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Vorliegender Katalog erschien parallel zu det vom 18. 

6. bis 15. 11. 1998 in Strahburg, in det „Ancienne 

Douane“ gezeigten Ausstellung „Tresors d’Italie du 

Sud. Grecs et Italiques en Basilicate" in drei Sprachen, 

Franzosisch, Englisch und Italienisch. Dem wissen- 

schaftlichen Vorbereitungskomitee der Ausstellung, 

fiber die der President Italiens die Schirmherrschaft 

iibernommen hatte, gehorten italienische und franzo- 

sische Wissenschaftler an.

Anstelle eines Vorworts greifen J. -M. Gil Robles, Presi

dent des europaischen Parlaments, und weitere Per- 

sonlichkeiten aus dem politischen Leben Italiens und 

Frankreidhs wesentliche Aspekte auf, die die kulturhi- 

storische Bedeutung der siiditalienischen Region Basi

licata im Altertum unterstreichen. Dank der dortigen 

verstarkten Ausgrabungen dutch die archaologische 

Landesdenkmalpflege besonders wahrend der vergan- 

genen letzten drei Jahrzehnte konnten wesentliche 

Erkenntnisse zum Verhaltnis der an der Kiiste siedeln- 

den Griechen und der im Landesinnern lebenden 

autochthonen Bevolkerung gewonnen werden. Mit 

der als Gemeinschaftsprojekt der archaologischen 

Denkmalpflege der Basilicata und der Museen der 

Stadt Strahburg erarbeiteten Ausstellung sollte das 

Ziel verfolgt werden, die interessierte Offentlichkeit 

mit der historischen Vergangenheit dieser Region vom 

8. bis 2. Jh. v. Chr. tiber Italien hinaus bekannt zu 

machen.

In ihrer Einfiihrung geht M. L. Nava (S. 14-23) auf 

die wichtigsten Ausstellungskomplexe ein, um dabei 

gleichzeitig einen Streifzug dutch die historische Ver

gangenheit der Basilicata zu unternehmen und 

schwerpunktmafiige Akzente zu setzen. Am Beispiel 

verschiedener Ausstellungskomplexe wird die Auf- 

merksamkeit auf soziale Erscheinungen, Formen des 

Austausches und der Verstandigung, religiose und kul- 

tische Gepflogenheiten sowie die Eingrenzung kultu- 

reller Identitaten gelenkt. Aber nicht nur hier, sondern 

auch in den folgenden Kapiteln wird die Verstandi

gung dadurch sehr erschwert, dass die einzige, mit nur 

wenigen Angaben versehene Karte vollig unzurei- 

chend ist und aufierdem ein einheitliches Chronolo- 

giesystem vermisst wird.

Einen detaillierten historischen Uberblick vermittelt 

B. d’Agostino (S. 24-57) mit seinen differenzierten 

Ausfiihrungen zur griechischen und einheimischen 

Bevolkerung. Vor der Ankunft der Lukaner gegen 

Ende des 5. Jhs. v. Chr. laEt sich die Region in vier 

Kulturprovinzen einteilen, wofiir unterschiedliche 

Beeinflussungen von auswarts im archaologischen 

Material bestimmend sind. Es handelt sich um das 

Gebiet von Vallo di Diano mit direkten Verbindungen 

nach Kampanien, das Gebiet von Melfese mit Verbin

dungen zu den Japygern und Apulien, die siidwestli- 

che Basilicata mit Verbindungen zur tyrrhenischen 

Kiiste und um die Gebiete der ionischen Kiiste sowie 

der Flufitaler von Cavone, Basento und Bradano mit 

japygischen und apulischen Verbindungen. Einge- 

hende Ausfiihrungen schlieEen sich zur Siedlungs- 

und Bestattungsweise sowie zur Sozialstruktur an. 

Ende des 8. Jhs. v. Chr. waren als westlicher und ost- 

licher Aufienposten der ionischen Kiiste mit Sybaris 

und Tarent die ersten griechischen Kolonien gegriin- 

det worden. Unter den einheimisch besiedelten 

Gebieten kamen um die Wende vom 8. zum 7. Jh. v. 

Chr. die in Kiistennahe gelegenen Siedlungen von 

Santa Maria d’Anglona und Incoronata mit griechi

schen Ankommlingen in Beriihrung. Am Beispiel von 

Incoronata weist B. d’Agostino auf eine Umsiedlung 

der Bevolkerung, wahrscheinlich als Folge griechi- 

scher Zuwanderungen, hin. Das spatere Ende beider 

Siedlungen wird mit der Griindung von Siris um 660 

und Metapont um 640/630 v. Chr. in Verbindung 

gebracht.

Beziehungen zu den griechischen Siedlern lassen sich 

anhand entsprechender Beigaben in einheimischen 

Grabern belegen. Auf griechische Vorbildwirkung 

deutet besonders die Ausstattung der Kriegergraber 

der aristokratischen Oberschicht hin, die sich sozial, 

kulturell und politisch an griechischen Lebensformen 

orientierte. Vom Ende des 5. Jhs. v. Chr. an verfolgt B. 

d’Agostino den Einflufi der Lukaner. Obwohl es 

einerseits zu politischen Spannungen mit den griechi

schen Stadten kommt, passen sie sich andererseits kul

turell griechischen und etruskischen Traditionen an. 

In seinem mit theoretischen Uberlegungen iiberfrach- 

teten Beitrag zum einheimischen Prestigegut und 

archaischen Import wirft M. Gras (S. 58-81) zahlrei- 

che Fragen auf, die sich zum Teil nur vage beantwor- 

ten lassen. Den Nachweis von Prestigegiitern in ein

heimischen Grabern beurteilt er im Zusammenhang 

mit den an der Kiiste siedelnden Griechen, wo im 

Gebiet zwischen Metapont und Sybaris eine Kontroll- 

funktion dutch die Oinotrer nicht ausgeschlossen 

wird, wahrend landeinwarts die Existenz eines Empo- 

rions im Fall von Incoronata erwogen wird. Vor den 

Griindungen von Siris und Metapont konnten bereits 

Handelskontakte an den Mtindungen von Basento 

und Bradano zwischen Einheimischen und Griechen 

stattgefunden haben. Ein bevorzugtes Prestigegut, wie 

die Transportamphora aus Grab 6 von Incoronata, 

stammt nach der Meinung von M. Gras entweder 

direkt aus Siris oder zirkulierte vor der Grabniederle-

191



Acta Praehistorica et Archaeologica 32, 2000

gung zwischen den Eliteschichten der einheimischen 

Bevolkerung.

Die Funktion der Beigaben im Bestattungskontext zu 

bestimmen, gilt nicht immer als unproblematisch, was 

M. Gras am Beispiel der Bronzeoinochoen und Bron- 

zebecken mit Perlstabumrandung wegen ihrer unter- 

schiedlichen Verwendungsmoglichkeiten demon- 

striert. Im Interesse vor allem aussagekraftiger Schluss- 

folgerungen zur sozialen Einordmmg der Verstorbe- 

nen halt Verf. eine umfassende, in verschiedene Rich

tungen gehende Auswertung der Importe fur unum- 

ganglich. Die Vermeidung einer griechisch orientier- 

ten Sicht sei eine wichtige Voraussetzung dafiir. Es 

geht M. Gras dabei vor allem um die Bedeutung der 

sozialpraktischen Komponente des Todes und um den 

sozialen Wert des beigegebenen Objektes, den Presti- 

gewert, und schliefilich, davon abgeleitet, um die 

mogliche Machtfunktion des Verstorbenen.

Im Zusammenhang mit der Lokalisierung von 

Importwegen wird die Frage nach der Bevorzugung 

von Land- bzw. Seerouten erortert, nachdem es in der 

Vergangenheit dazu schon kontroverse Ansichten 

gegeben habe. Was die Situation in der Basilicata 

anbetrifft, so scheint die Benutzung von Landrouten 

dutch die archaologische Feldforschung der vergange- 

nen Jahre nun weitgehend bestatigt zu sein. Doch fur 

die etruskischen Funde von Sybaris und Metapont 

laEt sich der Transport zur See dorthin nicht aus- 

schliefien.

Im folgenden Abschnitt wendet sich P. G. Guzzo (S. 

82-99) verschiedenen Aspekten in Verbindung mit 

der Auswertung der Edelmetallfunde zu. Da diese 

nicht sehr zahlreich sind, konnen manche Sachfragen 

nur sehr vorsichtig beantwortet werden. Ausgespro- 

chenen Seltenheitswert haben drei eisenzeitliche ver- 

goldete Zierscheiben, die zeitlich den griechischen 

Stadtegriindungen vorausgehen. Da Gold nicht 

vorratig war, sondern importiert werden mulste, wird 

fur diese Zeit bereits mit Kontakten zwischen einhei

mischen Kommunen und griechischen bzw. levantini- 

schen Seefahrern gerechnet. Seltene Einzelstiicke sind 

auch die aus Silberdraht geflochtenen Ketten mit auf- 

falligen Anhangern, wobei es sich um Grabfunde aus 

Chiaromonte-Sotto handelt. In ihrem Fall wird eine 

Herkunft aus tyrrhenischen Zentren in Kampanien 

nicht ausgeschlossen. Beziiglich der vielleicht einhei- 

misch hergestellten Spitzenstiicke aus Grabern archa- 

ischer Zeit, z.B. der Goldfibeln aus Lavello und Vag- 

lio-Braida, verweist P. G. Guzzo auf die Moglichkeit 

kultureller Zusammenhange mit apulischen und pra- 

samnitischen Produktionen hin. Schwierig erweist 

sich die Herkunftsfrage bei einem mit Tierfiguren ver- 

zierten Golddiadem aus einem Grab von Vaglio- 

Braida. Ob das Stuck direkt aus einer griechischen 

Werkstatt stammt, kann nicht eindeutig entschieden 
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werden. Zur Diskussion steht auch die eventuelle 

Herkunft aus einer adriatischen, nach griechischem 

Vorbild arbeitenden Werkstatt oder aus Metapont.

Die Fundsituation in den griechischen Koloniestadten 

bis zum 5. Jh. v. Chr. vermittelt kein einheitliches 

Bild, insofern im Unterschied zu den reicheren Befun- 

den von Sybaris, Tarent, Cumae und einigen sizili- 

schen griechischen Kolonien Siris und Metapont 

kaum Spitzenstiicke lieferten.

Zu den Ausnahmen gehoren Teile einer Haartracht 

aus einer Frauenbestattung von Metapont, die aber 

leider nicht abgebildet sind und vielleicht aus Tarent 

stammen. In lukanischer Zeit nehmen Schmuckfunde 

in Grabern zahlenmaBig zu, da sich die Regel durch- 

setzte, die verstorbenen Frauen der Oberschicht mit 

Ohrringen, Ketten, Fibeln und Ringen auszustatten. 

Daneben bediirfen wertvolle Funde im Heiligtum der 

Gottin Mefitis in Vaglio-Rossano besonderer Erwah- 

nung. Fragmente eines goldenen Ohrgehanges und 

ein vergoldeter reich verzierter Silbergiirtel werden als 

Schmuckbestandteile einer Kultstatue gedeutet. Mog- 

licherweise stammen auch diese Stiicke aus Tarent, wie 

P. G. Guzzo vermutet.

In hellenistischer Zeit wartet vor allem Herakleia mit 

wertvollen Grabfunden auf, wozu z.B. ein goldenes 

Ohrringpaar aus einem Frauengrab um die Mitte des 

3. Jhs. v. Chr. gehort, das Verf. morphologisch und 

herkunftsmaEig detailliert analysiert. Etwas j linger 

sind die als Grabbeigaben eines Goldschmiedes 

gedeuteten Arbeitsgerate in Form von Hammer, Ahle 

und Meifiel sowie zahlreiche Miniaturmodelle von 

Tieren aus Bronze.

Im letzten Beitrag wird von G. Siebert (S. 100-119) 

ein ausfiihrlicher Uberblick zur lukanischen Vasenma- 

lerei vermittelt, der aber leider viel zu wenige Abbil- 

dungen enthalt und damit das Vorstellungsvermdgen 

des Lesers streckenweise total iiberfordert. Die Entste- 

hung der unteritalischen Vasenmalerei wird mit den 

Auswirkungen des Peloponnesischen Krieges in 

Zusammenhang gebracht, als attische Vasenmaler in 

Richtung Westen emigrierten. Einige dieser Kiinstler 

fanden ein neues Betatigungsfeld in Metapont, wo 

mehrere Topferofen und zahlreiche Vasenfragmente 

gefunden wurden. Von dorr aus bzw. aus Werkstatten 

im naheren Umkreis gingen die ersten friihlukani- 

schen Vasen hervor. Als zweites bedeutendes Herstel- 

lungszentrum gilt Herakleia, worauf entsprechende 

Funde im heutigen Policoro schliefien lassen. Es wird 

vermutet, dass die Produktion spater auf inlandische 

Werkstatten in Roccanova, Anzi und Armento iiber- 

ging-

Die friihlukanische Vasenmalerei (ab ca. 440/30 v. 

Chr.) charakterisiert G. Siebert zunachst an einigen 

der wichtigsten Werke des Pisticci-Malers, des Kyklo- 

pen-Malers und des Amykos-Malers, um sich dann
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der sogenannten PKP-Gruppe mit dem Palermo- 

Maier, dem Karneia-Maler und dem Policoro-Maler 

zuzuwenden. Die Vasenbilder des zuletzt genannten 

Meisters werden ausfiihrlich in der Kompositions- 

weise, Korperhaltung, Detailbehandlung, Pinsel- 

fiihrung, Linienfiihrung und Themenwahl behandelt. 

Nach einer kurzen Erwahnung der Malerei der so 

genannten Zwischengruppe (410-380 v. Chr.) geht 

Verf. auf die bekanntesten Vertreter der reiflukani- 

schen Malerei mit ihren beginnenden Zerfallserschei- 

nungen ein. Charakteristische Bemerkungen gelten 

Vasenbildern des Kreusa-Malers, des Dolon-Malers, 

des Brooklyn-Budapest-Malers, des Choephoroi- 

Malers, des Roccanova-Malers, des Maiers von Neapel 

1959 und des Primato-Malers.

Im Katalogteil (S. 121-257) werden von S'. Bianco, G. 

Greco, E. Pica, A. Russo und M. Tagliente zunachst 35 

geschlossene Grabkomplexe aus verschiedenen 

Inlandregionen vorgestellt. Abbildungen einer Aus- 

wahl der Beigaben oder von einzelnen Prunkstiicken 

erscheinen zu 33 dieser Komplexe auf den Farbtafeln 

in hervorragender Qualitat. Der Beschreibung der 

Grabkomplexe geht eine ausfiihrliche historisch- 

archaologische Analyse zu den verschiedenen Regi- 

onen, in denen sich die Nekropolen der jeweiligen 

Graber befinden, voraus. Die Graber, aus denen die 

vorgestellten Beigaben stammen, werden ausfiihrlich 

charakterisiert. Weitere Angaben beziehen sich auf 

Einzelheiten der Bestattungsweise, die Ausiibung 

totenkultischer Rituale, die Fundsituation der Beiga

ben und deren weitere Bedeutung in kulturgeschicht- 

licher und sozialer Hinsicht.

Im Gebiet von Tursi-Santa Maria d’Anglona geriet die 

in chonisch-oinotrischer Tradition lebende einheimi- 

sche Bevolkerung wahrend der friihen Eisenzeit in 

Kontakte mit griechischen Kaufleuten, was sich in der 

Beigabenausstattung niederschlug. Die behandelten 

Graber stammen aus den Nekropolen von Valle Sorig- 

liano und dem Gebiet von Conca d’Oro. Auffallig ist 

besonders der Formenreichtum bei den Schmuckbei- 

gaben herausragender Frauengraber, darunter ein 

Bronzeblechdiadem mit zwei herabhangenden Ketten 

aus Doppelspiralanhangern in Grab 103 von Valle 

Sorigliano (Taf. 8).

Den bedeutendsten Fundkomplex der Region von 

Guardia Perticara stellt die oinotrische Nekropole von 

SanVito dar, die vom 8. bis zur Mitte des 5. Jhs. v. 

Chr. belegt war. Im Laufe der Jahrhunderte lassen sich 

anhand der Beigaben Veranderungen im Totenritual 

und vom 6. Jh. v. Chr. an griechische und tyrrheni- 

sche Einfliisse feststellen. Als Wadenstiitzen werden 

aus Bronzeblech gewickelte und oben sowie unten in 

je eine Spirale auslaufende rohrenformig auseinander 

gezogene Stulpen in Grab 223 (Taf. 11) gedeutet. Zu 

den wertvollsten Beigaben in Grab 192 zahlen qua- 

litatvolle griechische Importgefafie, darunter eine rot- 

figurige Amphora, ein rotfiguriger Kolonettenkrater 

und eine weifigrundige Lekythos (Taf. 12-13).

Als das am besten erforschte oinotrisch besiedelte 

Gebiet gilt das mittlere und obere Sinnital in der 

Region von Chiaromonte mit den Nekropolen von 

Sotto la Croce, San Pasquale, Spirito Santo und Ser- 

rone. Die Ausstattung des Grabes 110 von Sotto la 

Croce umfafit eine umfangreiche Kollektion einhei- 

mischer Tongefafie (Taf. 18). Das Grab 154 zeichnet 

sich durch die Mitgabe einer iippigen Schmuckaus- 

stattung aus, wozu u.a. Bernsteinohrgehange mit ver- 

ziertem Silberdraht bzw. Silberblechstreifen, Fibeln 

mit aufgezogenen Bernsteinperlen, eine goldene Per- 

lenkette und zahlreiche Bernsteinketten gehoren (Taf. 

21). In Grab 170 befand sich ein korinthischer Hor- 

nerhelm (Taf. 24).

Die Region von Aliano im mittleren Agri- und im 

Saurotal verdankte ihre kulturelle und okonomische 

Bedeutung besonders den durch das Gebiet fiihren- 

den Handelsrouten zwischen der ionischen Kiiste und 

dem etruskischen Kampanien. Auf eine relativ 

schnelle Hellenisierung der einheimischen Bevolke

rung besonders vom 6. Jh. v. Chr. an weisen die Grab- 

beigaben der Nekropole von Cazzaiola di Alianello 

mit nahezu 1000 Bestattungen hin. Zu den signifi- 

kantesten Beigaben gehort ein iippiger Haar- bzw. 

Schulterschmuck in Grab 316, der aus zahlreichen 

Bronzedrahtspiralen zusammengesetzt ist (Taf. 27). 

Durch die Region von Serra di Vaglio fiihrten wich- 

tige Verbindungswege von Metapont zur tyrrheni- 

schen Kiiste. Die Nekropole von Braida umfafit einige 

sehr reich ausgestattete Graber, in denen moglicher- 

weise Mitglieder koniglicher Familien bestattet waren. 

Aus dem Grab 102, der Bestattung eines sechs- bis 

siebenjahrigen Madchens, stammt ein Golddiadem 

mit getriebenen Verzierungen (Taf. 32), vielleicht ein 

Produkt einer griechischen Werkstatt an der ionischen 

Kiiste.

Das Hauptzentrum der von mehreren Inlandrouten 

durchquerten Region von Baragiano lag im Gebiet 

von Marmo und Platano. In einem Kriegergrab (Grab 

35) von Santissima Concezione befand sich neben 

Bestandteilen der griechischen Riistung, Pferdezu- 

behor und ausgesprochenen Prestigegiitern eine 

monumentale reich verzierte attische Lekanis, die dem 

Kreis des Nikosthenes nahesteht (Taf. 38-39).

Die Region von Lavello, die vom 8. Jh. v. Chr. an von 

apulischen Populationen besiedelt war, profitierte 

durch die Flussverbindungen von Ofanto und Sele 

zwischen der Ost- und Westkiiste. Vom 7. Jh. v. Chr. 

an zeichnet sich die Herausbildung einer Eliteschicht 

ab, die zunehmend griechischem Lebensstil nachei- 

ferte. Gegen Ende des 4. Jhs. v. Chr., nach der romi- 

schen Eroberung von Forentum, werden romische
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Machtsymbole iibernommen. Einen herausragenden 

Platz unter den Grabbeigaben nehmen reich bemalte 

unteritalische Vasen ein, ein lukanischer Glockenkra- 

ter des Anabates-Malers in Grab 955 (Taf. 42) und 

rotfigurige apulische Oinochoen sowie eine Schiissel 

des White Sakkos-Malers in Grab 669 (Taf. 44 und 

46).

In der Region von Sant’Arcangelo befindet sich eine 

lukanische Nekropole im Gebiet von San Brancato 

mit etwa 400 ausgegrabenen Bestattungen, von denen 

der tiberwiegende Teil der 2. Halfte des 4. Jhs. bzw. 

den ersten Jahrzehnten des 3. Jhs. v. Chr. angehort. 

Unter den Beigaben zeichnen sich vor allem apulische 

Vasen aus, wie z. B. der rotfigurige Glockenkrater in 

Grab 371 (Taf. 50).

In der ostlichen und westlichen Nekropole von He- 

rakleia dienten rotfigurige unteritalische Gefafe als 

Graburnen. Grab 403 enthielt eine lukanische Hydria 

(Taf. 52), Grab 414/b eine lukanische Amphora des 

Brooklyn-Budapest-Malers (Taf. 53). In Grab 1 der 

siidlichen Nekropole fungierte eine apulische Hydria 

des Lykurgos-Malers als Graburne (Taf. 60). Hinzu 

kommt das vermeintliche Grab des Policoro-Malers. 

Unter den gefundenen GefaEen befinden sich eine 

friihlukanische Hydria aus der Werkstatt des Kiinst- 

lers (Taf. 61) und eine friihlukanische Pelike (Taf. 62), 

die ihm bzw. dem Karneia-Maler zugewiesen wird. 

Abschliefiend werden einige Schatzfunde von der 

Akropolis von Herakleia vorgestellt, die wohl anlass- 

lich bedrohender Kriegsereignisse dort vergraben wor- 

den waren. SchlielJlich sei noch eine Gruppe von 

wenigen Einzelfunden erwahnt, die die Ausgrabungen 

auf der Akropolis bzw. im Demeterheiligtum von 

Herakleia erbrachten.

Mit diesem prachtig gestalteten, didaktisch abet leider 

nicht immer genau so optimal aufbereiteten Ausstel- 

lungskatalog wird ein historisch aufschlussreicher Ein- 

blick in die vielschichtig differenzierte Situation ver- 

schiedener Populationen in einem bisher eher wenig 

im Blickpunkt stehenden Gebiet der Magna Graecia 

vermittelt. Gleichzeitig liegt damit ein wissenschaft- 

lich greifbares Ergebnis der besonders in den letzten 

Jahrzehnten intensivierten archaologischen Feldfor- 

schung durch die ortliche Landesdenkmalpflege in der 

betreffenden Region vor.

Dr. Melitta Bronner
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