
Ober den Ursprung und die Entwicklung 
der frilhhallstattzeitlichen Kulturen in der 
Moldau 

A. LASZLO 
lassy 

Dank der archăologischen Untersuchungen, besonders aus dem 
letzten Vierteljahrbundert 1 , wurden auf dem Gebiet der 1\'Ioldau iiber hundert Fundstellen 
aus der Hallstattzeit A-B ermittelt (Abb. 1) 2• Diese Entdeckungen gehoren den beiden 
grollen Kulturkreisen des Karpaten-Donau-Balkanraumes an, welche vor allem durch ihre 
kannelierte, bzw. eingestempelte Keramik charakterisiert sind. Den bis jetzt bekannten Siedlun
gen fehlen kiinstliche Befestigungsanlagen.In diesen Siedlungen wurden Grabenhiitten (Cozia 3, 
Găniceşti 4) und Oberflăchenbauten (Andrieşeni 5, Corlăteni 6, Grăniceşti, Prăjeşti 7, Truşeşti8 ) 
entdeckt. Alle Grăberfelder oder Einzelgrăber, die bis jetzt zum Vorschein kamen (Cucorăni 9, 
Trifeşti 1 0) gehoren der Kultur mit kannelierter Keramik an. Als Grabritus war die Brand
bestattung iiblich, wobei die Asche in mit Deckeln bedeckten Urnen niedergelegt wurde 11• 
D ie bronzenen Hortfunde sind recht selten und gehoren zu den Stufen B. D oder Ha A1 (Ilişeni, 
Doljeşti 12) , Ha A2 oder B1 (Rafaila 1 3) und Ha B2 oder B3 (Bîrlad)14• 

1 Vgl. N. Zaharia, l\l. Petrescu-Dîmboviţa und 
Em. Zaharia, Aşezări din Nloldo11a de la paleolitic pină în 
secolul al X V I II-iea, Bucureşti, 1 \)70 (weiterhin als 
Aşezări angcfi.ihrt), S .  1 1 - 1 l1.  

2 Die Liste der Orlc mil  friihhallsla l lzcillichcn Funden 
aus dcr l\loldau (dic Numcricrung en lspricht der von 
Abb. 1 ) : 1 Albeşti, 2 Andrieşeni, 3 Băiceni, 4 Băllcni, 
5 Băl ţaţ i , G Belccşli, 7 Birlad, 8 Birlcşli, 9 Birzcşti, 1 0  
Bogonos, 1 1  Bo toşana, 12  Boţeşti, 13  Brad, 1 4  Buhăeni, 
15 Ciurea, 16 Cîrniceni, 17  Coada Stincii, 18 Cogeasca, 
19 Corlăleni, 20 Cotnari, 21 Cotu Morii, 22 Cozia, 2:{ Cri
veşti, 24 Cucorăni, 25 Dăneşti, 26 Dodeşti, 27 Doljeşti, 
28 Dorobanţ, 29 Dumbrava (Kr. laşi), 30 Dumbrava 
(Kr. Suceava), 31 Eşanca, 32 Focuri, 33 Ghermăncşti, 
:{4 Grăniceşli, 35 Hălccni, 36 Hăn ţcşti, :l7 Holboca, 
38 Horpaz, 39 Iacobeni, 40 Iaşi, 41  I lişeni, 42 Ilişeşti, 
43 Lcţcani, 44 Lichilişeni, 45 Liteni, 46 Livcni, 47 Mate
icni, 48 Mihail Kogălniceanu, 49 Munteni, 50 Olteneşti, 
51 Păuşeşti, 52 Pericni, 53 Pilmcşti, 54 Pocreaca, 55 Podu 
Iloaiei, 56 Pogleţ, 57 Pogorăşti, 58 Prăjeşti, 5\l Prosclnici, 
60 Rafaila, 61  Răuseni, 62 Războieni, 63 Ripceni, 64 
Rlşca, 65 Rusenii Noi, 66 Siliştea Nouă, 67 Siret, 68 Slobo
zia Băneşti, 69 Stînceşti, 70 Stoicani, 71 Şcheia, 72 Tăcuta, 
73 Tăuteşti, 74 Traian, 75 Trifeşti, 76 Truşeşti, 77 Tigănaşi, 
78 Valea Lupului (Kr.  Iaşi), 79 Valea Lupului (Kr. 
Vaslui), 80 Văleni, 8 1  Volovăţ, 82 Vornicenii Mici, 83 Zaha
reşti, 84 Zăpodeni .  

a A. Lâsz1 6, ArhMold, 7, 1 972, S .  207 -223 . 
4 Unveriiffentlichte Ausgrabungen A. L aszlo, 1 972-

1 974 . 

5 A. C. Florescu, Materiale, 5, 1 959, S. 329. 
6 I .  Nestor, SC IV, :l, 1 952, S. 91 .  
7 C. Buzdugan, Carpica, 2, 1 969, S .  83 - 84 .  
8 A. C. Florescu, :Materiale, 3, 1 \J57, S .  209. 
9 S. Teodor, ArhMold, 8, 1974, S.  122- 124. 
10 I . Ioniţă, Materiale, 8, 1 962, S .  733 - 734, Abb. 

2 - 3 ; 7/1 .  11 Bei dcn Grăbcrfeldcrn odcr Grăbcrn mit J(iirper
beslatlung, wic jene von Holboca (VI. Zirra, SCI\', 3, 1 \)52, 
S .  94- 1 1 1 ,  Abb. 12) unei Trifeşti ( I .  Ioniţă, a.  a.  O„ 
S.  735- 736, Abb. 4)  die dcr Frtihhallstattzeit zugcteilt 
wcrdcn, mtisscn noch weitere Un tersnchnngcn dicse Zu
schreibnng bcstătigcn. Das Grăberfcld mit Kiisperbcslat
tnng von Stoicani, ktirzlich in das 8. Jh. v. 11. Z. daticrt 
(l\I. Petrescu-Dimhoviţa nnd M.  Dinu, SC IVA 25, 
1 \J74, 1, S.  87 - 91 ,  95- 96), gehiirt schon an das Ende der 
Frtihhallstattzeit odcr cher in die mittlere Hallstattperiode. 
Es scheint aber, dalJ das Grăberfeld mit Kiirperbcstat
tung ans Foltcşti dem Anfang der Eisenzeit znzuweiscn 
ist, der Periodl', dic dcr Phase Babadag II  vorangeht 
(unvcriiffentlichtc Ansgrabungen von 1\1. Petrcscu
Dimboviţa, M .  Dinu und A. L âszl 6) .  12 Gr. Foit, ArhMold, 2-3 ,  1 \J64, S .  461  ff ; I .  Tcşliban, 
SCŞ Iaşi, 8, 1 957, 1, S.  221 ff ; M. Petrcscu-Dlmboviţa, 
in Actes du s• Congr. Jnl. Beograd, 1, 1971 ,  S. 1 80. 

1a V. Pârvan, Getica, S. 390, Taf. 1 9/2 ; M. Petrcscu
Dîmboviţa, in Actes du se Congr. lnl. Beograd, 1, 1971 ,  
S.  180 ; Dcrs., Depo:itele de  bronzuri pe teritoriul României 
(in Druck). 

u M. Petrcscu-.Dîmboviţa, in Acles du se Congr. 
Jnt. Beograd, 1, 1971,  S. 181 .  



O •  

.s 

101 too� • ff'l 99 �· e9S..f03 10�'2 � • I• tos f07W- • !Olt � fO e tf2 88• ffQ • • ff3 122 123 125 • 108 /• • flit 
126 1 " ff5 116 

• • • • 124 109 I ·� 
"-- 13 1 128 f45 
133 . • • 2 � f32 • • • • 

� 130129 e f39 •1+3 '--------"�·127 t35 • • 136 'eti;o 137 134 "- fH 

e50 

•26 

Î38 •f'rf 

146 
•f47 

Abb. 1. Verbreitungskarte der friihhallstatlzeitlichen Funde aus d em iistlkhen Karpaten-Donau
raum. Die Numerierung entspricht der aus der Fundliste (siehe Anm. 2, 33 und 34) 

A. Erkundliche Einheiten : I. Ober-Jijia Becken, I I .  Bahlui-Becken, I I I .  Mittelmoldauische 
Hochebene, IV. Die Depression Huşi-Elan-Horincea, V. Die Siret-Tiefebene, V I .  Die Hochebene 

Suceava, VII .  Vorkarpaten. 
B. Der Kulturkomplex mit kannelierler Keramik. Durch Ausgrabungen erforschte Siedlungen : 
2, 3, 1 1 ,  19, 25 - 26, 34, 39:- 40,  58, 72, 76,78, 84. Grăberfelder und Grăber : 24, 37( ?), 75. Keramik
funde : 1, 3 - 6 ,  8 - 9, 12, 1 4 - 18,  20-21 ,  23 , 27-31 ,  33, 35 - 37 ,  40- 50, 52, 55- 56, 6 1 - 63, 

65 - 68,  71, 73 - 74 ,  77, 79- 83. 
C. Der Ku!turkomplex mit imprimierter Keramik ( Stoicani-Cozia Gruppe). Durch Ausgrabungen 

erforsche Siedlungen : 13, 22 , 54 ,  70. Keramikfunde : 37 - 38 ,  43, 53, 59, 61 ,  64, 69. 
D.  Hortfunde : 7, 27, 41 ,  60. 
E. Unsichere Funde : 10, 32 , 40, 51, 57, 68. 
F. Funde der Pruth-Dnjestr Variante der „thrakischen Hallstatt" : 85 - 147 (nach A. I. M eljukova, 

V .  L. Lapusnjan, I .  T. Nicul itze und M. A .  Romanovskaja) . Siehe auch Anm. 34 (Fundliste). 
G. Funde der Holihrady Kultur : 148 - 1 53 (nach G. I. Smirnova). Siehe auch Anm. 33 (Fundliste). 
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Der ganze Raum zwischen dem unterem Dnjepr und dem siebenbiirgischen Hochland 
gehorte in der spăten Bronzezeit zum Verbreitungsgebiet des Kulturkreises Noua- Sabati
novka, der westlich des mittleren Dnjestrs durch die Nouakultur vertreten ist 15• Viele Nieder
lassungen dieser Kultur sind in dem hier behandel1 en Raum von friihhallstattzeitlichen Wohn
schichten mit kannelierter Keramik iiberlagert 16-18• Es stellt sich nun die Frage, ob zwischen der 
Nouakultur und der nachfolgenden Kultur aus der friihen Hallstattzeit ein genetischer Zusam
menhang oder nur eine einfache chronologische Aufeinanderfolge besteht. 

Das Weiterleben einiger Elemente der Nouakultur in dem folgenden Zeitraum am Anfang 
der Friiheisenzeit wăre schwer zu leugnen 19• In diesem Sinne konnte man zwei keramische 
Bruchstiicke anfiibren, die von sackformigen GefăBen stammen. Sie wurden in den Siedlungen 
von Grăniceşti und Cozia entdeckt. Das erste Brucbstiick (Abb. 2/5) ist mit einer Reihe von 
unvollstăndigen Lochern, das andere mit einer Reihe von Durchbohrungen unter dem Rand 
verziert, die charakteristiscbe Elemente ostlicher Herkunft der Nouakeramik sind 20• 
Es ist nun zu erwăgen, ob die zwei Brucbsti.i.cke ein Fortleben aus der vorausgebenden Periode 
(Nouakultur) anzeigen, oder ob man sie mit einigen neueren ostlichen Einfllissen in Verbin
dung setzen konnte, die aus einigen Kulturkomplexen stammen, welche mit der friihhallstattzeit
lichen Kultur des Karpaten-Donauraumes gleichzeitig sind 21• Jedenfalls, ist die Bearbeitung der 
zwei Bruchstiicke nicht mehr fiir die N ouakultur bezeichnend. Das Bruchstiick von Cozia z .B . ,  
mit einer innen roten und auBen schwarzen Seite, ist fiir die friihe Hallstattzeit typisch. 

Das Problem des Zusammenhanges zwischen der N ouakultur und der friihhallstăttischen 
Kultur ist im Lichte der Ausgrabungen von Dealu Morii- Gura Ghionoaiei (Kr. Bacău) auf 
ganz neuen Grundlagen zu untersuchen. Dic sog. „Zolniki ' '  (Asche-Anhăufungen) der Phase 
Noua II werden in dieser Siedlung von einer anderen Stufe derselben Kultur iiberlagert. 
Diese Btufe ist durch groBe Oberflăchenbauten von rechteckiger Form gekennzeichnet und 
entspricht moglicherweise der dritten Phase der N ouakultur 22. Der Fundstoff dieser Stufe 
ist im GroBen derselbe, aber es sind auch einige Unterschiede zu bemerken. So z .B.  die 
Knochenreste, die in den „Zolniki" bis zu 60-65 v.H. zu finden sind, erreichen jetzt kaum 
noch 40 -50 v.H. Andererseits wăchst die Zahl der Handmiihlen und das weîst wahrscbeinlich 
auf den Ubergang zu einer seBhaften Lebenswei8e hin. Bei der Kramik ist zu bemerken, 
daB die mit Knopfen verzierten Henkel jetzt schon seltener vorkommen ; vereinzelt treten 
auch platte Buckel auf, die denen ăbneln, welche sich in der friihen Hallstattzeit entwickeln 
werden. Bei einigen Schiisseln ist der Rand nach innen gebogen. Es wird die Ansicht vertreten, 
daB diese Ănderungen wahrscbeinlicb einerseits den AbschluB der Assimilation und Umwand
lung anzeigen, die durcb das Eindringen der Sruby-Cbwalynsk- Gruppe in den Karpaten 
und Donauraum bervorgerufen wurde. Andererseits „darf aucb die Voraussetzung, nach wel
cber die neuen Ănderungen eine Folge der immer engeren Verbindung mit der hallstăttiscben 

15 A. C. Florescu, Arhi\lold, 2-3,  1964, S. 191 - 199,  
Ahh.  26. 

16 Ehd., S .  190, Siehe auch I. Ncstor, a. a. O., S. 90- 91 
(Corlăteni) ; A. C. Florescu, Materiale, 3, 1 957, Ahh. 1 1 - 12 
(Truşeşti) ; ders. ; Materiale, 5, 1 959, S. 332 ff, Ahb. 6 - 7  
(Andrieşeni), usw. 

17 A. I. l\Ieljukova, M IA, 96, 1961,  S. 45. 
18 G. I. Smirnova, KS Moska, 70, 1957, S .  99 - 101 

(Mahala- CernoYcy). 
19 In Verbindung mit diesem Problem, siehe A. C. 

Florescu, Materiale, 5, 1959, S .  335 ; dcrs., ArhMold , 
2 - 3, 1 964, S. 1 90, 201 ; Eug. Zaharia, Dacia, N.S. ,  9,  
1965,  S .  98 ; Z. Szekcly, Aşezări din prima vîrslă a fierului 
din sud-estul Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 1 966, S. 1 4 ; 
A. Lăszl6, ArhMold, 7, 1 972, S. 220 ; G. I. Smirnova, 
SC IVA, 25, 1 974, 3, S.  370. 

'" A. C. Florescu, ArhMold, 2 - 3, 1964, S.  153, 185 und 
Anm. 126. 

21 Zu erwăhnen ist, dall die Sahatinovkagruppe wăh
rend dcr Entstelnmg der neuen frilhhallstăttischen Kultur 
im ehemaligen Vcrbreitungsgcbict der Nouakultur, bis 
zum Ende des 12. Jh. oder, vielieicht, bis zum Beginn des 
1 1 .Jh.  v.  u. Z„ fortdauert (vgl. A.  C. Florescu, ArhMold, 
2 - 3, 1 964, S. 1 91 - 1 93).  Andcrerseits ist die Tatsache 
zu berilcksichtigen, daO Brnchstilcke von sackfiirmigen 
Gefallen mit einer Reihe von unvollstăndigcn Liichern 
oder Uurchbohrungen unter dem Rand, cntsprechend 
dcr Noua-Sabatinovkakultur, auch in einigen friihhall
s ta ttzeitlichcn Komplexen auftreten. Vgl . V. L. Lapusn
jan, I. T. Nikulitzc und M. A. Romanovskaja, Pamjalniki 
rannego ielc:nogo veka. Vypusk 4, KiSincv, 1 974, Abb. 2/10 ; 
6/4, 1 0 - 1 3  (westpodolische Gtuppe). · 

22 M. Florescu und V. Căpitanu, Carpica, 1, 1 968, 
s.  4 4 - 46 ; 2, 1 969, s.  71 - 74, 76- 77. 
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Kultur sind, die sich in direkter Naehbarschaft mit der Westgrenze des Verbreitungsgebietes 
der N ouakultur kristallisierte, nicht a usgeschlosscn werden " 2 3 .  

Abgesehen v o n  d e r  �fog1ichkeit einiger Verbindungen zu der vorbergehenden Grundlage 
aus der spăten Bronzezeit in der Moldau, kbnnen die neuen Kulturformen vom Anfang der 
friihen Einsenzeit nicht nur auf Grund dieser B eziehungen erklărt werden . Im neuen Zeitab
schnitt treten wesentliche Ănderungen auf, die sich nicht nur im archăologischen Fundstoff wider-

9 

a 1 

„ 

10 

8 

11 
Abb.  2. In Grăniceşli cnldecklc GcfăJJschcrben. Ungcfăhres AusmaJJ : 1 - 3 ,  

6 - 7  = 1 /2 ; 4 = 3/10 ; 5 = 3/4 ; 8 = 9/10 ; 9 - 1 1  = 2/3. 

23 M.  Florescu und V. G1p i lanu, Carpica, 2,  1 969, S. 77. 
\Vir crwăhnen i n  dieser I-l insicht auch cl ic En ldeckung 
einer Nouasiecl lung mit clrei Wohnschichtcn bei Ghidfalău 
(Stidoslen Sicben  btirgens), wobei clic un te re durch 

, , Zolniki ", jedoch die mittlere und o bere dureh Oberflăchen 
wohn.un gcn gekennzeichnet ist . (Die Angaben liber 
dicscn Befuncl verdankcn wir  Z. Szekely.) 
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spiegeln, sondern auch in der Lebensweise der friihhallstăttischen Stămme. An Stelle der 
„Zolniki ' '  erscheinen ausgcdehnte Siedlungen mit Grabenhi.i.tten oder Oberflăchenbauten. 
Die Analyse der Knochenreste aus den Siedlungen von Dăneşti 24 und Cozia 25 bezeugen die 
Viehzucht, vor allem von groilem Hornvich und in kleinerem Umfang von Schafen und 
Schweinen. Diese Beschăftigung hat aber eine kleinere Bedeutung im Vergleich zur Periode 
der N ouakultur ; dieses beweist auch die geringere J\Ienge der 'l'ierknochen in den neuen 
Siedlungen und lăilt wahrscheinlich auf die groilere Bedeutung des Ackerbaus in der Wirt
schaftsweise dieser neuen Gemeinschaften schlieilen. Bemerkenswert in dieser Hinsicht ist 
die Feststellung von O. N ecrasov und S. Haimovici, die an mehreren Pferdephalangen aus 
Dăneşti Spuren einer Exrn;tosis beobachten, eine Erschcinung, die als Folge der Verwendung 
der Tiere fiir schwere und wiederholte Am;trengungen a,uftritt 26•  Diese Erscheinung konnte mit 
landwirtschaftlichen Arbciten zusammenhăngen, so wie man dieses auf Grund gleicher paleo
faunifltischer Beobachtungen fiir das Ncolithikum (Vădastra-Kultur) nachzuweisen versuchte�7 •  

Es verăndert s1ch nicht nur die Lebensweise, sondern auch der Grabbrauch. Wenn fiir 
die N ouakultur die Korperbestattung in Flachgrăbein spczifisch war 28, so ist fiir den Anfang der 
Eisenzeit vor allem die Brandbestattung kennzeichnend. 

Wichtige Verănderruigen sind auch im archăologischen Fundstoff festzustellen. Die 
Mannigfaltigkeit der \Verkzeuge und Gegenstănde aus Stein und Knochen, die for die Noua- Sabat
novka-Kul tur kennzeichnend ist29, wircl jetzt auf einige gewohnliche Typen reduziert und an Stelle 
der Bronzen ostlicher Herkunft, die zur Zeit der N ouakultur vorherrschen, erscheinen sieben
biirgische und mitteleuropăische Gegenstănde 30 •  Die Bearbeitung, clie Formen und Verzierung 
der Keramik, die fiir die Fri.ihhallstattzeit typisch sind, haben ebenfalls keine Vorlăufer in der 
N ouakultur. 

Die Feststellungen sind nicht nur fiir die l\Ioldau, sondern foi: . das ganze Verbreitungs
gebiet der Nouakultur giiltig. Folglich , ohnc die l\Iăglichkeit der Ubermittlung einiger Ele
mente dieser Kultur in der folgenden Epoche auszuschlieilen, muil das Ursprungsgebiet der 
spezifischen friihhallstattzeitlichen Kultur im Karpaten und Donauraum, an/Jerhalb des von 
den Trăgern der N ouakultur in der spăten Bronzezeit besetzten Gebietes gesucht werden. 

Ein organischer Ubergang von den Kulturen der spăten Bronzezeit zu denen der friihen 
Eisenzeit aus dem Karpaten-Donauraum fand, nach clem gegenwărtigen Forschungsstand,  
im Theiilbecken und in einigen anliegenden Gebieten (Banat, Vojvodina, Syrmien ) statt 31• 
Es kann angenommen werden, d�11l die fri.i.hh::i l lstattzl�itliche Kultur mit kannelierter Keramik, 
die in dieser Zone entstand, sich etappenwei,.;e von 1'Vesten nach 08ten verbreitet und schlieillich 
den ganzen donaulăndischen Karpatenraum einnimmt, einschlie13lich den Ramn des friiheren 
Gebietes der N ouakultur. N ach N orden und N ordosten erreicht sie jenseits des Karpatenbogens 
das obere Becken der \Veichsel 32, des Pruths und des Dnjestrs ( Goligrad- oder Holihrady
Gruppe) 33, und nach Osten erstellt sie sich bis zum Dnjestr ( „Pruth-Dnjestr Variante der 

24 O. Necrasov und S.  Haimovici, Materiale, 8, 1962, 
s.  59- 60. 

26 C. Misăilă, Conlrib11lii la studiul fa11nei subfosile 
de la Cozia. Diplomarbcit, Iaşi, 1 971 . Wissenschaftlicher 
Berater S.  Haimovici. 

26 O. Necrasov und S. 1-Iaimovici, a. a, O. ,  S. 60. 
27 C. Mateescu, Mitteilung auf dem Kolloquium liber 

das Neolitikum in Rumănicn, Bukarest, Dezember 1 972. 
28 A. C .  Florescu, ArhMold, 2-3,  1 964, S.  184.  
20 Ebd., S. 1 57 - 161.  
ao M. Petrescu-Dlmboviţa, in Acles du S• Congr. !ni. 

Beograd, 1 ,  1 97 1 ,  S.  180. 
ai A. Mozsolics, ActaArchHung, 8, 1957, S .  1 1 9 - 121 ; 

O. Trogmayer, ActaArchHung, 1 5, 1963, S. 85- 122 ; 
Ders., ActaAntArch, 8, 1965, S. 69 - 75 ; K. Horcdt, 
S LComSibiu, 13,  1967, S .  147- 1 50 ; St .  Foltiny, Apulum, 

6, 1967, S. 49-71 ; ders . ,  Origini, 2, 1 968, S.  348- 353 ; 
B. Hănsel, Bei/riige zur Chronologie der mil//eren Bronzezeit 
im J\.arpalenbecken, 1, Bonn, 1968, S. 1 3:� - 142 ; T. Kcmen
czci, EvkMiskolc, 10, 1 971 , S.  50 - 59 ; A.  Lăszl6 ,  SCIV,  
24, 1 973, 4 ,  s .  575- 609. 

"2 Vgl . R . .Jamka, Krosno-Sludia : dzieg6w mias/a i 
po1Jial11, Krak6w, 1 972, S .  ,18, Abb. 7 (Wietrzno, neben 
dcm Dukla-Pal3). 

:J3 G. I. Smirnova, Ober die Enlsle/111ng der Denkmăler 
der llo/ihrady-Gruppe im Vorkarpalengebiel (Mitteilung 
auf dcm Kongrcl3 in Beograd, Sept. 1 971 ) ; dies., ](ultura 
ta pobut naselenija 11kraj11ski/1 J\.arpat, Uzgorod, 1 9 72, 
S. 96 - 97 ; dics., SC IVA, 25, 1 974, 3, S. 359 - 380. Auf der 
Verbrci lungskartc (Abb. 1 . ) 148 Holihrady, 149  Novosjolka 
-K6stjukova, 150 Krylos, 151  Horodnitza, 1 52 Zaldciki , 
1 53 Mahala. 
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thrakischen Hallstattzeit" )  34 •  Dariiber hinaus erscheinen auch in den Siedlungen der Cernoles
Kultur aus der Waldsteppe-Zone rechts des mittleren Dnjeprs eine gewisse Anzahl von 
Gefă13en mit Kanneliiren und Buckeln, ăhnlich der westlichen Keramik 35• Es ist bedeutsam, 
da13 eine solche bodenstăndige Gruppe in den nordpontischen Steppen nicht vorkommt 36• 
Folglich ist in der frli.hen Hallstattzeit der Karpaten-Donauraum und teilweise auch das 
nordwestpontische Gebiet gewissen ethnisch-kulturellen Stromungen ausgesetzt, die denen der 
vorhergehenden Periode entgegengesetzt sind, in der die Ausbildung der N oua-Sabatinovka
Kultur und ihre Ausbreitung von Osten nach Westen erfolgte. Gerade diese historischen 
Ereignisse bezeichnen den t.Jbergang von der Bronzezeit zii der Eisenzeit in dem erwăhnten Raum. 

Vorlăufig ist es schwierig die Etappen und Richtung des Vordringens der neuen Kultur 
ostlich der Karpaten und ihre folgende Entwicklung zu verfolgen. Man kann trotzdem feststellen, 
da13 in der Moldau jene Merkmale, die die lokalen Gruppen vom Anfang der frli.hen Eisenzeit 
in ihren Entstehungsgebieten kennzeichnen, schwer zu erfassen sind. Der Gro13teil der bisher 
bekannten friihhallstattzeitlichen Funde in der Moldau sind fortgeschrittener und weniger 
differenziert, ăhnlich denen aus dem siebenbiirgischen Hochland und bilden wahrscheinlich 
bereits eine Synthese der lokalen Gruppen vom Beginn der Eisenzeit. Wahrscheinlich hat 
sich erst in dieser Form die Keramik nach Osten ausgebreitet, und die N ouakultur die, wie 
angenommen wird, au13erhalb der Karpaten lănger als in ibrem westlichen Verbreitungsgebiet 
dauert 37, scbrittweise ersetzt. 'Venn die Bronzehortfunde von Doljeşti und Ilişeni, in denen 
Stiicke ostlicber Herkunft feblen38, tatsăcblicb dem Beginn der friiben Hallstattzeit entsprecben, 
so konnte man annebmen, da13 die Trăger der neuen Kultur bereits im Laufe der Periode 
Ha A1 in die l\foldau eindrangen, und so der Entwicklung der N ouakultur ein Ende bereiteten. 
Ohne sichere Anhaltspunkte fiir eine genaue Chronologie und Periodisierung, kann vorlăufig 
nur festgestellt werden, da13 die friibhallstattzeitlicben Funde mit kannclierter Keramik in 
der Moldau zu mindest die zweite Hălfte von Ha A und die Periode Ha B umfassen, um 
spăterhin zu einer nuancierten Klassifikation zu gelangen a9• 

Nacb der Verwandschaft der Keramik zu schlie13en, scheint sich diese Kultur von Sieben
biirgen in die l\foldau ausgebreitet zu haben 4 0• Es kann jedocb der nordliche Weg nicht aus
gescblossen werden : ein Vordringen aus der oberen Tbei13ebene, iiber die Nordostkarpaten. 
In diesem Sinne konnen neben den schon erwăhnten Funden aus dem siidostlichen Polen und 
aus der Ukraine innerhalh der Karpaten 41, auch einige Funde aus dem N ordwesten der l\foldau 
angefiibrt werden, die diese Annahme zu rechtfertigen scheinen. So wurde in dem Grăberfeld 
von Cucorăni ein dunkelgraues Gefă13 entdeckt, von einer mehr baucbigen als doppelkonischen 

3' A. I .  Meljukova, IzvestijaKisinev, 4, (31), 1 956, 
S. 39 - 47 ; dies„ M IA, 64, 1 958, S.  52 - 76 ; dies„ M IA, 
96, 1 961 ,  S.  35- 52 ; dies„ SA, 1 972, 1, S.  57 - 72 ; 
V. L. Lapusnjan, I. T. Nikulitzc und M. A. Romanovskaja ,  
a.  a.  O„ S. 7.  Auf der Verbeitungskarte (Abb. 1 )  85 
H odoroutzy, 86 Slobodka- Sireutzy, 87 Lopatnik, 
88 Kalarasovka, 89 Merefovka, 90 Rudj, 91 Brynzeny, 
92 Saptebanj, 93 Varatik, 94 Pctrusany, 95 Izvoare, 
96 Novaja Tatarovka, 97 - 98 Alcedar, 99 Sipka, Kraina ,  
G linzcny, 100- 101 Miguleny, 102 Soldanesty, 103 
Matcutzy, 104- 105 Mateutzy-Kurtaja, 106 Solonccny, 
107 Oli§kany, 108- 109 Tzarevka, 1 10 Cerna, 1 1 1  Tzach
naulzy, 1 1 2  Stochnaja, 1 13  Saharna, 1 1 4 Saharna-Gura 
Hulboka, Saharna-Tzyglcn, 1 1 5  CiniScutzy, 1 1 6  Horo
diSte, 1 1 7  Bolfoj Molokis, 1 18  Viifoara, 1 1 9  Movileny, 
120 Kalinesty, 121 Druzncny, 122 ISkalcvka, 123 Staraja 
Teura, 124 Staryc Brynzeny, 125 Myndresty, 126 Myn
dresty-Valea Iliesti, 127 Valea Mare, 128 Trebuzeny, 
129 Trebufony-PeSLere, 130 Pctruha, 1 :31- 132 Seliste, 
1 :n Lukasevka, 134 Nisporeny, 135 - 136 Lozovo-Leshoz, 
137- 138 GrozcSty, 139 Strascny, 1 40 Hidigic, 141  
Kisinev, 142 Holerkany, 143 Zagajkany, 144 BalabaneSLy, 
145 Hojany, 146 Danku, 147 Bcrezki. 

36 A. I. Mcljukova, M IA, 96, 1 961 ,  S. 42 ; A.  I. Terenoz
kin, Predski(skij Period na dneprovskom pravoberete,Kicv, 
1961,  S .  66, Abb. 41 /1 1 ; 42/7 ; 43. 

a•  A. I .  Meljukova, M IA, 96, S.  42. 
37 Zum Ende der Nouakultur siehe M. Pctrescu

Dlmboviţa, Dacia, 4, 1 960, S. 151 - 1 52 ; A.  C. Florescu, 
ArhMold, 2 - 3, 1 964, S. 1 90 - 1 91 ; A. I. Terenozkin, SA, 
1 965, 1 ,  S. 84 (Zeittafel ) ; K.  Horedl, S LComSibiu, 23, 
1 967, S.  1 51 - 1 53 ; V. A.  Safranov, Problcmy Archeologii, 
1, Leningrad, 1968, S.  120 ff ; V. Dcrgacev, Pamjalniki 
epolli bronzy, KiSincv, 1 973, S. 64.  as Vgl . Anm. 12. 

39 Die uns bckannten friihhallstattzcitlichen Funde 
bcsitzen auch im ThciDbccken cin cinheitliches Geprăge, 
was nach der Mcinung von Kemenczei der Tatsache zu
zuschreiben ist, dall zwischen den Pcrioden Ha A und B 
kein Bruch statlfindet und sic eine organische Einheit 
bilden. Vgl. EvkMiskloc, 10, 1971,  S.  57. 

4o Auf dic Ycrwandschaft der Kcramik aus einigen 
Sicdlungen in der Moldau (Andrieşeni, Corlăteni, Truşeşti) 
mit der friihhallstattzeitlichen Kermik in Siebenbiirgen 
hat auch S. Morintz (Dacia, 8, 1964, S. 1 1 7, Anm. 40) 
hingewi esen . 

41 Vgl. Amn. 32 und 33. 
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Abb. 4 .  - In der Moldau entdeckte GefiiBe. 1 - 2  
Trifeşli ; 3 Cucorăni ; 4 Prăjeşti ; 5 Zăpodeni. 
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Form, mit nach au13en gebogenem und fazettiertem Rand und mit zwei senkrechten Henkeln�  
die den Rand des Gefa13es mit der Schulter verbinden (Abb. 4/3 )  42• Es besitzt nahe AnaJogien 
in der Kyjatice Kultur, die in Ha A2-B in dem frtiheren Gebiet der pilinyer Kultur aus dem 
gebirgigen Teil Nordostungarns und der Stidostslowakei verbreitet war 43 • Im gleichen Sinne 
konnen aus Grăniceşti und Botoşana zahlreiche Gefa13scherben von ziegelrot-grauer Farbe 
genannt werden , die mit umegelmă13iger Besenstrichverzierung bedeckt sind (Abb. 2/6 =3/3) ,  ein 
Muster das in der Gava-und Holihrad�'-Keramik oft vorkommt 44• Auf einigen GefăHfragmenten 
aus Grăniceşti erscheinen auch Btindel aus bogen- oder wellenformigen Linien, die wahrschein
lich mit einem gezahnten Werkzeug eingeritzt sind (Abb. 2/7 = 3/5 ; 2/8 ) ,  ein Ornament das 
oft in der Gav�1-, Kyjatice- und Holihrady Kultur erscheint 45• Ebenfalls in Grăniceşti entdeckte 
man das Fragment eines Gefă13es mit kugligem Korper und zylindrischem, konischem oder 
leicht gebogenem Hals, das auf der Schulter innen hohle und von konzentrischen Kanneltiren 
umgebene Buckel aufweist (Abb. 2/1 = 3/1 ) �  wieder eine Form die auf dem Gebiete der Gava
Kultur noch am Anfang von Ha A bekannt ist 46•  In derselben Ansiedlung, wie auch in Boto
şana, erscheinen andererseits auch eine Reihe von Bruchstticken mit girlandenformigen Kan
neltiren, von denen einige von Gefăf3en mit gewolbtem Oberteil herrtihren (Abb. 2/2 = 3/4 ; 
2/3 = 3/2 ; 2/4 )  und eng verwandt mit dem Typus Reci aus Siebenbtirgen sind 47. 

Einen besonderen Platz in der frtihen Hallstattzeit der Moldau nimmt das Brandgrab 
von Trifeşti ein 48, das mit der Gava-Kultur in Vei·bindung gebracht wurde 49, eine Meinung 
die aber nicht begrtindet zu sein scheint. Bei einem dunkelgrauen doppelkonischen Gefă13 , 
mit stark nach auf3en gebogenem und fazettiertem Rand ist der Hals mit parallelen, horizon
talen Kanneh.iren und die hervorstehende Schulter mit schrăgen, von vier doppelten Buckeln 
unterbrochenen Kanneltiren verziert : der obere dreieckige Teil steht nach oben und der 
untere grifformige Teil ist nach unten gerichtet (Abb. 4/1 ) .  Das zweite Gefă13 , von kaffeebrauner 
Farbe mit Glanzspuren, hat ebenfalls eine doppelkonische Form und weist dieselbe Verzierung 
auf. Im Verhăltnis zur Hohe ist sein gro13ter Durchmesser breiter und zum Unterschied vom 
ersten Gefă13 ist unten noch ein niedriger FuB hinzugefi.igt und die obere Reihe der Buckel ist 
mit schmalen, gebogenen Kanneltiren verziert (Abb. 4/2) .  Beide GefăBe haben gute Analogien 
(Technik, Form, Verzierung) im Verbreitungsgebiet der spăten Vattina- und Dubovac Kul
tur 50• Das GefaB mit dem Fu13 kann noch an den Anfang von Ha A gesetzt werden, die 
doppelkonische Ume hingegen, stellt eine fortgeschrittene Variante dieses Typus dar, die an 
das Ende von Ha A und in Ha B zu stellen ist 51 • Demnach wtirde das Grab von Trifesti an 
das Ende von Ha A oder an den Beginn der năchsten Periode gehoren. 

· 
Doppelkonischl' GefăBe mit nach auf3en gebogenem Rand, deren Hals mit horizontalen und 

deren Schulter rrnt schrăgen Kannelhren verziert und mit zwei Buckelreihen 52 versehen sind, 
erscheinen auch in einigen Siedlungen ostlich der Karpaten, z.B. in Prăjeşti 5\ Ză.podeni 54 
und Kisinev 55• Durch Funde dieser Art wird in der frtihhallstattzeitlichen Kultur mit kanne
lierter Keramik aus der .Moldau auch eine, aus dem Stidosten des mittleren Donaubeckens 
stammende Komponente erschlossen 56• 

42 s. Teodor, a. a. O . ,  Abb. 2/5. 
4 '  J.  P:lll lik, SbornikBratislava, 8, 1 968, S. 40 ; Abb. 5/ 

1 - 1 0 ; T. Kemenczei, EvkMiskolc, 9, 1970, S.  7 - 43, Taf. 
2/10, 1 3 : 1 4/2. 

44 G. I .  Smirnova, SCIVA, 25, 1 974, 3, S.  372, Abb. 4/ 
1 - 5 ; 5/1 . 

46 T. Kcmcnczei, I�vkMiskolc, 9, 1 970, S. 39, Taf. 5/ 
1 - 4 ; 10 ,  1971,  S. 4 1 ; G .  I .  Smirnova, SCIVA, 25, 1 974, 
3, 37:1. 

4 •  Fiir diesen Gefăfltypus siehc A. Laszl6, SCIY, 24, 
1 9n ,  4 ,  S. 586 - 588, 593 - 594 (mit Li teratur). 

" Sie he z. B., Z. Szekely, a.  a. O., Taf. 2/3 - 4  ; 3/:l ; 
4 / 1 - 3  (Reci) ; 6/3 (Porumbenii Mari), usw. 

48 I. Ioniţă, a.  a. O., S. 733 - 735, Abb. 2 - 3 .  
4 °  K. Horedt, Aşezarea fortificată din perioada tîrzie a 

bronzului de la Sighetu/ Marmaţiei, Baia Mare, 1 966, S. 1 9, 
Anm. 26 ; J. Paulik, a. a. O., S. 40, Abb. 4/7. 

6° Fiir das doppe\konische Gefăfl siehe St. Foltin y 
Apulum, 6, 1 967, Taf. 1 /1 ,5  (Vatin) ; 3/4 ; 4/7 (Surcin) ; 
4/4 (Solin) ; 4/5 (Erdut) ; 5/7- 8 (Sziireg) ; Abb. 1 (Kovin) ; 
und fiir das Gefiifl mit Fufl siehc Taf. 4/1 ,3 (Dubovac). 

51 Ebd., S. 59, 69-70. 
52 Das \' orhandensein zwcicr nach oben und nach 

unlen gcrichtelen Buckelreihen, wird als cin besondcres 
Kennzcichen dcr Gruppe „Pecica-Spătvattina" be
trachtet. Vgl . K. Horedt, S LComSibiu, 13 ,  1967, S. 148,  
1 50 ; St.  Foltiny, Apulum, 6 ,  1 967, S.  65 ; Dcrs. ,  Origini, 2,  
1 968, s.  350.  

"" C .  Buzdugan, a.  a.  O., Abb. 2/1 4 .  
54 Aşezări, S .  47, 335, Taf. 248, 6.  
66 A. I .  Meljukova, M IA, 96,  1961,  Abb. 1 5/10.  
68 Kiirzlich hat auch G. I .  Smirnova darauf hinge

w iesen, daB die Funde aus den Waldsteppen der 
Mo\rlauischen SSR nicht zur Gâva-Holihrady Kultur 
gehiiren. Vgl. G .  I. Smirnova, SC IVA, 25, 1 974, 3, S. 360. 
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Zu einem Zeitpunkt, der vorlăufig nicht genau bestimmt werden kann, dringen die Trăger 
eines anderen grofien friihhallstattzeitlichen Kreises vom Ballrnn und der unteren Donau in 
die l\foldau vor, der durch seine Keramik mit eingestempelter Verzierung charakterisiert i;.;t. 
Da wir uns bei anderer Gelegenheit schon mit einigen Problemen beschăftigt haben, die dic 
Funde dieser Art in der l\Ioldau stellen 57, werden wir uns darauf beschrănken, einige neuere 
Gesichtspunkte hervorzuheben. 

Die Siedlungen mit stempelverzierter Keramik aus der l\foldau wurden anfangs der 
mittleren Hallstattzeit zugewiesen 58 und · dann in die zweite Phase der Babadagkultur ein
geordnet59. Gleichzeitig wurden jedoch auch die Unterschiede betont, die zwischen den Formen 
und der Verzierung der Stempelkeramik aus der Moldau und Babadag II in der Dobmdscha, 
bestehen, in dem Sinne, da.13 die Babadagkultur in der l\foldau gewisse lokale Z i.igc auf
weist 60. Durch die Entdeckung der Insula Banului- Gruppe 61, erscheint das Problem der 
Gruppen mit gestempelter Keramik an der unteren Donau, am Schwarzen Meer und aus der 
Moldau in einem neuen Licht. Wenn die letzteren Gruppen (wie a,uch Psenicevo-Raskopanitza 
aus Bulgarien) keine lokalen W'urzeln in ihren Verbreitungsgebieten besitzen, konnte dic Insula 
Banului- Gruppe von der spăten Gîrla Mare (Zuto-Rrdo) Kultur herruhren, wenn auch 
noch einige Zwischenglieder fehlen 62. Auf diese vVeise gelangte man kiirzlich zur Annahrne 
nach der die Babadagkultur von den Funden der Insula Banului-Kultur abzuleitt>n sei, trotz 
aller Unterschiede die zwischen ihnen bestehen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die l\lcinung 
geăufiert, da.13 die Funde aus der lVIold�rn eine Folge der Verbreitung der Babadagkultur im 
Suden und Zentrum dieser Provinz seien, die hier einen regionalen „Cozia-Procreaca Typus" 
bilden 63• 

Die Funde aus der l\Ioldau weisen jedoch einerseits zu viele Unterschiede gegeni.iher der 
Babadagkultur auf, und andererseits zu viele gemeinsame Zuge mit der Insula Banului
Gruppe, um dieser Ansicht ohne weiteres zuzustimmen. Dafor seien nur einige Tatsachen 
angeflihrt. Die Schale mit erhbhtem Henkel, von dem Typus wie er in Babadag zu finden 
und der dieser Siedlung (und Kultur) eigentilmlich ist, fehlt sowohl auf cler Insula Banului 
als auch in den Siedlungen aus der Moldau. Das for die Babadagkultulr charakteristischc 
Muster der Tangentenkreise ist wiederum sowohl auf der Insula Banului als auch in der 
Moldau (mit Ausnahme von Stoicani 64 ) ,  nicht anzutreffen. Auf der Insula Hanului und auch 
in Cozia erscheinen viele Knopfhenkelschalen 6\ cine GefaBform, die in der Babaclagkultur 
nicht belegt ist. Die kennzeichnende Yerzierung der gestempelten Keramik aus Cozia. und 
aus anderen moldauischen Siedlungen, das am; Zickzacklinien zusammengestellte Band 6 6 , 
erscheint sehr selten in Babadag kommt aber ofters auf der Insula Banului vor 67•  1:-lekundărn 
Muster wie Kreise, die im Inneren ein Kreuzchen einschliefien 68, sind in cler Moldau und auf 
der Insula Banului bekannt, aber nicht in Babadag. Demnach sind wir geneigt anzunehmen, 
daB die Funde aus der lVIoldau, sowie aucll die aus dem Donau- und Schwarzmeer- Gebict, 
als eine gesonderte Gruppe betrachtet werden miissen, die wahrscheinlich von der Insula 
Banului- Gruppe abzuleiten sind. Dazu kommen hi:ichtswahrscheinlich noch einige Eini'lusse 
der Babadagkultur hinzu, die besonders im Suden der Moldau ( Stoicani) zu bemerken sind. 
Nach den beiden Siedlungen, die eingehender untcrsucht wurden, konnte die friihhallstattzcit-

67 A. L âsz16, MemAntiq, 1, 19G9, S. 3 1 9 - 326 ; ders., 
Aluta, 2,  1 970, S. 99- 1 0 1  ; ders., Arhl\Iold, 7, 1 972, 
s. 207 - 22·1 . 68 M. Pctrescu-Dîmboviţa, Materiale, 1, 1 953, S. 143-
144,  155 ; Aşe:ări, S. 49.  

69  S. Morintz, Dacia, 8, 1 96-1, S .  1 1 G - 1 1 7 : A. Vulpe, 
Dacia, 9, 1 965, S. 1 1 9 ; A. Laszl6, a .  a. O. (sichc Anm. 57). 

60 A. L:iszl6, ArM!old, 7 , 1 972, S. 21G-217 .  
61 S .  ;>.forintz und P.  Roman, SC IV, 20, 1 9G9, S.  :193 -

423 . 
62 Ebd .,  S. 420 - ,122. 
63 S .  l\Iorintz, Peuce, 2 ,  1971, S. 22 - 2-1 .  
64 l\!. Petrcscu-DimboYi \a,  l\!atcriale, 1 ,  1 953, 

Abb. 62/10 .  

6 5  S .  ;>.Iorintz und P .  Roman, a .  a .  O., S .  40-1, Abh.  9/1 ,  
4 ;  12/6 ; H/11 ; A .  Lasz16, ArhMold, 7, 1 972, s .  212,  
Abb.  7/1 - 2 .  

00 A .  Lasz16, ArhMold, 7 ,  1 972, S.  212, Abb,  7 /7 - 9 ; 
\l/2,4 - 6 ; 10/1 - 4 ; 1 1 /3, 5, 7 - 8, 10.  \'gl . auch l\I.Pctrescu
Dlmboviţa, Materiale, 1 ,  1 953, Abb. 62/6-- 8 (S Loicani) ; 
I. Ncstor und Mi tarbcitcr, SCIV ,  3, 1 952, Abb.  5/7, 9 - 10 
(Pocrcaca) ; A. Vulpe, Dacia, 9, 1 9G5, Abb. i /8 (Brad). 

67 S. l\forin lz und P. Roman, a. a. O., Abb. 8/15- 16 ; 
9/1 ; 1 1 /7 ; 13/3 ; 1 5/16, 1 9 ; 17 / 12 .  

68 A. Vulpe, a. a .  O.,  Abb .  7/8 (Brad) ; A. Laszl<i, 
Arhl\Iold, 7, 1 972, Abb. 7/3 ; 9/5- 6 ;  10/1 (Cozia) ; S .  
;>.Iorintz u n d  P .  Roman, a .  a .  O. ,  Abb. 8/15 ; 1 0/4, 1 1 ; 
15/1 :1 ( Insula Banului). 
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liche Kulturgruppc mît eingedriickter Keramik aus der l\foldau Stoicani-Cozia Gruppe 
genannt werden. 

Fiir ihre cbronologische Stellung ermi.iglichen die vorhandenen Angaben eine Eingliederung 
in Ha B, vor allem in die Etappen B1 und B2 (10. -9.Jb. v.u.Z.) 89• Folglicb erscheint die Keramik 
mit eingedriickter Verzierung in der l\Ioldau wahrscbeinlich zu Beginn der Periode Ha B 
und besteht neben der kannelierten Keramik, die hier eine ăltere Etappe der Friibeisenzeit 
darstellt, bis zum Ende der frtihen Hallstattzeit. Die chronologische Beziehung und răumliche 
Verteilung der beiden Kulturen mtissen im Laufe zuktinftiger Forschungen noch genauer 
geklărt werden. Auf jeden Fall ist anzunehmen, dafi mit. der Niederlassung der Trăger der 
Gruppe Stoicani-Cozia im Siiden und Zentrum der l\Ioldau sich auch das Verbreitungsgebiet 
der ka,nnelierten Keramik ostlich der Ka,rpaten verringert ; erweist sich unsere Vermutung als 
ricbtig, mtissen die Bronzehortfunde von Rafaila und Bîrlad der Bevolkerung aus den neuen 
Siedlungen nut eingestempelter Keramik zugeschrieben werden 70• 

Die Phase Babadag III71 ist vorlăufig auBerhalb der Dobrudscha nicht nachgewiesen, 
die Basarabikultur 72 jedoeh bisher nur im Stiden der Moldau 73• Die Frage bleibt nocb 
offen wann das Ende der I<'rtibhallstattzeit ostlich der Karpaten anzusetzen ist, sowie unter 
welchen historischen Bedingungen es zu einer neuen Entwicklungsphase der Kulturen aus 
cler frtihen Eisenzeit in der l\loldau kam 74• 

69 A. Lăszl6, ArhMold, 7, 1 972, S. 221 - 222 (mit 
Literatur). 

70 Siehe auch M. Petrescu-Dlmboviţa, in Ac/es du 
8• Congr. lnl. Beograd, 1, 1971,  S.  186. 

11 S .  Morintz, Dacia, 8,  1964, S .  1 1 7 .  
72 A. Vulpe, a .  a.  O„ S. 1 1 7 - 1 2-1 ; ders„ MemAntiq, 2, 

1 970, s.  1 1 5- 128, 1 � :3 - 187. 
7J D ie Basarabilrnltur ist vorlaufig durch folgende 

Funde aus dcr :\Ioldau bclegt : Lunca, Poiana (A. Vulpe, 
Dacia , 9,  1965, S .  1 31 , Anm. 104) : Suceveni-Stoborăni 
( I .  T. Dragomir, in .Jude/ul Ga/a/i pe scara timpului, Galaţi 
1 972, S. 30) und Ţigăneşti (A. Vulpe, MemAntiq, 2, 1 970, 
S. 122, Anm. 20) ; Auch in Soldancsty, Selistc und 
Orlovka (A. I .  Meljukova, SA, 1, l !J72, S.  64 - 66) wurdc 
dicse K ultur nachgewiescn. 

74 Was dieses Problem betrifft, ist au f den Versuch hinzu
weisen, den Beginn des Graberfcldes von Stoicani vor den 
bisher angenommenen Zcitpunkt (7. - 6. Jh. v. u .  Z.) zu 
datieren. Deshalb wird angenommen, dall „sich der hall
stattische Kuituraspekt aus diesem Friedhof . . .  vor die 
reprascn la livc Phase der Basarabikullur cinordncn l!iDL ; 

wahrscheinlich în eine Zeit, die der Phase Babadag I I I  
cnlspricht, welche nach dem Stoicani-Brad Aspckt 
folgt, der sich mit dcm Zcitabschnitt Babadag I I  syn
chronisiert .  Vom Gesichtspunkt der absoluten Chronologic 
gibt es dieses Graberfeld wahrscheinlich schon im 8. Jh. 
v. u. Z. und es stimmt teilweise mit dcn Anfăngen dcr 
Basarabikultur iiberein" (;\I. Petrescu-Dîmboviţa und 
;\I.  Dinu, SC IVA, 25, 1 974, l ,  S .  91) .  Glcichfalls wird 
angenornmen, dafl auf diesc \Veise „sich der Zci labstand 
zwischen dem Ende des Stoicani-Brad Aspekts und clem 
Anfang dcr Kul turgruppe, cler das Grabcrfeld von S loicani 
angehtirt, vcrengt, aber, da fl diescr Zeitabschni l t  noch 
nicht ganz ausgefiil lt  wcrden kann" (:\I. Pctrescu
Dimboviţa, Elt!menls illyriens dans le milieu thrace a /'Est 

de la Roumanie, i\Ii l teilung am 1. Internalionalcn KongrcD 
fiir I l lyrologic, Tirana, Sep t .  1 972 ; Ders„ McmAntiq, 4 ,  
in Druck). Dic Ansicht, das Graberfcld Yon Sloicani 
friiher zu cluticrcn, wurde a u ch von A. Vulpe (Dacia, 9, 
H l65, S. 1 1 9 ; McmAntiq, 2, 1 970, S .  163, S Anm. 1 76) 
Ycrln·tcn.  
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