
DIE SIEDLUNG MAHALA HA UND llB EIN DENKMAL DER 
NOYA 1- UND ll- KULTUR 

GALINA SMIRNOVA 

Der zeitlichen Einordnung der Noya-Kulturmaterialien der Siedlung Mahala, eines durch 
hohen Erhaltungs- unei Deutbarkeits-grad seiner Fundkomplexe bebnnten Denkmals, 1iegt 
deren Stratigraphie gugrunde. 

Seit dem Jahre zurilckliegenden Beginn der GrabUDgegn wurde auf dem Gelănde dieser 
vielschichtigen Siedlung eine Fliche von 3960 m2 blo8gelegt 1• Auf dem Territorium der zur 
Noya-Kultur gehărenden Siedlung Mahala ll wurden alle drei Aschenhilgel (Zolnik) und der 
dazwischen liegende Raum untersucht und dabei zahlreiche Reste von Wohn- und 
W"Jrtscbaftsbauten entdeckt (Abb.l). Diese sind durch 7 offene Herde, eine gro8ere Zahl 
(11) eigenartiger Heizanlagen vertreten, deren Feueruug sich auf dem Boden tiefer Gruben 
befand, sowie durch 30 Gruben, die zur Aufnahme von Asche und M'iill dienten 2• Dartiber 
hinaus wurden eine auf der Erdoberflăche errichtete Wobnstătte und Spuren einer zweiten, 
gelegen unterhalb der Aschenhilgel l bzw. 3, gefunden; eine Halberdhiitte (Nr 3) wurde unter 
dem Rand des Aschenhtigels 3 &eigelegt 3• 

· 

Aufgrund senkrechter und waagerechter Stratigraphie, unter Beriicksichtigung der 
typologischen Besonderheiten des Materials aus den abgeschlossenen Komplexen der Sied
lung Mahala O gewonnenen lassen sich deutlich zwei Stufen unterscheiden, bezeichnet als 
Mahala lla und Db, die weitgehend der Noya 1- bzw. 0-Phase (nachA.Florescu) entsprechen. 
Zu den ăltesten Komplexen des Mahala ll-Horizonts, d.h. zur Mahala Da-8tufe, gehăren 
unterhalb der Aschenhiigel l und 3 gelegene, auf der Erdoberflăche errichtete Wobnstătten, 
die Halberdhiitte Nr.3 unterhalb des Aschenhiigels 3, sowie die Funde aus den unteren 
Schichten der Aschenhtigel l bzw. 3 (Abb. 2, 3, 4). Die Halberdhiitte hat fast rechteckige 
Umrisse (3,2x Sm), ist nordsiidlich ausgerichtet und hat eine Tiefe von 50 cm. Der Erdboden 
ist eben, lăngs der Wănde, im nordăstlichen Teil des Raumes befindet sich eine Stufe. In der 
Siidhălfte hat sich auf dem dem Boden ein Lehmherd befunden, in der nordwestlichen Eck.e 
eine im Fu6boden ausgehobene Grube zur Anfnahme von Verbrennungsresten 4• Die auf der 
Erdoberflăche errichtete

� 
unterhalb des Aschenhtigels 1 gelegene Wobnstătte war im 

GrundriB rechteckig, 33 m gro8 und nordăstlich-s iidwestlich ausgerichtet. Im Inneren dieser 
Wobnstătte mit den symmetrisch an den Răndem gelegenen P!ahllăchem hatte sich ein in 
einer flachen Mulde untergebrachter Lehmherd befunden 5• Spuren solcher Wohnstătten 
wurden unterhalb des Aschenhiigels 3 entdeckt 6 (Abb.4). 

Es ist schwierig. unter den zahlreichen, zwischen den Aschenhtigeln gelegenen Herden 
und Gruben von verschiedener Bestimmung nach dem Charakter der Keramikfunde Bauten 
auszusondern, die zum Mahala Da-Horizont gehoren konnten. Allerdings ist nicht vollig 
ausgeschlossen, da8 manche davon bereits auf Stufe Da entstanden waren. 

Auf der llb-Stufe der Siedlung wurden auf der Oberflăche errichtete Wobnstătten 
entdeckt, und �.m P!albautenmit Wănden aus Flechtwerk undLangholzemmit Le�wurf 
und einem Erdfu8boden 7• Neben offenen Herden waren Ofen anderer Typen weit verbreitet: 
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Ofen mit Lehmgewolbe und kuppelartige Ofen mit Feuerung auf dem Boden tiefer Gruben. 
Manche Ofen wie auch Wirtschaftsgruben verschiedener Bestimmung (im Durchschnitt 
birnenîormige Gruben mit groBen als Keller zur Aufbewarhrung von Nahrungsmitteln 
dienenden Vertiefungen; zur Aufnabme von Herd-und Kiichenmiill dienende Gruben) waren 
im Hof untergebracht. Leider ist es nicht gelungen, klare Umrisse der auf der Erdoberflăche 
errichteten Wohnstătten zu erkennen, da die Anordnung der PCahll<>cher systemlos erscheint 
(Abb.5). Die zahlreichen Wohn-und Wirt-schaftsgebăude der Db-Stufe waren zwischen 3 
Aschenhiigeln und um diese herum angeordnet 8• Dabei entspricht der Aschenhiigel 2 vollig 
dieser Stufe, wie auch die Oberschichten zweier weiterer Aschenh iigel (1 und 3); diese 
Schichten sind stărker als ihr unterster Horizont. Die Vielzahl der Baukomplexe,die Stărke 

· 11nd der Fundreichtum der Kulturschicht der Aschenhiigel von Stufe IIb lassen vermuten, 
daB der lla-Horizont der Mahala-siedlung zeitlich viei kiirzer gewesen sein muB als der Ilb
Horizont. 

Die Unterschiede zwischen den jeweils auf einem der beiden Mahala ll- Horizonte 
entdeckten Gegcnstănde, einschlieBlich des Geschirrs, lassen sich am deutlichsten bei den 
Keramikfunden verfolgen. Bei anderen Gegenstănden treten sie weniger deutlich zutage, da 
solche Funde in archaischen abgeschlossenen Komplexen gor spărlich sind. 

Aus dem Mahala Da-Horizont entstammen Geschirrstiicke, deren archaische Formen sie 
als zur Noya-Kultur gehOrend ausweisea. Zum Kiichengeschirr gehoren Topfe, die auf die 
Tulpenformen der Komarowo-_ Kultur zuriickgehen (Abb.6). Diese GefăBe weisen am An
satz eines verkiirzten Halses ein Ornament in Form eines glatten Wulstes auf, das gelegentlich 
durchEinstiche, seltener durch Durchstiche amHalsrandergănzt wird. Die Oberflăche dieser 
Topfe ist in der Regel leicht geglăttet (Abb.7, 1-3; 8, 1-3, 9, 10; 10, 10,12). 

Neben Topfen mit Tulpenprofil wurden in diesem Horizont fiir die Noya- Kultur typische 
sackformige Topfe mit schwach ausgeprăgtem Hals, bzw. ohne solchen, und mit sich zum 
Boden hin verjiingenden Wănden gefunden, darunter vorwiegend Topfe mit glattem Wulst 
unterhalb des Gefă8randes ohne Einstiche. Die Oberflăche dieser Gefi.Bart ist in der Regel 
rauh (Abb.8, 5, 6; 9, 11, 12; 10, 11). 

Zu den archaischen Merkmalen des Tafelgeschirrs, das auf Stufe Da mit Zweihenkel
Trinkschalen, Schopfkellen, Rohrhenkelschalen, Becherschalen, Schiisseln vertreten sind, 
gehOren vor allem die Henkelformen sowie die Art und Weise der Ornamentierung der 
Gafă& (Abb.10, 1-6, 8). Viele Zweihenkel-schalen und Schopfkellen weisen eine archaische 
Gestaltungsart auf, was an einer unreinen Profilierung der Gefă8form, an den kleinen Osen 
der nur leicht iiberragenden Henkel zu erkennen ist, sowie an der Form der kleinen 
Henkelvorspriinge. (Abb.7, 4, 6; 8, 11; 9, 1). Fiir die Schalen und Schopfkellen aus der Mahala 
Da-schicht sind nur Henkel mit gratăhnlichen Vorspriingen, sowie bandartige ( oder im 
Durchschnitt ovale, ohne Vorspriinge), gelegentlich mit Lăngsrippe bzw.-rille kennzeichnend 
(Abb.7, 4, 6, 8; 8, 11; 9, 7; 10, 5, 6, 8). 

Zu dem glattwandigen Geschirr archaischer Typen geh<>ren groBe, tiefe Schalen mit 
geradem oder leicht gebogenem Hals und bauchigem KOrper. Im Bereich zwischen Hals und 
Korper sind kleine hohle Osenhenkel aufgesetzt, von denen abwărts glatte Wiilste 
halbkreisfOrmig auslaufen. Viele Schalen sind am Halsansatz mit einem waagerechten, aus 
kleinen gerundeten Vertiefungen bestehendenFries verziert; diese Vertiefungen stimmen mit 
dem Riefendekor iiberein, der mit dem Ende eines stumpfenStăbchens unterhalb des Frieses 
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und unter den Henkeln angebracht ist (Abb.7, 5, 10). Das Fragment einer gleichenSchale weist 
kein eingetieftes Ornament auf, dagegen einen glatten WuJst am Halsansatz (Abb.7, 11). Es ist 
nicht ausgeschlossen, daB dieser Geschirrtyp, wie auch manche von den obenerwahnten �n, 
Vorbilder in den lokalen Kulturen der Mittelbronzezeit, so in der Komarowo-Kultur, bat . 

AbschlieBend sei darauf hingewiesen, da8 es nur in den Keramikfunden des Mahala 
Ila-Horizonts einzelne Geschirrtypen und fonnen gibt, sowie verschiedene Ornamen-

. tierungsweisen, die fiirTechnik und Traditionder Komarowo-Kultur kennzeicbnend sind, wie 
sie in der Siedlung durch den Spătkomarowo-Horizont von Mahala 1 

10 
vertreten ist (Abb.7, 

5, 7, 9, 10; 9, 1-6, 9, 10; 10, 1). Zudem lassen sich in der Keramik des lla_Horizonts auch 
einzelne Elemente der Monteoru und der Cos&a-Kultur beobachten (Abb.10, 2). Dies 
ennoglicht es uns, den Mahala lla-Horizont zeitlich mit der Noya 1-Phase gleichzusetzen, die 
nach A.Florescu sich durch Spuren klassischer Kulturformen der Mittelbronzezeit in der 
materiellen Kultur auszeichnet und der Herausbildungszeit der Noya-Kultur entspricht 

11• In 
einem nur lieBe sich Florescu widersprechen, nămlich darin, daB er den unteren Horizont der 
Siedlung Corlâteni zu den Denkmălem der Noya 1- Stufe rechnet (woriiber ich bereits friiher 
geschrieben babe). Die eingehende Bekanntschaft mit dem Fundmaterial dieser Siedlung lie.B 
mich zur Erkenntnis gelangen: Die Corlăteni-Keramik stimmt mit dem Geschirr der 
Spătkomarowo-Kultur aus dem Mahala 1 - Horizont iiberein 

12• 
Auf der Mahala Ilb-Stufe verschwinden endgiiltig die archaischen, auf die lokalen Mit

telbronzekulturen zuriickgehenden Elemente. Unter · dem grobgearbeiten Kiichengeschirr 
iiberwiegen Sacktopfe von verschiedenen Fonnvarianten. 

Die erste davon stellt wohl den abgewandelten Typ eines Topfes mit Tulpenprofil dar, der 
einen kaum ausgeprăgten, verkiirzten Hals und einen schwach gewolbten Korper aufweist 
(Abb. 10, 25). Die zweite Sacktopfvariante ist durch einen sanften Obergang vom Topfrand 
zu den Seiten und das Fehlen eines ausgeprăgten Halses gekennzeichnet (Abb.10, 24). Die 
dritte, auf Stufe lla erscheinende Topfvariante steht der zweiten nahe. Es sind dies gedrun
gene Gefă.Be mit geraden Wănden, iiberwiegend omamentlos, in Proportionen und Fonn den 
Sacktopfen der Srubkultur ăhnelnd (Abb.lO, 26). 

Zur Kiichenkeramik gehOren auch ausgezogene Gefăsse mit schwach gewolbten Wănden, 
ohne ausgeprăgten Halsansatz. Am Oberteil des KOrpers sind Osenhenkel angesetzt ( Abb. 
10, 27 ). Sie treten bereits auf Stufe lla auf. 

Zum Tafelgeschirr gehmen zwei-oder einhenklige gro.Bere und kleinere Trinkschalen und 
Tassen mit seitlich angebrachten Osenvorspriigen, seltener Schiisseln (Abb.10, 14-17, 19, 20, 
22). Die Tassen- und Schopfgefă.Bhenkel unterscheiden sich in Profil- und Vorsprungsfonn. 
Zu Beginn der Stufe IIb iiberwiegen zwei Henkeltypen: dreieckige im Durchschnitt mit 
gratăhnlichem Vorsprung auf dem Henkelscheitel (Abb.10, 16) und bandartige, mit ab
geflachtem abgenindetem (Knopf) Vorspurng (Abb.10, 19, 2o ). Es gibt auch spăter, allerdings 
in geringeren Mengen, glatte Bandhenkel ohne Vorspriinge, und es kommen Henkel mit 
zylinderîonnigen Scheitelvorspriingen vor. in der zweiten Hălfte der Stufe llb treten Gefă.Be 
mit gratăhnlichen Henkelvorspriingen nur noch selten auf, verdrăngt durch solche mit 
Knopfvorspriingen (Abb.10, 20, 22). 

Das Tafelgeschirr aus dieser Zeit ist fast immer omamentlos. Nur selten finden sich 
Gefă.Be mit kurzen senkrechten oder schrăgen Rillen (bzw. diese nachahmenden Riefen). 
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Das Gescbirr aus dem Mahala Db-Horizont zeicbnet sich - trotz dem Feblen archaischer 
Elemente - insgesamt durch grăl\eren Formenreichtum aus. Dies ist durch das Aufkommen 
ncucr GefăBformen zu erklăren, durch Modifikationen ilterar Typen, durch die Herausbil
dung neuer Henk.eJformen und eines plastischen Dekors an TOpfen. 

Die.Analyse der Kcramikfunde aus den beiden Noya-Kulturstugen lăBt erkenncn, dass die 
Grenzen ibrer jeweiligen typologischen Charakteristik recht OieBend sind. In der Siedlung 
Mahala n, wie iibrigens auch in der Griberfeldem der Stufe lla und der ersten Hilfte der 
Stufe Db (z.B. in Alt-Bedrazi.), ist ein Ineinanderflie8en der die materielle Kultur bestimmen
denKomponcntenzu beobachten. Daher erscheint es unm6glich, beiden Kcramikkomplexen 
iibergaugstypen festzustellen; es dtlrfte solchc gar nicht gcgeben baben. Somit lăBt sich cine 
Grenze zwischen der Mahala na- und der Db-Stufe nur bediDgt ziehen. 

Dieser SchluB soli jedoch die von Florescu aufgestellte Zeitstufengliederung keineswegs 
in Frage stellen. Eine solche Gfiederung ist durchaus gerechtfertigt, findet sic doch ihre 
Besti� durch dieFundmaterialien der SiedlungMahalall und des Griberfeldes vonAlt
Bedrazi. (Abb.U) Die ftir die Keramik dieser Denkmăler kennzeichnenden 
GesetzmăBigkeiten entsprechen denen der GefăBe aus der Noya 1- und Noya D-Schicht, wie 
sic seinerzeit vor A.F1orerscu formuliert worden waren14• Die erwăhnten Fundmateriafien, 
sowie die in den letzten 20 Jahren neu dazugekommenen Funde erlauben es, die Merkmale 
der materiellen Kultur der Noya 1- und n - Stufe in ihrem ăstlichenArealin mancher Hinsicht 
zu prizisieren und ihren Kreis zu erweitern. 

Heute lăBt sich die Zah1 der DeDkmăler der Noya 1-Stufe, zu der A.Florescu die Siedlung 
Gîrbovaţ,den unteren Horizont der Siedlung Tru!eiti und einige weitere gezăhlt hat, er
weitern, In diese Stufe lassen sich meines Erachtens neben der Mahala Iia-Siedl1!!18 und einer 
Reihe von Grăbem im stidăstlichen Teil des Grăberfeldes von Alt-Bedrazi15 noch zwei 
weitere Grăberfelder einordnen,die vor Probota16 und KosteJcyl7 (Abb.ll, 13-16), sowie, mit 
W .A. Dergatschow 18, die Siedlung Slobodka �ireuty, genauer nur deren unterer Horizont. In 
der Noya 1-Stufe entstand das Grăberfeld Archiud, in dem GefăBe mit patăhnlichen 
Henkelvorsprtingen tiberwiegen und Topfe von Blockbaugestalt vorkommen1 

• 

Die Hauptmerkmale der materiellen Kultur der Keramikfunde, die zum Noya 1- und D
Horizont gehoren, sollten durch diejenigen der anderen Fundgegenstănde ergănzt werden, 
die mannigfaltig und reichfich in den Siedlungen dieser Kultur vorkommen. Es gefingtjedoch 
selten genug, die friiheren Typen der Bein-und Bronzeer- zeugnisse auszusondern, da solche 
Erzeugnisse in eindeutig geschlossenen archaischen Komplexen in dn Kulturschichten der 
Frtihstufe-8iedlungen nur spărfich vorkommen. Zudem waren die Grăber der Noya 1-Stufe 
hinsichtlich der Gegenstandsfunde vollig unergiebig. 

Nach den Fundmateriafien der Siedlungen Gîrbovaţ und Mahala Ila zu urteilen, konnten die 
Schmucknadeln vom Zypem-Typ und solche mit ringf"ormigen Kof als friiheste Schmucktypen 
betrachtet werden. Auf der Noya lla-Stufe eracheinen die fiir diese Kultur kennzeichnenden 
Schmucknadeln mit Protuberanzen, Psafien vom Boriasch-Typ, kreuzfOrmige Anhănger, die 
neben anderen Bein- und Bronzegegenstănden auch noch in der năchsten Stufe vorkommen. 

Bei der Kennzeichnung und vergleichendenAnalyse der aus zweiHorizonten der Siedlung 
Mahala ll stammenden Materialien wurde dem ersten, dem friiheren Horizont mehr Auf
merksamkeit geschenkt. Die auf der Grundlage der straphizierten Komplexe der Siedlung 
Mahala D hereausgestellten archaischen Elemente ermăglichen es, die Rolle der lokalen 
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Mittelbronzekulturen genauer zu definiereu, die an ihrer AusgestaltuDg mitbeteiligt waren. 
Wre oben erwăhnt, 1assen sich in den archaischen Fundmaterialien von Mahala Elemnte der 
KomarOwo-Kultur unterscheideu, doch sinddiese redlt spărlich. Auf die Komu�Kultur 
gehen nur einzelne Formen zurlick, z.B.Topfe mit Tulpenprofil, tiefe Schalen mit 
RohrheDkeln und vermutlich auch zweihenklige GefăBe, deren Erscheinen unter der 
Komarowo-Keramik auf den Binflu8 der Monteoru- und der CostiJa- Kultur zuriickgefiihrt 
wird. Der Komarowo-Tradition entspricht auch das geritzte und gerillte Ornament, das auf 
der Mahala Ila-Stufe verschwindet. Dies alles zeugt, neben Unzerschieden im. Bestat
tungsritus, von der zweitrangigen Rolle der Komarowo-Kultur bei der Herausbildung der 
Noya-Kultur. 

Bedeutender war der Beitrag der Monteoru-KlJltuil1• Doch sollte diese Frage nicht 
anhand der Mahala-Fundmaterialien erortert werden, die Noya-Kultur im. nord05tlichen 
Verbreitungsraum dieser Kultur kennzeichneu, sondern anhand der in siidlicher gelegenen 
Regionen entdeckten Denkmăler, bekannt aus den Siedlungsgebieten der zur Monteoru-Kul
tur geh&cnden Stămme. 

Neben autochthonen Elem.enten 1assen sich im. Kulturkomplcx von Mahala Da auch 
fremde Elemente unterscheiden, die mit Denkmălem des Vorsabatiner- und des Sabatiner
Typs in Bcziehung gebracht werden. Merkmale, die der Noya- , der Mahala Da-und Db- und 
der Sabatiner Kultur gem.einsam sind, weisen auch Keiamikerzeugnisse auf, vor allem die 
Hauptvarianten der gradwandigen Sacktopfe, die Beinerzeugnisse und die gleichen Typen 
voon Bronzewerkzeug und Schmuck. In Ergebnis des Zusammenwirkens zweeir Aus
gangskomponenteu, einer durch mehrere Kulturen vertretenen autochthonen und einer aus 
den Steppengebieten der nordlichen Schwarzmeerkiiste eingewanderten (Vorsabatiner)Kul
tur hatte sich eine eigenwillige und vielfach einmalige Kultur, die Noya-Kultur, herausgebiltet 
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Die Kiirzezeichens. 

AIM - Arheologiceskie issledovanija v Moldavii, Dineu 

MCA - Materiale fÎ cercetări arheologice 

MIA - Materialy i issledovanija po arheologii SSSR, Moskva. 

Abb.l. Siedlung beim Dorf Mahala. Lageplan der Grabungen. 
1) Grabungen 1955; 2) Grabungen 1956; 3) Gragbungen 1957; 4) Grabungen 1959; 5) · 

Grabungen 1960; 6) Grabungen 1962; 7) Aschenhiigel; 8)neu entstandene Gruben; 
9)Kraftstromleitung; 10) Nummern der Grabungen: ll)Nummern der Aschenhiigel; 12) 
Nummern der Laufgrâben; 13) Grabungen 1968. 
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Abb.2. Mahala Ila. Lageplan und Durchschnitt der Erdhiitte Nr .3. 
1) Schwrzerde; 2) Aschenhiigel schicht; 3) Inhalt der Erdhiitte; 4)Kohle: 5)Asche; 6) 

unterer Horizont der Erdhiitte; 7) Herd; 8) Erdschicht; 9) Komarowo-Kulturschicht 
(Mahala l). 

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro



.. ' 

• 

• • • 

• 

. . 

! �  
• 

• 

• • 

��---------------+-------------- 1 

®1 

·�--------------+-------------� 

. 
• 

� 

• 

.... � (8 

€) 

@ 

-�------------1--------------r-------------+------------�------------� 

u 2 ·-��------------�-�------------�-�------------�.�------------�dr-------------��� 

� 
! � 

- �- :- ' 

� 
::E 

.. 1 ! 
� � � ! 
� �1 � �  � � h � ·  !5 � i � � � � l il 
� 1 � �  il ' . . 1 1 � �  1 � 1 � t 1� 1 � 

·. · ·: ·=· !! li! 1 � .. o··· o·:.· · 
.. . ..·. .  :: � .:. � 

:; 1! 

1 li h 
� �� 

1 f � 1! �o �� . []:. ti]:. :.-; ·.· · . · 
�·.- : .  : :  : - :  

Abb.3.Mahala Ila. Lageplan und Durchschnitte der unterhalb vor Aschenhiigeln 1 entdeckten 
Wohnstătte. 
1) Herd: 2)Erdschicht; 3) Kohle, Asche. www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro
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Abb.4. Mahala II. Lageplan von Aschenhugeln 3 

'* 

13 

· llll 

1) Asche, Kohle; 2)gebrannter Ton; 3)kleinformatige Gefăsse und lăngliche 
Lehmklumpen (in Brotform); 4) Grenzen des Aschenhugels; 5) Grabung 1957; 6) Grabung 
1959; 7) Grabung 1968. 
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Abb.S. Mahala Ilb. Lageplan der Grabung III. 

1 ' �l 

- 1)Erde mit Asche; 2)Lehmbewurf; 3) Lehmbewurf mit Abdriicken von Flechtgerten; 
4) Lehmbewurf mit glatter Flăche; 5)amorpher Lehmbewurf; 6) Steine; 7) Asche, Kohle; 8) 
Keram.ik; 9) angesengte Getreidekorner; 10) Lehmbewurf mit Abdriicken von Stocken; 11) 
Erde mit Kulturspuren; 12) Humuslehm. 

.. 

• 
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Abb.6. GefăB aus dcr unteren Schicht vor Aschcnhtigeln (Mahala Ha) .  
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Abb.7. Keramik aus dcr unlercn Schicht vor Aschenhiigeln (Mahala Ha) .  
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Abb.8. Funde aus dem Inhalt der Erdhiitte Nr.3 (Mahala Ha) . 
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Abb.9. Keramik aus der Mahala Ila-Stufe. 
1-5 verschiedene Siedlungsteile; 6-12 unterer Horizont des Aschenhtigels 3. 
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Abb.lO. GefăBe aus der Siedlung Mahala Ila (1-13) und Ilb (14-27). 
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Abb.ll. Gefă6e von den Graberfeldern von Alt-Bedrazy (1 - 12 Noya II; 17 - 24 - Noya 1) und 
von Kostesty (13-16-Noya 1). 
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