen verziert waren (I. Nestor und Eug. Zaharia, 
a.a.O„ S. 175, Abb. 2 /2). Diese Verzierung isr in cler 
Hallstattzeit B cler mittleren Donau bekannt. Ferner tritc 
mehrere Male auch die Wellenlinie auf, insbesondcrc 
auf cler groben Keramik, manchmal jedoch auch im Falie 
cler feinen Keramik, z.B. in  Drîmbari -Teleac (I. Berciu 
und Al. Popa, a.a.O„ S.  19, Abb. 9 /3). 
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diese Kultur i st, wird in cler Vor-Basarabi-Zeit selten angetroffen. Sie ist in den Kulturen cler spiiten 
Bronzezeit (Tei 19, Gîrla Mare 80 und insbesondere Wietenberg 81) belegt, sowie in cler friihen Hall
stattzeit cler Ukraine 82• In cler Hallstattzeit unseres Landes vor cler Basarabi-Kultur wird sie jedoch 
nur sehr selten angetroffen 83• Fruchtschiisseln (ausgeweitete Schiissel mit Fufi), die dem Basarabi
Aspekt in Oltenien eigen sind, stammen wahrscheinlich von dem Gefiifi mit kurzem Fufi, dafi in cler 
Gruppe Vîrtop-Plopşor 84 vorkommt. Ebenso ist cler charakteristische Henkelkrug (siehe weiter 
oben Abb. 6 /6) auf die transsilvanische Gruppe cler friihen Hallstattzeit (Ha B) zuriickzufiihren und 
zwar auf die zweigelappten Tiifichen vom Typus Lechinţa de Mureş 85• 

Der Basarabi-Komplex bewahrt noch zahlreiche Spuren cler Kanneliirenverzierung (Kannelii
ren auf den Krughiilsen oder auf den bauchigen Gefiifien, den bauchigen Tassen oder auf cler Schulter 
einiger Schiisseln). Einige Motive mit weiller Inkrustierung bilden in Girlandenform Biinder auf dem 
Bauch von Kriigen oder cler Schulter von Schiisseln und erinnern daher an die Verzierung cler vorher
gehenden Periode (Abb. 4 /2 ; 6 /6,8). Bezeichnend ist clas Beispiel eines Kruges aus Novaci, dessen 
Form an den Siiden erinnert. Das Verzierungsmotiv ist Vor-Basarabi, doch ist clas Herstellungsver
fahren die weille Inkrustierung, die cler Basarabi-Kultur eigen ist (Abb. 6 /6). Die Technik cler gegliitte
ten schwarzen Oberfliiche setzt die Technik cler friihen Hallstattzeit fort. Die Stempelverzierung von 
Basarabi stammt unseres Erachtens aus dem Babadag-Komplex, wo auch die weifie Inkrustierung 
benutzt wurde, cler jedoch eine besondere Technik zugrunde lag 86• 

Fi.ir die Motive mit weifier Inkrustierung, die so einheitlich auf einem ausgedehnten Gebiet 
zu finden sind, gibt es jedoch keine Analogie in cler friihen Hallstattzeit unseres Landes. 

Erstaunlicherweise erinnern die Motive und ihre Herstellungsverfahren in Basarabi an die 
mittlere und j iingere Periode cler Bronzezeit (Wietenberg-, Tei- und z. T. Gîrla-Mare-Kulturen). 
Die in Abbildung 10 angefiihrten Beispiele geniigen, um diese Behauptung zu veranschaulichen. 
Es handelt sich nicht um vereinzelte Fii.He, sondern um eine "Wiedergeburt" cler Motive cler Bron
zezeit in grofier Zahl. Man kann behaupten, dafi die grafie Mehrheit cler Basarabi-Motive ihr Gegen
stiick in cler Bronzezeit findet. 

Andererseits erscheinen Motive, die in cler Bronzezeit in Kulturen auf scharf umrissenen und 
begrenzten Gebieten anzutreffen waren, in dem Basarabi-Komplex gemeinsam auf einem Gebiet, 
clas etwas grofier ist als dasjenige unseres Landes. 

Bereits jetzt kann schon eine Vorliebe von gewissen Zonen des Basarabi-Komplexes fi.ir Verzie
rungen festgestellt werden, die fi.ir die bronzezeitliche Kultur cler betreffenden Zone charakteristisch 
sind. Diese in dem Gebiet cler Gîrla Mare-Kultur besonders auffallende Feststellung kann jedoch 
noch nicht endgiiltig bewiesen werden, da nicht geniigend Angaben zur Verfiigung stehen. Aus 
cler vergleichenden Tafel cler Verzierungsmotive (Abb. 10) geht hervor, dafi die meisten davon cler 
Wietenberg-Kultur entstammen, es folgt die Tei-Kultur und in geringerem Mafie die Kultur Vatina
Gîrla Mare. 

79 D. V. Rosetti, Cultura tip Bucureşti - Die Bukarester 
Kultur, Bukarest, 1 936 ; Alex. Vulpe, Les Phases de la civi
lisation de Tei a la /umiere des fouilles de Novaci, in « Dacia », 
N. S„ VIII, 1 964, S.  319-329. 

80 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, S.  105-
133;  VI .  Dumitrescu, Necropola de incinera/ie din epoca 
bronz.ului de la Clrna, Bukarest, 1 962. 

81 K. Horedt, Die Wietenberg-Kultur, in « Dacia », N.S„ 
IV, 1 960, S.  107, 139. 

82 A. I .  Terenozhkin, a.a.O„ S.  77. Abb. 51 /6, 1 4, 15 .  
83 Eigentlich i s t  uns  kein einziges sicher datiertes Stilck 

bekannt. Hăchstens k ănnen die Becher mit kurzem Ful3 
und nach innen gebogenem und fazettiertem Rand in 

Betracht gezogen werden (z.B. I. Berciu und AI .  Popa, 
a.a.O„ Abb. 16 /4). Diese Form wird in Mitteleuropa, 
seit der Hallstattzeit B hăufig angetroffen (z. b. H. Miil
ler-Karpe, a.a.O„ Abb.  41 /23 ; 61 /23 ; 62 /71). Als Vor
bild kănnen auch die Deckelschilsseln aus den H ilgel
grăbern (HaA) neben Tîrgu Lăpuş (Reg. Maramuresch) 
angenommen werden : Ausgrabungen 1961 /62 M. Rusu. 
Das Material liegt im Museum von Cluj .  

84 D. Berciu, in Arheologia preistorică a Olteniei, S.  1 58, 
Abb. 1 99 /5. 

86 Dorin Popescu, in « Dacia»,  II, 1925, S .  318 ,  Abb. 4. 
88 S. Morintz, a.a.O„ S. 1 06. 
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Leider ist der Basarabi-Komplex gerade in Transsilvanien weniger bekannt, so daB noch keine 
Rechenschaft dariiber moglich ist, in welchem noch hoheren Mafie die Elemente der Wietenberg
Kultur die transsilvanische Ausprăgung der mittleren Hallstattzeit-Kultur beeinfluBt haben mogen. 
Auf jeden Fall kann festgestellt werden, daB Wietenberg-Motive im Basarabi-Komplex vorherrschen, 
und zwar auf seinem ganzen Verbreitungsgebiet und auch iiber das einstige Verbreitungsgebiet der 
Wietenberg-Kultur hinaus. 

Diese Analogien mit der Bronzezeit veranlaBten einige Forscher anzunehmen, daB die Ele
mente der Wietenberg-Kultur, wenigstens in einem gewissen Teil dieses Kulturgebietes, bis in die 
spăte Bronzezeit und sogar bis in die friihe Hallstattzeit dauerte, wobei die Oberlieferungen der 
Bronzezeit weiter gegeben wurden und von neuem kulturell wirksam wurden 87• 

Diese Ansicht lăBt sich archăologisch nicht unterbauen und ist auch unwahrscheinlich. Es 
ist nicht anzunehmen, daB ein Hirtenvolk 500 Jahre lang bestehen und noch dazu seine Kultur in cler 
N ăhe anderer ganz verschiedener Kulturen fast unberiihrt bewahren konnte. Dieses gilt nicht nur 
for die Wietenberg-Kultur, sondern auch for die Tei- uud Gîrla Mare-Kulturen. 

Transsilvanien, das zu Beginn der Eisenzeit gut bevolkert war, bietet keinen Anhaltspunkt, 
wie iibrigens auch der restliche Teil des Landes, for das Weiterbestehen der Kulturen der Bronzezeit. 
Der Basarabi-Komplex erscheint fast spontan auf dem ganzen Gebiet unseres Lancles. Eine Verbin
clung mit cler Bronzezeit ist scheinbar unmoglich ! Aus cliesem Gruncle verzichtete M. Rusu vor 
kurzem auf diese Erklărung, inclem er zeigte, daB die Ăhnlichkeit cler Motive cler beiden Zeitrăume 
zufăllig 88 ist. Im Lichte cler obigen Ausfohrungen ist auch diese Erklărung nicht stichhaltig. Man 
kann for einen ganzen Verzierungskomplex, wie im Falie cler Basarabi-Kultur, nicht von einem 
Zufallsgeschehen sprechen. 

Die Analogien mit cler Bronzezeit, sowie die Entstehung des Basarabi-Komplexes finden ihre 
natiirliche Erklărung in dem wirtschaftlichen uncl historischen Geschehen cler vorhergehenden 
Periode. Es ist bekannt, daB in cler zweiten Hălfte cler mittleren Bronzezeit clas Hirtenleben sich 
immer intensiver entwickelte, wobei clie Stămme immer beweglicher wurden ; clas Ergebnis dieses 
Phănornens ist clas Erscheinen von vereinheitlichten Kulturen in cler spaten Bronzezeit, die innerhalb 
ihres Gebietes rnehrere Kulturen cler mittleren Bronzezeit vereinigten. So entsteht unter dern EinfluB 
einiger ostlicher Elemente die Noua-Kultur 89 oder unter dem EinfluB ortlicher Faktoren, die Tei
Verbicioara-Kultur 90. 

Der VereinheitlichungsprozeB setzte sich auch in cler friihen Hallstattzeit fort als unter dern 
EinfluB westlicher Strornungen clas gesarnte Gebiet unseres Landes (mit Ausnahrne der Dobrudscha) 
von der schwarzen geglătteten mit Kanneliiren verzierten Keramik durchdrungen wurde. Das Hirten
leben spielte auch weiterhin eine bedeutende Rolle ; in Transsilvanien finden wir neben mit Erdwăllen 
befestigten Siedlungen auch ausgedehnte Terrassensiedlungen, die offensichtlich auf das Vorhan
densein eines Hirtenlebens deuten 91• 

87 M. Rusu, in « Studi i », XIII, 1960, 3, S. 28 ; Ders. 
in « Arheologia Moldovei >), I I- III, 1 964, S .  246. 

88 In « Dacia»,  N.S. ,  VII, 1 963, S. 202. Anm. 68 ; 
vergi .  K. Horedt, a.a.O„ S. 139. M. Rusu schliellt 
a ltere Hypothesen nicht aus (siehe weiter oben Anm. 2), 
wonach die Trager der Basarabi-Kultur die Illyrier wiiren 
(« Dacia », N.S„ VII, 1 963, S. 204). Diese Annahme er
scheint nicht stichhaltig, da im illyrischen Bercich keinc 
Basarabi-Keramik der alteren Phasen auftritt und dcr 
Formen- und Motivenschatz der illyrischen Kultur fremd 
ist .  M. Garaăanin teilte uns m iindlich mit, dal3 aul3er den 
wenigen vereinzelten Fragmenten in Serbien und Karnten 
(sic gch oren dcr II. Etappe an, siche wcitcr oben S. 126) 

im illyrischcn Gebiet kcin Basarabi-Material gefunden 
wurdc. 

89 A. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, 
in « Arheologia Moldovei », I I - III, 1 964, S. 148-210 .  

90 D. Berciu, Die Verbicioara-Kultur, in  « Dacia », 
N.S„ V, 1 961 ,  S .  123- 163 ; vgl. auch Alex. Vulpe, 
a.a.O„ S. 328. 

01 Fiir die Bedcutung der Ticrzucht sprechen zahlreichc 
zoomorphe Kulturfigiirchen, die insbesondere Hornvieh 
darstellen, z.B. K. Horedt, in « Dacia», N.S„ VII, 1 964, 
S.  527 - 535 ; siehe auch I .  Berciu und Al. Popa, a.a.O„ 
Abb.  1 3 /1 - 5  und 1 4 /4 - 8. 
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Die scheinbar seBhaften Stămme der friihen Hallstattzeit entwickeln sich infolge der Trans
humanz in Richtung einer kulturellen Einheit. Dazu tragt zweifelsohne auch die soziale Entwicklung 
bei, die Entwicklung der militărischen Demokratie und das Entstehen von Stămmeverbanden. Am 
Ende der friihen Hallstattzeit wird das Hirtenleben noch intensiver, wie aus der Siedlungsform von 
Vîrtop hervorgeht. ln der Periode des Basarabi-Komplexes steht die Hirtenwirtschaft gleichfalls 
an erster Stelle, was die Fiihlungnahme zwischen den Stammen noch verstărkte. Es steht fest, dafi 
in der mittleren Hallstattzeit im Barasabi-Komplex eine kulturelle Einheit groBen Ausmafies vorliegt, 
die den Abschlufi einer Entwicklung darstellt, die am Ende der mittleren Bronzezeit beginnt. Es ist 
hăchstwahrscheinlich, daB dieser Prozefi im Rahmen einer Bevălkerung gleicher Herkunft statt
fand, die geschichtlich spăter als Nordthraker bezeichnet wurde. Die Ausweitung fand ihren Ab
schluB, als alle Stămme cler gleichen Volksart davon erfafit waren 92• 

Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint die Entstehung des Basarabi-Komplexes nicht langer 
unerklărlich. Er stellt nur eine Etappe, eine kurze Zeitspanne in der Geschichte cler Entwicklung der 
thrakischen Stămme nărdlich des Balkans dar. Die eingeritzten Ornamente der Bronzezeit (einschlieB
lich der weiBen lnkrustierung), die allmăhlich - zuerst unter dem EinfluB ăstlicher Strămungen 
und spăter auf Grund westlicher Einfliisse - aus der Tăpferkunst verschwanden, wurden weiter 
auf Geweben, in cler Tracht, auf Holzgegenstănden usw. verwendet, die alle aus organischen Stoffen 
hergestellt waren 93• Es ist selbstverstăndlich, dafi die schwierigen Muster cler Wietenberg-, Tei
und Gîrla Mare-Kultur nicht mehr durch Kanneliiren wiedergegeben werden konnten, da dieses 
Zierverfahren sich fi.ir eine andere Art von Motiven eignete. Gleichzeitig mit der Anderung in cler 
Zierform in cler mittleren Hallstattzeit ( die Wiederverwendung von eingeritzten Verzierungen) 
erschien der ganze Motivenschatz cler auf Geweben, in der Tracht, auf Holzgegenstănden usw. 
bewahrten Motive wieder in cler Keramik. Es handelt sich daher nicht um das Nebeneinander zweier 
Kulturen, noch um clas Eindringen fremder Kulturelemente, sondern um die normale Entwicklung 
ein und derselben Kultur. Wir d iirfen jedoch nicht vergessen, daB inzwischen, wăhrend cler ungefăhr 
500 Jahre, im Rahmen der kulturellen Vereinheitlichung, die bis dahin nur fi.ir die Wietenberg
oder Tei-Kultur spezifischen Motive clas Gemeingut des gesamten Volkstums nărdlich cler Donau 
wurden ; so ist dieser kulturelle Synkretismus zu erklaren. 

Tatsăchlich beweist die Fortdauer cler Formen, die Technik cler Keramik und die Lebensweise 
der Menschen aus cler Vor-Basarabi-Zeit im Basarabi-Komplex, daB zwischen den beiden Zeit
răumen eine natiirliche Entwicklung stattfand, und daB clas Erscheinen des Basarabi-Komplexes nicht 
einer Stărung durch fremde Elemente zuzuschreiben ist. Auch der Grabbrauch spricht fi.ir diese Auffas
sung. Wenn auch noch wenig bekannt, so war cler Grabritus derBasarabi-Kultur die Brandbestattung, 
die aus cler friihen Hallstattzeit iibernommen worden war. Diese Bestattungsart dauerte auch im 
Fundkreis von Bîrseşti-Ferigile cler mittleren Hallstattzeit fort 94• Es bleibt noch die Frage : aus welchem 
Grunde ănderte sich die Zierweise ? 

Der weillen lnkrustierung begegnen wir auch in der mittleren Phase des Babadag-Komplexes 
und in den gleichzeitigen Horizonten : Bradu-Stoicani und Cernoles im Norden und im Westen des 

92 Die Hirtenwanderungen sind einer cler Hauptfaktoren, 
die in neuerer Zeit zur Aufrechterhaltung cler sprach
lichen und ethnographischen Einheit des rumănischen 
Volkes beigetragen haben, trotz einer vielgestaltigen geo
graphischen Landschaft und ungiinstiger historischer 
Bedingungen. 

93 Diese Tatsache erschwert den Nachweis unserer 
Behauptung. Die Metallgegenstănde cler friihen Hallstatt
zeit sind zahlreicher im Westen und Nordwesten des 
Landes und somit aul3erhalb des Entstehungsbereichs 
cler Basarabi-Kultur und aul3erdem auch unverziert oder 
sie weisen eine eigene Verzierung auf, die aus ihrcn grie-

chischen, italienischen und mitteleuropăischen Bezie
hungen zu erklăren sind. Es ist daher nicht erstaunlich, 
wenn în dieser Hinsicht keine Belege zu ermitteln waren. 
Trotzdem kann die Verzierung eines Beschlages des klei
nen Depots aus Gad hervorgehoben werden (Rayon Timi
şoara, Region Banat), clas aus cler Hal lstattzeit A2 stammt 
und an die Ornamentik cler Basarabi-Kultur erinnert 
(Abb. 5 /1 1).  (Mitteilung Alexandrina Alexandrescu). 

91 Wie wir bei einer anderen Gelegenheit zeigten 
(SCIV, XIII, 1 962, 2, S .  315) mul3 cler Begrăbnisritus cler 
II. Etappe cler Basarabi-Kultur (Grăberfeld von Basarabi) 
dem illyrischen Einflul3 zugescbrieben werden. 
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Schwarzen Meeres, sowie in den Kulturen des nordlichen Kaukasus. Im Westen finden wir sie in 
den Gruppen Sopran, Statzendorf-Gemeinlebarn, wo sie mit Relief- und Kanneliirenverzierung 
vergesellschaftet ist. Schon vor langer Zeit wurden erstaunliche Analogien in cler Verzierung, cler 
Technik und den Formen cler Keramik zwischen den ostlichen Kulturen (Ukraine und Kaukasus) 
und cler Hallstattkeramik im Norden und im Osten Osterreichs festgestellt 95• Die Analogien zwischen 
Mitteleuropa und dem Kaukasus wurden immer den Kimmeriern zugeschrieben. Fr. Hanear betonte 
zu wiederholten Malen diese erstaunliche Verwandtschaft 96• 

Alteren Arbeiten, die sich mit dem Problem cler Kimmerier befaBten, fehlte eine griindlichere 
Kenntnis cler materiellen Kulturen aus dem Raum zwischen cler Donau und dem Kaukasus. Erst 
in den letzten Jahren wurde begonnen, die Liicken auf diesem Gebiete durch die Entdeckung des 
Basarabi- und Babadag-Komplexes, sowie cler Hallstattkultur im Norden des Schwarzen Meeres 
zu schlieBen. 

Kiirzlich versuchte Terenozhkin die Hallstattfunde cler Ukraine zu gliedern 97• Er stellte fest 
dafi die Keramik mit weifier Inkrustierung in cler zweiten Hălfte cler Cernoles-Kultur erscheint und 
in cler sogenannten friihen Skythenzeit des 7. -6. Jahrhunderts eine grafie Verbreitung besitzt. Zur 
gleichen Zeit lassen sich auch die meisten Beziehungen zur Basarabi-Ornamentik feststellen. Insbe
sondere fallen die auf dem Boden des Gefăfies ausgesparten Zickzacklinien auf, die abwechselnd 
schraffierten Dreiecke und Rhomben usw. Der Raum gestattet hier nicht, auf die Periodisierung 
Terenozhkins năher einzugehen. Es soll hier lediglich daran crinncrt werden, daB sie nach typolo
gischen Gesichtspunkten ausgearbeitet wurde, da die in cler Ukraine gemachten Funde nur selten 
stratigraphisch festzulegen sind. Das, was Terenozhkin als friihe Skythenperiode betrachtet, weist viele 
Analogien mit cler Basarabi-Kultur auf und stellt zweifelsohne einen vorskythischen Kulturkomplex 
dar. Andererseits besitzt die zweite Etappe cler Cernoles-Kultur die meisten Beziehungen zu cler Bradu
Stoicani-Gruppe und cler mittleren Phase des Babadag-Komplexes. Die chranologische Beziehung 
zwischen diesen beiden Horizonten cler Ukraine (Cernoles II und friihskythische Keramik) mi.ifite 
auf Grund cler Lage in Rumănien beurteilt und dementsprechend datiert werden 98• Auch kann bei 
cler Entstehung cler Cernoles-Kultur eine bedeutende, wenn nicht sogar vorherrschende Babadag
Komponente angenommen werden. In diesem Sinne nimmt die Bradu-Stoicani-Gruppe nur eine 
Zwischenstellung ein als cler moldauische Aspekt eines viel umfangreicheren Komplexes. 

Einige Forscher, darunter vor allem Pr. Hanear behaupten, dafi die kulturellen Einfliisse im 
thrako-kimmerischen Hallstattkreis einer vom Osten nach dcm Westen gehenden Stromung unter
worfen sind. Diese Behauptung setzt die friihzeitige Datierung cler Funde im Kaukasus voraus 99• 

Neuere Funde konnten die Liicken zwischen dem Kaukasus und dem mittleren Donaugebiet 
schlieHen, doch bieten sie nicht geniigend Anhaltspunkte zur Klărung cler chranologischen Zusam
menhănge. In cler Ukraine konnte die Technik cler weifien Inkrustierung ebenso gut eine Folgeerschei-

96 A. Potapov, Inkrmlierle Keramik von Belsk, in ESA, 
I V, 1 929, S .  162- 168, die Keramik von Belsk gehiirt 
nicht cler Basarabi-Kultur an, wie M. Rusu glaubt (a .a.O.,  
S .  202, Anm. 68),  sondcrn cler Cernoles-Kultur. 

98 Siehe, insbesondere, Hallslall-Kaukasus, ein Bei/rag 
zur Kliirung des Kimmerierproblems, in MAGW, 73- 77, 
1 947, S .  1 52- 167 und Hal/sta/I und der Oslraum, in Seria 
Kalzarowiana, I, Sofia, 1950, S. 267 - 278. Die Verwandt
schaft zwischen cler norcikaukasischen Kultur und jener 
des Donau-Karpatenraumes wurde von Gy. Gazdapusz
tay weitgehend bestritten ( Beziehungen zwischen den 
friihskythiuhen Kulluren des Karpalenbeckens und des Nord
kaukasus, in « Acta Universitatis de Attila Jozsef nominatac, 
Acta antiqua et archaeologica », V, Szeged, 1 963), cler 
trotzdem clic kulturelle Zugehorigkeit der Ukraine zu 
dem thrako-hallstăttischen Bereich hervorhebt (a.a.O., 

S .  30). Von hier aus hătten sich dic dicsem grof3cn Kul
turrcich gemeinsamen Elemente sowohl nach dem Westen 
als auch nach <lem Osten verbreiret. Die Lokalisierung 
des Zentrums der Kimmcrier im Kuban (nordi:istlicher 
Kaukasus) bleibt fraglich (a.a .O. ,  S. 37). 

97 A. I .  Terenozhkin, llpeocKuţficKuu nepuoo Ha !{m
npoBCKOM npaBo6epe:xcbe. S. 80 ; Ders„ OcHoBw xpoH011oiuu 
npeocKUfPcKOlO nepuooa, in SA, 1 965, 1 ,  S. 63 - tl5 .  

98 Somit wăre der  Anfang der zweiten Periocle <ler 
Cernoles -Kulcur clas 9 .  Jahrhundert, wăhrend <lie friihe 
Skythenkeramik ein besonderes Merkmal des 7.  Jahrhun
derts wăre. Gegeniiber der Periodisierung von Terenozhkin 
bedeutet dics einen Unterschied von etwa einem halben 
Jahrhundert (a.a.O., S. 1 96). 

99 A.a.O., S.  166. 
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nung der Babadag-Einfliisse als auch der kaukasischen Einfl.iisse sein 100• Auf jeden Pall war die 
Verzierung mit weiBer Inkrustierung in der Zeit als der Basarabi-Komplex entstand schon die vor
herrschende Verzierungstechnik der ostlichen Kulturgruppen. Ist also die Technik der weillen Inkru
stierung und die ihr entsprechende Ornamentik tatsăchlich im Osten ălter, so kann die Anderung 
der Zierweise in der mittleren Hallstattzeit Rumăniens diesen ostlichen Elementen - im weitesten 
Sinne des Wortes einschlieBlich des Babadag-Komplexes - zugeschrieben werden. 

Wenn man die Kimmerier zu den Begriindern der Hallstatt-Kultur im Norden des Schwarzen 
Meeres 101 rechnen kann, so lăBt sich das Erscheinen des Basarabi-Komplexes auf das Anwachsen 
ihrer Macht und ihres Einflusses zuriickfiihren 102• 

So lieBe sich auch leichter die Tatsache erklăren, daB die Basarabi-Verzierung sich besonders in 
jenen Gebieten verbreitet hat, die stark von den Hirtenstămmen begangen waren : die Donauebene 
und die Tăler der groBen Fliisse, wăhrend die Siedlungen der bewaldeten und gebirgigen Gebiete 
diesen Einfliissen weniger zugănglich waren. Diese verlockende Hypothese bedarf jedoch cler 
Bestătigung durch kiinftige Forschungen. 

Eines steht jedoch fest : cler Basarabi-Komplex und die Kulturen der gleichen Epoche im Norden 
des Schwarzen Meeres und teilweise auch im Norden des Kaukasus sind miteinander verwandt. 
Fiigt man dazu noch die Hallstattgruppen des westlichen Ungarns und nordostlichen Osterreichs 
mit inkrustierter Keramik, so ergibt sich ein Kulturkreis, mit den Grenzen, wie sich Reinecke den 
thrako-kimmerischen vorgestellt hat. Die Funde der letzten Jahre in Rumănien und im Norden des 
Schwarzen Meeres scheinen daher die Angaben der antiken Historiker zu bestătigen, wonach die 
Kimmerier mit den Thraken ethnisch verwandt waren 103• Ohne den Anspruch zu erheben, das 
kimmerische Problem zu klăren, spricht auch das hier Erorterte zugunsten einer Verwandtschaft 
der Kimmerier mit den Thraken, eine These, die seit Rostowtsew bis heute von der Mehrheit der 
Forscher vertreten wird. 

Die Basarabi-Kultur stellt die erste Regung einer historischen Einheit der nordthrakischen 
Stămme dar ; diese Einheit geht der Einheit der dakischen Macht fast um ein halbes Jahrtausend 
voraus. Gleichzeitig stellt die Kenntnis der Basarabi-Kultur ein Glied in der Kette der nordthra
kischen Geschichte dar, derer Kontinuităt heute in groBen Ziigen von der ersten Periode cler Bron
zezeit bis zur Erorberung durch die Ramer verfolgt werden kann 184• 

100 Auf Grund cler Obcrpriifung und Senkung cler 
Chronologie im norcllichen Kaukasus (E. Krupnow, A 
propos de la Chronologie de l'âge du fer ou Caucase du Nord, 
in Milleilung fiir den VI. inlernolionalen Kongrejl der vor
und friihgescbicbt/icben Wiuenscbaflen zu Rom, 1962, verof
fentlicht von cler : Academie des Sciences de l'URSS, lnslilu/ 
d' archiologie, Moskau, 1962, S. 8) gchort die weifi inkru
stierte Keramik noch zur ăltesten Periode (10. Jahrhunclert). 

101 Herodot, I ,  103 ; IV, 1, 1 1 ,  12 .  
102 Siehe in diesem Zusammenhang clie Ansicht von 

D. Berciu iiber einen kimmerischen Weg for clie  Verbrei
tung cler Eisenverwendung im Donau-Karpatenraum 
(SCIV, XIV, 1963, 2, S .  395 -401).  

103 Strabo, I ,  2, 21 ,  sagt, dafi clie Kimmerier manchmal 
auch clen Namen Treri trugen. 

104 Liste der Fundorle des Bosorbi-Komplexes.Die Orclnungs
zahlen entsprechen jenen cler Karte Abb. 1 1 .  1 )  Zivodar, 
Jugoslawisches Banat; Siecllung (siehe Anm. 14). 2) 
Ostrovu More, R. Vinju Mare, Reg. Oltenia ; Siecllung uncl 
Grăberfeld (D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 
Craiova, 1 939, S. 143 ;  Ders., Catalogul M uz.eului arheologic 
din Turnu Severin, in « Materiale »,  I, S. 614 uncl Tafel 
XXXVII /2 ;  D. Berciu und Eug. Comşa, in « Materiale », 
II, S .  478, Abb. 191). 3) Balia Verde, R. Vînju Mare, Reg. 

Oltenia, « a  pozzo »-Urnenfelcl und Einzelfuncle in cler 
Hiigelnekropole (D. Berciu und Eug. Comşa, in « Mate 
riale », II, S. 330, Abb. 60 /4 ; S. 375 - 377, Abb. 108, 109, 
1 1 1 ,  1 1 2 / 1 ;  Ders., in « Materiale », V, S.  531). Diesem 
Horizont ist wahrscheinlich auch clas bauchige Gefăfi 
(Urne) von Gura Bahniţei zuzuschreiben ( « Materiale » ,  
II,  S .  319 ,  Abb. 51) .  4)  Basarabi, R .  Calafat, Reg. Oltenia ; 
Hiigelnekropole (siehe Anm. 1 uncl 21) .  5) Hunio, R. Cala
fat, Reg. Oltenia ; Hiigelnekropole (VI. Dumitrescu, a.a.O., 
S.  85).  6) Piscul Vechi, R. Calafat, Reg. Oltenia ; Nekro
pole (Ausgrabung N.  Popilian), clas Material befindet 
sich im Regionsmuseum von Oltenien, Craiova. 7) Ostrovul 
Corbului, R. Turnu Severin, Reg. Oltenia ; vereinzelte 
Scherben ; (D. Berciu, in «Materiale », I, 640). 8) Vinjule/, 
R. Vînjul Mare, Reg. Oltenia, Siecllung (D. Berciu, Arheo
logia preistorică a Olteniei, S. 145, Abb. 180 /4 uncl S. 148, 
Abb. 1 84 /1 ; Ders.,  in « Materiale », I ,  S. 621 und Tafel 
X XXVII /3). 9) Rostu, R. Băileşti, Reg. Oltenia ; Siedlung, 
vereinzelte Scherben (Mitteilung VI. Dumitrescu). 10) 
Verbijo, R. Băileşti, Reg. Oltenia ; Siedlung (D. Berciu, 
in  « Materiale» ,  VI, S.  87 ; Ders., in Istoria României, I ,  S. 
1 44, Abb. 26 /5) ; Verbiciooro (Gemeincle Verbiţa) ; Sied
lung (unveroffenclichte Ausgrabungen von D. Berciu) ; 
1 1 )  Dăbuleni, R. Corabia, Reg. Oltenia, Siedlung (unter-
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sucht von Seb. Morintz). 12) Or/ea, R. Corabia, Reg. 
Oltenia ;  Siedlung (untersucht von Seb. Morintz). 13) 
Virtopu, R. Filiaşi, Reg. Oltenia ; Siedlung (D. Berciu, 
Arheologia preistorică a Olteniei, S. 148, Abb. 1 84 /4,5). 
14) Plop1or, R. Filiaşi, Reg. Oltenia ; Siedlung (D. Berciu, 
a.a.O„ S. 144). 1 5) Ctidulatu, R. Băileşti, Reg. Oltenia ; 
Siedlung (D. Berciu, a.a.O„ S. 144). 1 6) Li1teava, R. Băi
leşt i ,  Reg. Oltenia; Siedlung (D. Berciu a. a. O„ S. 149). 
17) Zimnicea, Reg. Bukarest ; vereinzelte Scherben (Mit
teilung Alexandrina Alexandrescu). 18) Ble}e1ti, R. Videle, 
Reg. Bukarest ; « a  pozzo »-Urnenfeld (D. Berciu, în « Ma
teriale », 11, S. 553, Abb. 90, 92, 93). 1 9) Bulearest. Mehrere 
Siedlungen im siidlichen Teii cler Stadt, in Măgurele, bei 
Movila Filipescu und Gherman (Untersuchungen von 
P. Roman). 20) Novaci, R. Drăgăneşti Vlaşca, Reg. Buka
rest ; befestigte Siedlung în Popeşti-Nucet (siehe Litera
tur Anm. 5) ; Wohnstellen în Novaci (Alex. Vulpe. în 
« Materiale », VIll, S. 359ff.). 21) Tangiru, R. Drăgăneşti
Vlaşca, Reg. Bukarest ; Siedlung (siehe Anm. 42) . 22) 
Naipu, R. Drăgăneşti-Vlaşca, Reg. Bukarest ; Siedlung 
(Untersuchungen von D. Berciu und Alex. Vulpe). 23) 
Giurgiu, Reg. Bukarest ;  Siedlungen in Sfîntu Gheorghe 
(Eug. Comşa und Seb. Morintz, Cerceltiri arheologice ln 
raionul Giurgiu, în SCIV, IV, 1 953, 3 - 4, S. 761 ,  Abb. 
2 /2) ; Malu Roiu (Al. Păunescu, Gh. Rădulescu und M. Io
nescu, în « Materiale », VIll, S. 132, Abb. 4 /4 und 5 /3) 
und Sloboz.ia ( ehda, S. 136). 24) Curcani, R. Olteniţa, Reg. 
Bukarest, Siedlung in Form von Wohnstellen (Untersu
chungen Alex. Vulpe und Seb. Morintz). Das Material 
befindet sich în der Sammlung Dr. N. Deculescus in Cur
cani. 25) F undeni-Milreni, R. Olteniţa, Reg. Bukarest ;  
Siedlung (Mitteilung D .  V .  Rosetti). 26) Span/ot', R. Olte
niţa, Reg. Bukarest ; Siedlung (Seb. Morintz, în « Materiale » 
VIII,  S. 61 6). 27) Coconi, R. Olteniţa, Reg. Bukarest ; 
Siedlung (Mitteilung N. Constantinescu). 28) Tren, Bul-
17,arien, nordwestlich von Sofia, Einzelfund (siehe Anm. 
18). 29) Doini-Lom, Nord-Bulgarien, Hohlenwohnung, 
(V. Mikow und N. Djambazow, ,l1esema"'Kama lltu1epa, 
Sofia, 1 960, S. 221, Abb. 91 /n und Abb. 92 /m, vielleicht 
auch Abb. 94 /h). 31) Peslera-Megura, Nord-Bulgarien ; 
Hiihlenwohnung (Katincarow, în <'ApxeoJlorHR », Sofia, 1 1 1  /3, 1 961 , ;  Dl. Djambazow, Pa6u"'Kama lltu1epa Mazypa, 
in « .IJ; C TI PeKJ13M3 », Sofia, 1964, S. 56). 32) Nebellepe, 
neben Plow<liw, Mittel-Bulgarien ; einzelnc Scherhen 
(siche Anm. 76). 33) Mladinowo, Sliwcngrad, si.id ostliches 
Bulgarien ; vereinzeltc Scherbcn, die in den Latenezeitlichen 
Hiigelgrăbcrn gefunden wurden (V. Mikc.w, in Seria 
Katz.aroviana, Sofia, II, 1955, S. 35, Abb. 10  /1).  34) Vtirti1ti 
(Boian), R. Călăraşi, Reg. Bukarest;  ein Gefăl3 im Muscum 
von Călăraşi. 35) Hlr1ova, Reg. Dobrudscha; einzelne 
Scherben (Mitteilung D. Berciu). 36) Histria, R. Baba
dag, Reg. Dobrudscha ; einzelnes Bruchsti.ick (Mitteilung 

P. Alexandrescu). 37) Enisala, R. Babadag, Reg. Dobru
dscha ; einzelne Bruchstiicke (Untersuchungen von Seb. 
Morintz). 38) Babadag, Reg. Dobrudscha ; siehe weiter 
oben S. 1 1 9  (Ausgrabungen Seb. Morintz). 39) Murighiol, 
R. Tulcea, Reg. Dobrudscha ;  vereinzelte Funde (Mit
teilung D. Berciu)). 40) Clrlomtine1ti, R. Buzău, Reg. Ploie
şti ; Siedlung (Mitteilung D. V. Rosetti). 41)  Su/e1ti, R. Fău
rei, Reg. Galaţi ; Siedlung (Untersuchungen D. V. Rosetti). 
42) Lunca, R. Bujor, Reg. Galaţi ; Zufallsfunde (Mitteilung 
Seb. Morintz). Material im Regionsmuseum von Galaţi. 
43) Poiana, R. Tecuci, Reg. Galaţ i ;  Siedlung (siehe Anm. 
3). 44) Ţinte ni-Hertz.a, Ukrainische SSR ; Siedlung (C. Am
brojevici und R. Popovici, in « Dacia »,  I X - X ,  1 94 1 -
1 944, S .  1 18, Abb. 2 ) ;  irrtiimlich în die Bronzezeit datiert. 
45) Lenleovtzy, Ukrainische SSR ; einzelne Bruchstiicke 
aus einer Siedlung (A. I. Meliukowa, in MIA, 64, S. 
13ff, Abb. 2). 46) Scholdeneschti, Moldauische SSR ; 
Siedlung und Grăberfeld (siehe Anm. 4). 47) Tlrgu Murei, 
Mureş-Autonome ungarische Region ; Siedlung (Ausgra
bungen Al. Bogdan ; Material im Regionsmuseum von 
Tîrgu Mureş). 48) Şei ca Mied, R. Mediaş, Reg. Braşov ; 
befestigte Siedlung (siehe Anm. 13). 49) Tili1ca, R. Sibiu, 
Reg. Braşov ; Siedlung (Ausgrabungen N. Lupu ; Mate
rial im Brukenthalschen Museum, Sibiu). 50) Rahtiu, 
R. Sebeş, Reg. Hunedoara ; Siedlung (Ausgrabungen 
J. Pau l ;  Material im Brukenthalschen Museum, Sibiu). 
51) Sibi1eni, R. Sebeş, Reg. Hunedoara ; Siecllung (Gra
bung .J . Paul). 52) Sebe/, Reg. Hunedoara ; Siedlung 
(Material im Rayonsmuseum Sebeş). 53) Apo/du/ d1 Sus, 
R. Sebeş, Reg. Hunedoara (Mitteilung M. Rusu). 54) 
Alba Iulia, Reg. Hunedoara ; Gefăl3verwahrfund (Mit
teilung I .  Berciu ; Material im Rayonsmuseum in Alba 
Iulia). 55) Rapol/u Mare, R. Hunedoara, Reg. Hunedoara ; 
Siedlung (D. Berciu, în Istoria României, I, S. 1 52). 56) 
Ttirttiria, R. Deva, Reg. Hunedoara ; Siedlung (D. Berciu 
in Istoria României, I ,  S. 1 52). 57) Aiud, Reg. Cluj ; einzelne 
Bruchstiicke (im Museum von Aiud, Inventarnr. 2088). 
58) Tosz.eg, siidostliches Ungarn, Einzelfragmcnt (A. Mozso
lics, în Acta Arch, II, 1952, S. 38, Tafel II /4). 59) Ptiulif, 
R. Lipova, Reg. Banat ; Siedlung (Mitteilung Kurt Horcdt). 
60) Rado'!inia, Westserbien, einzelne Bruchst iicke aus 
einer Sicdlung (siche Anm. 73). 61) Sopron (Westungarn), 
AE, 1 889, S. 358, Abb. 3, 62) Friif!..�, Kărnte 1, Osterrcich, 
Einzelfund aus einer Hi.igclnekropole (siehc J\nm. 74 ) .  
Nicht aut der Karte: Hunedoara, Reg. Hunedoara ; befc
stigte Siedlung am Stîntu-Petru-Hiigel (Mitteilung Al.  
Bogdan ). Ctiscio!1rele, R. Olteniţa, Reg. Bukarest ; Siedlung 
(C. Moisil, BCMI, 1910, S. 1 21 ). Orlof/e!1, ncben Bolgracl 
Reg. Odessa, Ukrainische SSR (I. D. Golovko, R. D. 
Bondar, A. G. Zaginailo, in KS, - Od:sS!1, 1 965, S .  
68 - 80, Abb.) .  
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