
BEMERKUNGEN OBER DAS BIRITUELLE GRÂBERFELD 
IN CHOT1N (CSSR) 

ADRIANA STOIA 

Der Titel der Monographie von l\I. Du§ek, Thrakisches Grăberfeld der Hallstattzeit in Ohotin, 
Bratislava, 1966, ist schon an und flir sich suggestiv genug, um das Interesse der rumănischen 
Forscher daran zu rechtfertigen*. Zahlreiche Elemente des Grabinventars (Keramik, Pferdege
schirr, Waffen, Schmuckgegenstănde) gehtiren Typen an, die auch im Karpaten-Donauraum anzu
treffen sind. Abgesehen davon, ob sich die von Du§ek bereits im Titel der Arbeit formulierte ethni
sche Zuordnung als berechtigt erweisen wird oder nicht-in diesem Zusammenhang ist auch der 
vorliegende Aufsatz bestrebt, einiges zur Klărung beizutragen -, ist es wohl erforderlich, diesen 
wichtigen Pund in der Siidslowakei einer schărferen Untersuchung zu unterziehen. Dabei sei in 
erster Linie an die Struktur des Grăberfeldes und seine Anordnung im Raum (bzw. seine horizon
tale Stratigraphie) gedacht. Mittels dieser Methoden soll versucht werden, zu chronologischen Be
stimmungen beizutragen und die Funde in Chotin zu der nordthrakischen Welt in einen schărferen 
Gegensatz zu stellen. Selbst wenn viele Fragen, insbesondere die einer absoluten Zeitbestimmung 
nach dem heutigen Stand der Forschungen noch nicht geltist werden ktinnen, wird doch die Defi
niton einer Aufeinanderfolge einzelner Phasen in der Entwicklung des Grăberfeldes in Chotin 
sicherlich einen Fortschritt for die Kenntnis der archăologischen Quellen jener Periode in Stidost
europa bedeuten. 

Zum Verstăndnis der hier folgenden Ausfiihrungen ist selbstverstăndlich die Kenntnis der 
Publikation von Du§ek vorausgesetzt, umsomehr als hier mtiglichst weitgehend vermieden wurde 
die bereits von Du§ek vertiffentlichten Feststellungen zu wiederholen, so daB nur die von ihm noch 
nicht untersuchten Aspekte hervorgehoben werden. 

Im hallstattzeitlichen Grăberfeld in Chotin (Bezirk Komarn6) wurden 318 Ktirper- und 190 
Brandgrăber, sowie 13 Grăber mit Pferdebestattung und 19 Brandplătze abgedeckt. 

Die beiden untersuchten Flăchen (A und B) bilden sehr wahrscheinlich das gesamte Gebiet 
des Grăberfeldes. Du§eks Annahme, dafi die Sandgrube zwischen diesen beiden Flăchen keine Gră
ber zersttirt hat, scheint vtillig gerechtfertigt. In dem vertiffentlichten Plan sind eine Reihe von 
Fehler unterlaufen, die aber mit der freundlichen Hilfe des Autors korrigiert wurden (Abb. 1) 
(allerdings konnte die J„age der Ktirperbestattungsgrăber 34, 117, 233 und 268 nicht festgestellt 
werden). Die sorgfăltig vermerkten Bodenangaben und die einwandfreien Abbildungen der Fund
gegenstănde erleichterten die typologische Analyse. 

Die liber 500 Grăber verschiedener Typen mit verschiedenartigen Fundgegenstănden zeigen, 
daB es sich um ein GrabfeJd handelt, das einem lăngeren Zeitraum entspricht. Die von Du§ek ange
nommene Zeitspanne von 100-125 Jahren1 scheint ăuBerst kurz bemessen. Eine zumindest doppelt 
so lange Zeitdauer ist wahrscheinlicher. Darauf wird spăter zurtickgekommen werden. Es ist also 
anzunehmen, daB die răumliche Entwicklung des Grăberfeldes typologisch betrachtet werden kann 
und muB. Um das zu beweisen, mtissen wir uns liber die Art der Anordnung der Grăber innerhalb 
des Feldes klar werden. Das allgemeine Aussehen der Flăche B und die verschiedenen Grăbergrup
pen der Flăche A deuten eine Einteilung des Grăberfeldes in Zonen an, die wahrscheinlich die soziale 
Struktur der betreffenden Gemeinschaft wiederge ben. 

Innerhalb der Flăiche A ist eine Gruppierungtendenz der Ktirperbestattungsgrăber zu 
beobachten, wâhrend die Brandgrăber manchn al in .deinen Gruppen an den Rândern des Feldes, 
aber auch mit den Ktirpergrâbern vermischt erscheinen. 

* Der vorliegende Aufsatz wurde auf Anregung seitens 
Dr. Alexandru Vulpe geschrieben. Ich mtichte ihm ganz 
besonders meinen Dank aussprechen, diese Arbei mit wert
vollen Ratschlllgen und zahlreichen Hinweisen unterstiitzt 

DACIA, N.S„ TOME XIX, 1975, P. 87-104, BUCAREST 

zu haben. 
1 M. Du~ek, Thrakisches Grăberfe/d der Hallslallzeil in 

Cholin, Bratislava, 1966, S. 36 (weiters : M. Du~ek, Chotin . .. ). 
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Die Gruppierung der Grăber wird augenscheinlicher, wcnn man die Lage der Pferdegra
ber verfolgt. Die Pferdegrâber K 9, 8, 6, 5, 7, 10 umranden eine Gruppc menschlicher Grăber 
im nordwestlichen Teil der Flăche A (Zone II). Ebenso umgeben die Pferdegrăber K 4, 3, 1 
und eventuell K 5 eine weitere Gruppe menschlicher Grăber, in deren Mitte sich ein von einem 
kreisformigen Graben umrandeter Brandplatz befindet, und zwar im siidlichen Teil der glei
chen Flăche A (Zone I). Wie die Lage im Plan schon auf den ersten Blick zeigt und auch aus den 
hier folgenden Ausfiihrungen hervorgehen wird, grenzen die Pferdegrăber die Bereiche der wich
tigsten Grăbergruppen der Flăche A ah. Wir hâtten also eine ăhnliche Situation wie in Szentes
Vekerzug2 und Szentlorinc3 , wo die Pferdegrâber am Rand der fiir die menschlichen Grăber 
bestimmten Flăchen liegen4 • Verfolgt man weiter den Plan der Flăche A, so lâilt sich eine kleinere 
Gruppe am Siidostrand (Zone IV) und eine zweite, allerdings weniger klare, in der Nordostzone 
(Zone III) unterscheiden. 

Notwendig scheint eine Untersuchung der Lage der Brandplătze im Plan des Grăberfeldes. 
M. Dusek5 (S.94) spricht von 7 Brandstellen, aus der Beschreibung im Plan erhellen deren 88 , 

hinzugerechnet miissen abcr auch die Rrandzonen werden, die - wie aus der Beschreibung her
vorgeht - iiber den Korperbestattungsgrâbern 26, 31, 35, 40, 117, 118, 126, 202, 210, 212 und 
220 ermittelt wurden (Abb. 2)7 • Bei Gr. Nr. 246 und 248 ist nicht klar erkenntlich, ob es sich eben
falls um von einer Brandschicht iiberdeckte Grăber handelt. Auf alle Fălle ist klar ersichtlich, 
daB sich sowohl die gesondert angelegten Brandplătze als auch diejenigen, die iiber Korper
bestattungsgrăbern liegen, in der Siidzone bzw. in Zone I des Grăberfeldes befinden. Diese vertikal
stratigrapbischen Beobachtungen (d. h. von Brandplătzen iiber den Korpergrăbern 26, 31, 35, 
40, 117, 118, 126, 202, 210, 212, 220) legen die Vermutung nahe, dall Gruppe I kurz vor den 
iibrigen Gruppierungen der Flăche A ihren Anfang genommen hat. In Zone I wurden iibri
gens iiberhaupt keine Brandgrăberreihen festgestellt (vgl. w.u.S. 89 und 91). Andererseits, stammen
wie noch gezeigt werden soll - etliche Brandgrăber aus der gleichen Periode wie die Korperbestat
tungsgrăber. Infolgedessen diirfen wir auch nicht mit einer gleichmâBigen răumlichen Entwicklung 
aller Gruppierungen, sondern mit einer individuellen Entwicklung jeder einzelnen Grăberzone 
rechnen. Es bleibt eine Frage offen, welcber Zeitunterschied zwischen den Anfăngen der verschie
denen Gruppen liegt. 

Unter den Plănen der Typenverbreitung ist derjenige der die wichtigsten Typen der Kor
perbestattungsweise (gestreckte Lage8, links9 oder rechtsseitige Hockerlage10) zeigt (Abb. 3) am 
aufschluBreichsten fiir die Erklărung des Aufbaus des Grăberfeldes. So ist jene Grăbergruppe mit 
Skeletten in gestreckter Lage im Zentrum und im Siiden der Zone II sowie in Zone I um den 
von einem kreisformigen Graben umgebenen Brandplatz herum festzustellen. Eine andere Gruppe 
von 8 Grâbern mit gestreckten Skeletten bestimmt dic wciter oben mit III bezeichnete Zone 
klarer. Auch in Zone IV sind gestreckte Skelette vorhanden (hier befinden sich jedoch mehr 
Linkshocker). Dagegen sind sie in sehr geringem l\fallc in Flăche B anzutreffen, wo Grăber mit 
Rechtshockern vorwiegen. In den verschiedenen Zonen der Flăche A sind Rechtshocker am ver
breitetsten - sowohl in Zone I als auch insbesondere in Zone II, wo eine Anhâufung der Hocker
skelette im nordlichen und der gestreckten Skelette im siidlichen Teil zu beobachten ist. 

Eine năhere Untersuchung der Grâber mit Rechtshockern ergibt eine Gruppe mit parallel 
gestreckten Armen oder mit angebogenem linken Arm iiber den rechten gelegt (Abb. 3)11 • Derar
tige Grâber sind nur in Flăche A hâufig. Insbesondere in Zone II hebt sich die Gruppe der gestreck-

2 M. Părducz, ActaArchHung, 2, 1952, S. 156; idem, 
ActaArchHung, 6, 1955, S. 11. 

3 E. G. Jerem, ActaArchHung, 20, 1968, S. 175 und Abb. 2. 
4 Zum Unterschicd zu den Pferdegriibern von Zimnicea, 

die stellenweise innerhalb der Nekropole vorkommen. Mit
teilung A. D. Alexandrescu. 

& M. Du~ck, Cliotin .. , S. 94. 
6 Ebd., Plan 2. 
7 Es geht nicht klar hervor warum ein Teii diescr Bestat

tungen als Doppelbegriibnisse (Brandgrab iiber Skelettgrab) 
und ein anderer Teii als Skelettgrăber iiberlagernde Branof
stătten behandclt wird, da die jeweiligen Beschreibungen 
identisch sind. 

8 Grăberfeld A: Gr. 2, 3, 4, 13, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 103, 104, 106, 107, 108, 
112, 116, 123, 127, 131, 132, 144, 151, 152, 153, 157, 158, 
159, 160, 161, 163, 165, 180, 181, 182, 186, 187, 190, 192, 
193, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 212, 214, 215, 216, 218, 
221, 226, 227, 229, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 
247c, 249, 253, 258, 268, 273, 271, 290, 292, 294, 295, 2!l6; 
Grăilcrfeld B : Gr. 50, 64, 77. 

9 Grăberfeld A: Gr. 5, 18, 31, 48, 170 a b c, 172, 183, 198, 
247 b, 255, 269, 293; fehlt in Grăberfcld B. 

10 Grăberfcld A: 1, 7, 8, 9, 10, 11 a, 14, 15?, 16, 19, 24, 
105, 109, 110, 121, 122, 128, 130, 133, 136?, 139, 141, 143, 
155, 162, 178 ?, 188?' 195, 197' 208, 210, 219, 223, 236, 241, 
247 a, 248 a, 250, 252,257,260, 262,263, 264, 266, 267, 270, 
271, 272, 275, 276, 277, 278. 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 291, 297, 298, 299, 300, 301 ; Gră
berfcld B: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 26, 31, 
34, 35, 38, 39, 42, 43, 52, 54, 59, 62, 68, 76, 80, 81, 82, 83, 
88, 89, 90, 91. 

11 l\lit gestrcckten Hănden: Grăberfeld A : 27, 42, 47, 
113, 114, 118, 126, 135, 137, 140, 142, 146, 147, 148, 149, 
150, 154, 156, 164, 166, 167 a, b, 169, 171, 173, 174, 175?, 
176, 177, 179, 184, 189, 191, 194, 199, 200, 217, 222, 224, 
228, 231, 243, 244, 254, 259, 261 ; Grăberfeld B : Gr. 65 u. 
95; Dcr rechte Ann gestreckt, der linke gewinkelt und auf 
den rechten liegend; Grăberfeld A: Gr. 12, 20, 21, 25, 26, 
45 a, 111, 115, 117, 124, 125, 129, 138, 145, 168, 185, 196, 
203, 209, 211, 213, 225, 230, 245, 246, 251, 256, 265; Gră
l>crfcld B : Gr. 46, 86, 87, 94. 
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Abb. 1. Chotin . Plan der GrAberfelder A und B(l Kiirpergrăber; 2 Brandgrăber; 3 Pferdegrăber; 4 Brandplătze) 1 b Topographische Lagc de beiden Grăberfe lder in 
Flăche A sind die von uns an genommenen Verbreitungszonen(I-IV) vermcrkt 
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Abb. 3. Chotin. Skelettgrăber: 1 Rechtshocker; 2 Rechtshocker mit dem rechten 
Arm gestreckt, der linke gewinkelt und auf den rechten liegend; 3 Rechtshocker mit 

gestreckten Hănden; 4 Linkshocker; 5 gestreckte Lage (fiir die Grabnummern vgl. 
Anm. 8-11). 
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5 O'BE.R DAS BrRITUELLE GRĂB E:RFELD IN CiţOT!N 91 

53, 49 ... bis 122, die sich fast gerade von NO nach SW vollzieht. Eine andere Reihe ist im ostli
chen Teil der Flăche A [IV] deutlich), în anderen Făllen am Rand der Zone zu finden. 

Ausgehend von diesen Feststellungen soll nun die Verteilung von · lfostattungs- und Inven-
tartypen im Plan untersucht werden. · 

Der în Abb. 4 dargestellte Plan zeigt die Verteilung der Grăber nach deren Ausrichtung 
an. Die meisten Korperbestattungsgrăber sînd west-ostlich (mit dem Kopf nach Westen) orien
tiert12. Die 280 so angelegten Gră,ber bilden 88% der gesamten Skelettgrăber în Chotin. Die iibri
gen bilden drei Gruppen: 1) 0-W-Richtung (27 Grăber = 11,3%)13 : 2) în S-N-Richtung 
(8 Graber = 2,2%)14 ; 3) în N-S-Richtung (2 Graber = 0,6%)15. 

"!SC 

~ -• • 

Abb. 4. Chotin. Die Orientierung der Ktirperbcstatlung: 1 W-0; 2 0-W; 3 S-N; 4 N-S (.fi.ir die 
Grabnummern vgl. Anm. 12 - 15). 

In Flăche A ist die ost-westlicbe Orientierung in Zone II nur ·am Rande anzutreffen (Gra
ber 235, 240). In Zone I fă.llt ebenfalls - mit Ausnahrne von Grab 118 în der Mitte -dieser Zone 
- die Verteilung der 0-W-Grăber (188, 192) am Rande auf. Bemerkenswert sînd auch die 
drei 0-W-Grii.ber (139 , 141, 154) in Zone III. Die Graber 177 und 135 liegen am Rand die
ser Zone. In Zone IV befînden sich die 0-W-Grăber 1, 17, - das Grab 117 ist nicht ortlich 
festgelegt. In Flăche B sînd die 0-W-Grăber nicht nur zahlreicher, sondern auch iiber die 
ganze Flăche vert~ilt. Wăhrend în Flache A die 0-W-Graber 8,1 % der Ges3!mtzahl (20 von 
247 Grabern) ausmachen, betragt dieses Verbaltnis în Flache B 25,3% (17 von 67 Grabern). Die 
Entwicklung des Anteils der 0-W-Graber wird signifikant, wenn man sie mit der oben gezeigten 
Eînteilung von Flache A in Zonen în Zusammenhang brîngt : OW- Grăber fehlen în den Zonen 
I und II (mit eîner eînzigen Ausnahme în der ersteren) sînd dagegen relativ zahlreich în Flache 
B. Diese Lage kann nicht auf eînem Zufall beruhen, sondern deutet zweifellos auf eînen zeitlichen 
Wechsel der Bestattungsweise hîn. 

Die sehr kleîne Anzahl der S-N- und N-S-Grăber ist nicht fiir irgendwelche Schlu13-
folgerungen ausreichend. Bemerkenswert ist jedoch, daI3 sich die beiden N-S-Grăber (268 und 
199) am Rand der Zone I und zwei S-N-Grăber în der Zone IV be?nden. 

Die Plăne 5, 6 und 7 zeigen die Verteilung der Grăber nach Geschlechtern. Anthropologische 
Untersuchungen wurden nur bei den Korperbestattungsgrabern vorgenommen (Abb. 5). Aus 
diesem Grundehaben wir die Brandgraber nach der Funktionalitat der Beigaben eîngeteilt (Abb. 6) 
- also nach eîner einigermailen subjektiven Methode. Es ist jedoch zu bemerken, da.13 bei den 
Korpergrabern diese beiden Methoden nur în 11 Făllen verschiedene Resultate ergaben. Die haupt
săchliche Schwierigkeit bei der Bestimmung des Geschlechts nach dem Inventar besţeht · în 

i 2 Im Grabungsbericht wird die Orientierung nach den 
Himmelsrichtungen dargelegt ; prăzise Angaben iiber die 
Richtung der Leichen fehlen. Innerhalb der W-0 und 0-W 
Orientierungsgruppen haben wir auch die von der Haupt
sache abweichenden NW-SO und bzw. NO-SW-Gruppen 
miteinbefallt. Diese Deviationen sind auf die Lage der Sonne 
wăhrend den verschiedenen Jahreszeiten zuriickzufiihren. 

13 Grăberfeld A: Gr. 1, 17, 118, i35, 139, 141, 188, 193, 
235; Grăberfeld B : Gr. 9, 10, 31, 32, 34, 35, 39, 44, 48, 50. a, 
68, 70, 71, 85, 91. 

u Grăberfeld A : Gr. 28, 48, 49, 238, 292; · Grăberfeld B : 
12, 65. 

15 Grăberfeld A: Gr. 199, 268; fehlt im Grăberfeld B. 
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92 .AlDRTANIA. STOlA 6 

dem bă,ufigen Feblen oder der Diirftigkeit desselben (62 Brandgrăiber <;>hne !nventar oder ~ur ~it Ton
gegenstăinden konnten nicht in Betracht gezogen werden, davon 44 m Flacbe A und 18 m Flache B.) 

In Flăiche A ergab die archăiologische Statistik bei den Korpergrăibern 28 Măinner16 und 
103 Frauenl7 und die Kombination von archăiologischer und anthropoligischer Statistik 38 Măinner18 

Abb. 5. Chotin. Skelettgrăber des Grăberfeldes A : · 1 Mănnergrăber; 2 Frauen
grăber (an Hand anthropologischer und arcbăologischer Bestimmungen). Fiir 

die Grabnummern vgl. Anm. 16-19. 
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Abb.f 6. Chotin Brandgrăber des 
Grăberfeldes A : 1 Mănnergrăber ; 
2 Fraucngrăber (an Hand archăo
logischer Bestimmung). Filr die 
Grabnummern vgl. Anm. 20-2 3 

Abb. 7. Chotin. Grăberfeld B : 1 
Mănnergrăber; 2 Frauengrăber(nur an 
Hand archăologischer Bestimmung). 

Filr die Grabnummern vgl. 
Anm. 24-25. 
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und 139 Frauen19• Bei den Brandbestattungen lieferte die archăiologiscbe Statistik 26 Manner~0 

und 49 Frauen21• Bei den Urnenbestattungen wurden 11 Frauen-22 und 13 Mănnergrăber23 iden-

u Gr. 13, 35 a, 40, 41, 119, 120, 122, 138, 143, 156, 164, 
167 b, 170 b, 174, 189 a, 197, 199, 209, 210, 219, 226, 233, 
247 a, 250 a, 252, 254, 262 b , 269. 

17 Gr. 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 
30, 33, 37, 38, 42, 43, 45 a, 49, 103, 107, 108, 109, 110, 111 , 
112, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 
134, 137, 139, 141, 142, 144, 147, 148, 161, 162, 163, 166, 
167 a, 170 a, 171, 173, 175, 176, 178, 179, 188, 189 b, 194, 
196, 200, 201, 205, 208, 218, 227, 231, 236, 238, 239, 241, 
244, 245, 246, 247 b, 251, 253, 255, 261, 262 a, 265, 266, 268, 
270, 272, 276, 277, 280, 281, 282, 284, 286, 287, 288, 289, 
292, 293, 301 (Gr. 220 das sp ezifisch mănnliche Beigaben 
enthielt , wurde von den Anthrop ologen als weibliche Be
stattung bestimmt). 

18 Die in Gr. 2, 21, 129, 145, 146, 168, 223, 240, 291 durchge
fiihrten anthropologischen Bestimmungen entsprechen den 

archăologischen Beifunden nicht . Zu den w.o. Anm. 16 aufge
zăhlten Grăbern seien hier auch die Gr. 41, 164 und Gr. 199 
(letztes an Hand der Beifunde bestimmt) hinzugefiigt. 

19 Zu den bei Anm. 17 aufgezăhlten Grăbern soli man 
auch die Gr. 5, 6, 9, 11, 19, 29, 31, 47, 48, 105, 118, 128, 
135, 140, 155, 172, 195, 225, 237, 243, 257, 258, 263, 267, 
275 hinzufiigen. 

20 Gr. 5, 17, 18, 22, 26, 39, 40, 50, 62, 67, 68, 69, 74, 81, 82, 
86, 87, 89, 90, 94 , 96, 98, 101, 102, 110, 113, 117, 11 9. 

21 Gr. 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 
34, 35, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 
65, 66, 70, 72, 75, 76, 80, 83, 85, 91, 92, 95, 100, 105, 108, 
109, 111, 112, 114. 

22 Gr. 23, 30, 43, 48, 58, 70, 76, 80, 95, 100, 105. 
23 Gr. 5, 62, 67, 68, 69, 74 , 81, 86, 87, 101, 102, 113, 11 7. 

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



7 OBER DAS BIRITUELLE GRJl.BER.FELD IN CHOTIN 93 

tifiziert. In Flăche B fand nur eine archăologischc Untersuchung statt, aus der das Vorhanden
sein von 17 Mănnergrăbern24 und 40 Frauengrăbern25 hervorging (Abb. 7). 

Die Anordung der Grăber im Plan ergab keine Trennung der Geschlechter. M. Pârduczs 
Voraussetzung liber die Beziehung zwischen Geschlecht und Grabausrichtung in Szentes Vekerzug 
trifft hier nicht zu26. Das Vorhandensein von Frauengrăbergruppen ist darauf zurti.ckzufti.hren, 
da13 diese Grăber zahlreichcr als die l\Iă,nnergrăber sind. In Flăche B sind Mă,nner- und 
Frauenbestattungen in der Sti.dhă,lfte gemischt. Im nordlichen Teil wurden mit Ausnahme eines 
einzigen Grabes nur Frauen gefunden. 

Es soll nun das Inventar der Chotin-Grăber betrachtet werden, das ti.brigens mengenmă13ig 
ziemlich arm ist, aber sehr zahlreiche Typen enthălt, was angesichts der gro1len Anzahl von Be
stattungen kategorisch einen Nachteil fti.r die Festlegung der horizontalen Stratigraphie darstellt. 
Die Tonware umfa13t vier Hauptformen : Kruge mit hochgezogenem Henkel, Schti.sseln, topffor
mige und bauchige Gefă,1le (au13erdem vereinzelte Exemplare anderer Form). 

Die Kruge mit hochgezogenem Henkel lassen sich nach dem Profil in fonf Typen unterteilen 
(Abb. 8): 1) niedrig, mit rundem Unterteil, Skelettgrăber 45, 111, 145 (alle Stti.cke handgefer
tigt)27; 2) niedrig, mit hoherer Wolbung (die Hălfte der Stti.cke handgefertigt)28 ; 3 A) mit fast dop
pelkonischer Wolbung und ausladendem Rand29 ; 3 B) desgleichen aber schlanker30 ; 4 A) doppel
konisch, ohne abgesetzte Schulter31 ; 4 B) doppelkonisch, mit weniger betont abgesetzter Schulter32 ; 
4 C) doppelkonisch mit Leiste unter dem l\Iundraum33 ; 5) mit betont abgesetzter Schulter und 
eingezogenem Hals34. Hinzu kommen noch 19 Einzelstti.cke mit besonderen Kennzeichen, die 
sich in keine der obigen Varianten einrcihen lassen und die sich hier demnach nicht bewerten 
lassen. 

Typ 1 wurde nur in Korpergrăbern der Flăche A - Zone I - gefunden. Typ 2 findet sich 
insbesondere in Zone II, aber auch in Zone III, fehlt jedoch gănzlich in den Zonen I und IV. 
In Flăche B wurden die Typen 1 ur d 2 nicht angetroffen (vgl. Abb. 9). Typ 3 A erscheint im 
gesamten Grăberfeld. 3 B ist am Rand von Zone III (Grab 12) und in der Flăche B zu finden 
(Brandgrab 82 liegt vereinzelt am Sti.drand des Grăberfeldes). Typ 4 A ist zwischen den Zonen 
I und II vertreten, fehlt jedoch gănzlich in Flăche B und Zone IV der Flăche A. Die Variante 4 
B ist in allen Zonen von A und auch in B zu finden. Die Variante 4 C erscheint am Rand 
von Zone II und in Flăche B (Abb. 10). Die letzte Krugform, in typologischer Hinsicht die 
fortgeschrittenste und ausschlieBlich an der Drehscheibe angefertigt, kommt in den Grăbern mit 
gestreckter Skelettlage ti.berhaupt nicht vor. Sie fehlt ferner in Zone I (das isolierte Brandgrab 
82 befindet sich au13erhalb derselben), erscheint aber in Zone II (am Rand der Grăbergruppe mit 
gestreckten Skeletten,) in Zone III und in Flăche B (vgl. Abb. 9). 

Das Inventar der Chotin-Grăber enthălt Schti.sseln, die vier verschiedene Typen aufweisen : 
1) in Kegelrumpfform, manchmal leicht ausgeladen 35 ; 2) mit ausladendem Rand und betonter 
Schulter36 ; 3) mit nach innen gcknicktem Rand37 ; 4 A) mit nach innen gebogenem Rand und 
Umbo 38 ; 4 B) mit nach inncn gebogenem Rand (Abb. 11). 

u Gr. 1, 39, 40, 44, 46, 49, 50, 61, 64, 68, 69, 80, 81, 84, 
88, 91, 92. 

26 Gr. 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 
27, 29, 31, 35, 37, 41, 42, 48, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 74, 
76, 82, 85, 89, 90, 94, 97, 98. 

26 M. Părducz, ActaArchHung, 4, 1954, S. 50, idem, 
ActaArchHung, 6, 1955, S. 12f. 

21 Grăbcrfeld A: Gr. 45 (Taf. 7/16); 111 (Taf. 8/7); 145 
(Taf. 13/5) - Skelettgrll.ber. 

28 Grăberfeld A: Gr. 131 (Taf. 11/16); 156 (Taf. 14/15); 
163 (Taf. 15/17); 164 (Tar. 16/2); 205 (Taf. 23/4); 244 (Taf. 
26/9); 246 (Taf. 2f'/15); 248 (Taf. 26/23) - Skelcttgrll.ber; 
Gr. 5 - Brandgrab (Taf. 32/9). 

28 Grll.berfeld A: Gr. 11 (Taf. 1/18); 14 (Taf. 2/20); 147 
(Taf. 1::1/25); 250 (Taf. 27/2); 269 (Taf. 29/18) - Skelettgră
ber; Gr. 2 (Taf. 32/6); 13 (Tar. 33/2); 112 (Taf. 48/4) Brand
grăber; Grăberfeld B: Gr. 1 (Taf. 49/14); 

30 Grăberfeld A: Gr. 12 - Skelcttgrab (Taf. 2/15); und 
Gr. 82 - Brandgrab (Taf. 43/8); Gr!iberreld B : Gr. 15 
(Taf. 51/23); 33 (Taf. 53/22); 39 (Taf. 53/28). 

ai Grăberreld A: Gr. 43 (Taf. 7/4); 110 (Taf. 8/6); 113 
(Tar. 9/1); 126 (Taf. 10/21); 129 (Taf. 11/3); 130 (Taf. 11/12); 
168 (Taf. 17/4); 170 (Taf. 18/5); 197 (Taf. 22/6); 293 (Taf. 
31/23) - Skelettgrăber; Gr. 28 (Tar. 3·1/20); 39 (Taf. 36/3); 
51 (Taf. 38/4) - Brandgrăber. 

31 Grâberreld A : Gr. 27 (Taf. 4/18); 42 (Tar. 6/11); 43 

(Tar. 7/1); 136 (Taf. 12/3); 162 (Taf. 15/6); 170 (Taf. 18/3, 
7); 174 (Taf. 17 /13); 179 (Taf. 20/8); 24 7 (Taf. 26/17) - Ske
lettgrăber; Gr. 15 (Taf. 33/8); 20 (Taf. 33/25); 93 (Taf. 
45/11); 94 (Tar. 45/14) - Brandgrăber; Grăberreld B: Gr.1 
(Taf. 49/15); 16 (Taf. 51/38); 66 (Taf. 58/7); 88 (Taf. 60/36). 

33 Grăberfeld A: Gr. 112 (Taf. 8/19); 220 (Taf. 24/13); 
270 (Taf. 29/22); 279 (Taf. 30/18) - Skelettgrăber; Gră
berfeld B: Gr. 20 (Taf. 52/6); 68 (Tar. 58/15); 90 (Tar. 61/8). 

34 Grăberfeld A: Gr. 165 (Taf. 16/6); 173 (Taf. 17/10); 
178 (Taf. 19/13) ; 179 (Tar. 20/3); 251 (Taf. 27 /10) ; 276 (Taf. 
30/6) - Skelettgrăber; Gr. 82 (Taf. 43/7) - Brandgrab ; 
Grăberreld B: Gr. 2 (Taf. 49/21); 14 (Taf. 51/12); 31 (Taf. 
53/18); 81 (Taf. 60/2). 

36 Grăberreld A : Gr. 34 (Taf. 5/8) - Skelettgrab ; Gr. 13? 
(Taf. 33/1); 67 (Taf. 40/17); 103 (Taf. 46/12) - Brandgrăber. 

36 Grăberfeld A : Gr. 265 - Skelettgrab (Taf. 28/20); 
Gr. 2 (Taf. 32/5); 66 (Taf. 40/11); 117 (Taf. 48/18) - Brand
grliber. 

37 Grăberfeld A: Gr. 170 (Taf. 18/10); 240 (Taf. 26/1); 
248 (Taf. 26/24) - Skelettgrăber und Gr. 107 (Taf. 47/1) -
Brandgrab; Grăberfeld B : Gr. 2 (Taf. 49/18); 20 (Taf. 52/5); 
26 (Taf. 53/9); 44 (Taf. 54/9); 46 (Taf. 54/14); 74 (Taf. 59/ 
1-2). 

38 Grăberfeld A : Gr. 102 - Brandgrab (Taf. 46/9); Gră
bcrreld B: Gr. 16 (Taf. 51/37) 19 (Taf. 52/2). 
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Typ 1 erscheint sporadisch in allen Zonen der Flăche A. Typ 2 nur an den Răndern dcr Zonen 
II, III und IV. Diese Typen kommen in Flăche B nicht vor. Typ 3 ist nicht in den Zonen I, 
III und IV von Flăche A zu finden, ist jedoch stark am Rand von Zone II und in Flăche R 
vertreten. Typ 4 (Variante B) sehr zahlreich vorkommend, ist jedoch typologisch unempfindlich 
und wurde nicht kartiert; Typ 4 A ist in drei Exemplaren vorhanden : eins (Brandgrab 102) 
auilerhalb von Zone II, die anderen (16, 19) in Flăche B. In diesem Feld erscheinen i.iberhaupt 
nur die Typen 3 und 4 (Abb. 12). 

Die Topfgefăile bestehen aus grober Paste mit rauher Oberflăche, manchmal mit einer Reihe 
von Vertiefungen oder Einkerbungen an der Schulter. In Chotin herrschen drei Typen vor (einige 
in Einzelexemplaren vorhandene Formen konnen hier nicht beri.icksichtigt werden). 1) mit abge
rundeter oder gerader Schulter und leicht nach innen gebogenem Rand (Abb. 13/1)39 ; 2) mit 
betonter Schulter und mehr oder weniger umgesti.ilptem Rand40 (Abb. 13/2); doppelkoniscb mit 
Warzenbuckeln41 (Abb. 13/3). - Typ 1 ist fi.ir die typologische Entwicklung unempfindlich. Typ 
2 fehlt in Zone I, ist in einem einzigen, etwas eigenartigen Exemplar in Zone II (Korpergrab 
255) vorhanden, erscheint siebenmal in Zone III (Korpergrăber 10, 133, 136, 152, 157, 211 und 
Brandgrab 14), dreimal in Zone IV und ein einziges Mal in Flăche B (Korpergrab 58). Typ 3 
erscheint in Flăche B nur in zwei Grăbcrn (Korperbestattung 63 und Brandbestattung 67) und 
in Flăche A nur in den Brandgrăbern 43 und 86 der Zone III (vgl. Abb. 14). 

Bei den bauchigen Gefăilen lassen sich fi.inf Typen unterscheiden, und zwar 1) tiefange
setzt doppelkonisch mit Trichterrand (manche Sti.icke mit vier Warzenbuckeln unter der Wol
bung42; 2) tiefangesetzte runde Wolbung und Trichterrand43 ; 3) schlankere Form mit abgerundeter 
Wolbung44 ; 4) sehr tief angesetzte starke Wolbung, enge Offnung mit Trichterrand45 ; 5) runde Wol
bung, vom Hals durch Schulter abgesetzt; trichterformige 0ffnung46 (Abb. 15). 

Diese Gefăilform weist eine groile typologische Mannigfaltigkeit auf, daher ist auch unser 
Schema in gewissem Maile subjektiv. Schărfer umrissen sind die Typen 3, 4, 5, deren Verbreitung 
aus diesem Grunde auch signifikanter ist als die der ersten beiden Typen. Es muil bemerkt wer
den, dail auch im Fall der bauchigen Gefaile auf die typologische Einreihung einiger Exemplare 
die durch ein einziges Stuck reprăsentiert sind, verziehtet werden muilte. Typ 1 ist in allen Zonen 
des Grăbcrfeldes mit Ausnahme von Zone IV - vertreten. Eine Variante dieses Typs erscheint 
am Rand von Zone II (Brandgrab 84), in Zone III (Brandgrăber 86 und 48) und in Flăcbe B. 
Typ 2 kommt in Zone I und II, sowie am Rand der Zone III, aber uberhaupt nicht in Flăche 
B vor. Type 4 wurde ein einziges Mal in Flăche A, am Rand von Zone II zusammen mit einem 
bauchigen Gefail vom Typ 5 und einmal in B, am Rande (Grab 76), gefunden. Type 5 ist in 
allen Zonen des Grăberfeldes allerdings am Rand der Zonen I und II vorhanden (Abb. 16). 

Von den ubrigen Beigaben sind nur die Trensen, Kocherbeschlăge, Schlăfenringe, Tomtem
pel, Fibeln, Pfeilspitzcn und Spiegel ffu die im Plan gezeigte Entwicklung von Bedeutung. M~sscr, 
Armreifen, Perlen, N adeln usw. sind fi.ir die hier verwendete Methode unempfindlich. 

Alle Trensen gehoren dem gleichen Typ an ( das l\Iundsti.ick ist mit einem N iet befestigt) 
(vgl. Abb. 17 /1-5), aber fast jedes Exemplar stellt eine andere Variante dar. Variante 1 : Grăbcr 
119, 120 - mit drei Lochern; Variante 2: Brandgrab 22 - mit rechteckigen Stăben und drei 

39 Grăberfeld A: Gr. 39 (Taf. 5/15); 43 (Taf. 7/11); 109 
(Taf. 8/3); 124 (Taf. 10/8); 129 (Taf. 11 /6); 130 (Taf. 11 /10); 
142 (Taf. 12/13); 143 (Taf. 12/17); 148 (Taf. 14/2); 162 (Tar. 
15/8); 163 (Taf. 15/13); 165 (Taf. 16/5); 175 (Taf. 19/4); 
178 (Taf. 19/18); 179 (Taf. 20/2); 187 (Taf. 21/1); 190 (Taf. 
21/17); 197 (Taf. 22/7); 218 (Taf. 24/8); 242 (Taf. 26/7); 
248 (Taf. 26/20, 26); 250 (Taf. 27/1); 252 (Taf. 27/21); 268 
(Taf. 29/4); 269 (Taf. 29/17); 273 (Taf. 30/5) - Skelettgrâber; 
Gr. 2 (Taf. 32/4); 3 (Taf. 32/7); 6 (Taf. 32/11); 10 (Taf. 32/12); 
16 (Taf. 33/13); 31 (Taf. 35/4); 62 (Taf. 40/2); 68 (Taf. 
41/2); 72 (Taf. 41/16); 84 (Taf. 43/14); 95 (Taf. 45/18); 
102 (Taf. 46/10); 104 (Taf. 46/13); 105 (Taf. 46/14); 111 
(Taf. 47/13); 117 (Taf. 48/19) - Brandgrll.ber; Grăberfeld 
B: Gr. 2 (Taf. 49/16); 28 (Taf. 53/13); 40 (Taf. 53/30); 70 
(Taf. 58/18); 75 (Taf. 59/14); 85 (Taf. 60/19); 87 (Taf. 60/22). 

40 Grăberfeld A : Gr. 2 (Taf. 1 /9); 10 (Taf. 2/2); 14 (Tar. 
2/22); 42 (Taf. 6/9); 46 (Taf. 7 /23); 133 (Taf. 11 /20): 136 
(Taf. 12/1); 152 (Taf. 14/11); 157 (Taf. 14/19); 211 (Taf. 
24/1)- Skelettgrll.ber; 46 (Taf. 37/20); 49 (Taf. 38/1)-Brand
grăber; Grăberfeld B : Gr. 58 (Taf. 56/16). 

u Grăberfeld A: Gr. 43 (Taf. 37/8); 67 (Taf. 40/18)- Brand
grll.ber; Grll.berfeld B : 67 (Taf. 58/8). 

u Grll.berfeld A: Gr. 23 (Taf. 34/9); 42 (Taf. 37/6); 48 

(Tar. 37/28); 49 (Taf. 37/27); 51 (Tar. :18/5); 81 (Tar. ~3/1); 
87 (Tar. 44/1) - Brandgrăber; Gr. 25 (Taf. 4/8, 12); 176 
(Taf. 19/9); 226 (Taf. 25/6); 240 (Taf. 26/2); 248 (Taf. 26/21); 
278 (Taf. 30/16) - Skelettgrăber; Grăberfeld B : Gr. 16 
(Taf. 51/30); 20 (Taf. 52/4); 59 (Taf. 57/12); 82 (Tar. 60/4); 
Typ I A begegnen wir im Grll.berfeld A in Gr. 43 (Taf. 37/8); 
79 (Taf. 42/13); 86 (Taf. 43/18); 113 (Taf. 48/10)-Brand
grll.ber; Grăberfeld B: Gr. 16 (Taf. 51/40). 

43 Grll.berfeld A : Gr. 111 (Taf. 8/8); 189 (Taf. 21 /16) ; 
170 (Taf. 18/1); 206 (Taf. 23/8); 259 (Taf. 28/12) - Ske
lettgrăber; Gr. 34 (Taf. 35/11); 35 (Taf. 35/22); 55 (Taf. 
38/19); 79 (Taf. 42/12). 

u Grăberfeld A : Gr. 23 (Taf. 34/7) ; 58 (Taf. 39/10); 
68 (Taf. 41/1); 69 (Taf. 41/8) - Brandgrâber; Gr. 178-
Skelettgrab (Taf. 19/14); Grăberfeld B: Gr. 65 (Taf. 58/5); 
79 (Taf. 59/18). 

o Grâberfeld A: Gr. 60 - Brandgrab (Taf. 39/18); Grâ
berfeld B: Gr. 76 (Taf. 59/15). 

48 Grâberfeld A: Gr. 20 (Taf. 3/11); 26 (Tar. 4/14); 27 
(Taf. 4/19, 22) -Skelettgrâber; Gr. 60 (Taf. 39/14); 61 
(Taf. 39/21, 27) - Brandgrăber; Grâberfeld B: Gr. 47 
(Taf. 55/1); 75 (Taf. 59/13). 
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Lochern; Variante 3 - Korpergrăber 40 und 220 Â - mit ovalen Stăben und drei Lochern (Abb. 
18). 

Vier der fiinf Trensen wurden in Korpergrăbern, eine in einem Brandgrab gefunden. 220 
ist das einzige Grab mit Trense in Zone II. Die iibrigen vier befinden sich in Zone I der Flăche 
A. In Flăche B waren keine Trensen anzutreffen. Es wurden in Chotin keine Trensen in Pferde
grăbern gefunden, wie dies in Szentes Vekerzug der Fall war. 

Abb. 15. Chotfn. Die Typen der 
bauchigen Gefâlle. 

Die beiden Kocherbeschlage gehoren verschiedenen Typen an. Der Typ mit Tierornamenten 
wurde im Korpergrab 40, Flăche A, Zone I (Abb. 17/6), das mit Rillen geschmiickte Exemplar 
in Zone II im Brandgrab 87 (Abb. 17/7) gefunden. 
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fâlle (fiir die Grabnummern 
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Schlăfenringe sind in Chotin în zahlreichen Typen vertreten. Am verbreitetsten ist der Typ 
aus dicken Bronzestăben mit offenen Enden (1 A); an einem Ende war eine kegelformige Ver-
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dickung aus Silberblech angebracht (die bei manchen Exemplaren fehlt). Es sind jedoch zwei 
Varianten zu unterscheiden: 1 A - aus einfachen und 1 B - aus geritzten Stăben (Abb. 
17/8-9)47 • 

In Flâche A gab es 19 Schlăfenringe der Variante 1 A (zwei davon' passim) und einen ein
lligen der Variante 1 B; dieser neben einerri Exemplar der Variante 1 A liegend (Grab 246). Letz
teres und Grab 233 ( das im Plan von Duăek nicht verzeichnet ist, sich aber . wohl in dieser 
Zone befinden dtirfte) sind die einzigen Grăber mit Schlăfenringen in Zone II (Brandgrab . 91 liegt 
auBerhalb der Zone II). Drei Exemplare wurden am Ostrand von Zone III gefunden, in Zone I 
neun und in Zone IV drei Stticke. Es ist also eine Ballung der Schlăfenringe dieses Typs (Varian
te 1 A) in Flăche A insbesondere in den Zo_nen I, III, IV klar ersichtlich (Abb. 19). 

\. 

• o 

Ab . 18. Chotfn. Der Verbreitungsplan: 
1 ens fi ; 2 Kocherbeschlag mit Tier
orna enten; 3 Kocherbeschlag mit geo
metrischem Motiv ; 4 Lanzenspitze ; 5 
einfacher Spiegel; 6 Spiegel mit Vo-

! 

• -
luten; 7 Fibeln; ·8 Eisenllxle. 

.4 
• 2 o ·3 
li Ir 
o 5 
es 
@ . 7 

V 8 

Die 17 Ringe (Variante 1 A) sind in vier Skelett- und zehn Brandgrăbern verteilt. Der 
einzige Ring der Variante lB befand sich in einem Skelettgrab. In Flăche.'B- ist -die Situation mnge
kehrt: vier Ringe der Variante 1 A (in zwei Brandgrăbern) gegeniiber sieben Ringen .~er Variante 
1 B (in drei Brandgrăbern und einem Skelettgrab) und beweist einwandfrei eine Anderung des 
Inventars. 

Typ 2 (aus diinnerem Material) kommt in Chotin in 14 Exemplaren vor (Abb. 17 /10-11), 
und zwar ebenfalls in zwei Varianten: 2 A - einfach, 2 B - aus gewundenem Draht48• Variante 
2 A (7 Exemplare) ist in Zone III (Grăber 10, 181) und Variante 2 B (nur drei Exemplare) in 
Zone IV von Flăche A (Grăber 30, 49) anzutreffen. In Flăche B fand sich Variante 2 A im Grab 
13 (ein Exemplar) und Variante 2 B im Grab 20 (ein Exemplar). Alle Grăber mit solchen Rin-
gen sind Skelettgrăber (vgl. Abb. 19). · 

Die ftinf Lanzenspitzen49 waren wie folgt verteilt : drei in Zone II, eine in Zone III ( Grab 
156) und eine in Zone I (drei Stiick în Skelettgrăbern und zwei in einem einzigen Brandgrab 
Abb.18). 

Von den beiden in Chotin entdeckten Spiegeln befand sich einer in Flăchc A (Brandgrab 
76; Abb. 17/12) und und der andere in Flăche B im Brandgrab 8 (Abb. 17/13). Sie gehoren 
verschiedenen Typen an (Abb. 18). 

In Chotin wurden auch zwei Eisenăxte (Keilhauen) gefunden, und z;~ar ir). ,Flaphe B ((}răber 
46 und 49). · · . · · · · · ' 

' 7 Typ I A - Grăberfeld A: Gr. 12 (Taf. 32/15-16); 
32 (Taf. 35/8); 34 (Taf. 35/14-15); 39 (Taf. 36/14); 40 
(Taf. 36/24); 61 (Taf. 39/30); 72 (Taf. 41/17); 76 (Taf. 42/' 
10); 91 (Taf. 45/4) - Brandgrăber; Gr. 108 (Taf. 7 /36); 
233 (Taf. 25/18); 246 (Taf. 26/13); 188 (Taf. 21/3) 189 
(Taf. 21/8-9) - Skelettgrăber; Grăberfeld B: Gr. 60 
(Taf. 57/15-16); 74 (Taf. 59/10, 12). Typ J B - Grăber
feld A: Gr. 246 (Taf. 26/12); Gr11berfeld B: Gr. 14 
(Taf. 51/22); 26 (Taf. 53/1-2); 51 (Taf. 56/6-7); 79 (Taf. 

59/2ll-21). 
48 Typ 2 A. - Orăberfeld A: Gr. 10 (Taf. 2/6-10); 1 Şl 

(Taf. 20/14-15) - Skelettgrăber; Grăberfeld B: Gr. 20 
(Tar. 52/7); Typ 2 B - Grăberfeld A : Gr. 3Q {Taf. 5/3) ; 
49 (Taf. 7/24-25); Grăberfeld B: Gr. 13 (Taf. 51/10). 

49 Speerspitzen: Gr. 120 (Taf. 9/13); 156 (Taf. 14/14); 
197 (Taf. 22/5) - Skelettgrăb!!r 'und Gr. 110 - Brandgrab 
(Taf. 47/7, 8) - Grăberfeld A. 
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Von den beiden im Grăberfeld vorhandenen Fibeln ist die erstere - aus Bronze - eine 
Paukenfibel(Abb. 17/15). Hinsichtlichderanderen (Abb. 17/14), aus Eisen gefertigten(Grab 52) 
konnen wir urn; der von Duăek pră.zise ausgedriickten Meinung, da.3 es sich um eine Kahnfibel 
handelt, nicht anschlie.Ben. Der sehr schlechte Zustand des Stiickes lăJlt eine Bestimmung des 
Typs wohl nicht zu. Es konnte sich vielleicht um eine VogelfuJlfibel handeln. Diese beiden Stiicke 
befanden sich in Zone III, rechts und links von der mittleren Bestattungsreihe, beide in 
Brandgrăbern (52 und 56 A). 
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Abb. 19. Chotfn. Der Verbreitungsplan der 
Schlăfenringe (fiir die Grabnummern vgl. 

Anm. 47-48). 

O) o• 

Typ 
0 1A 
• 1& 
0 2A 
• 2a 

o 
o 

Abb. 20. Chotfn. Der Verbreitungsplan der Bronzepfeilspitzen 
(1-3) und Tonstempel ( 4-6) : 1 ein Exemplar Bronzepfeilspitze; 
2 zwei Exemplare Bronzepfeilspitzen ; 3 mehrere Exemplare Bronze-
pfeilspitzen; 4 ein Exemplar Tonstempel; 5 zwei bis fiinf Exem
plare Tonstempel ; 6 mehrere Exemplare Tonstempel (fiir die Grab~ 

nummern vgl. Anm. 50-51). 

Die dreikantigen Pfeilspitzen sind aus Bronze, ohne Tiille, mit Ausnahme von zwei Exem
plaren aus Eisen ; diese sind Blattlanzen mit zwei verlăngerten Kanten, Mittelrippe und Tiille 
(Skelettgră.ber 50 und 64 in Flăche B)50• Der Verteilungsplan der Bronzepfeilspitzen (Abb.20) 

60 Bronzene Pfeilspitzen: Grăberfeld A: Gr. 120 (16 
Exemplare: Taf. 9/15-30); 167 (Taf. 16/14); 197 (Taf. 
~2/8); 210 (4 Exemplare: Taf. 23/16-19); 220 (2 Exem
plare: Taf. 24/25-26); 233 (Taf. 25/17); 248 (Taf. 26/25); 
252 (Taf. 27/20); 254 (Taf. 28/2); 262 (Taf. 28/18); 269 
(8 Exemplare: Taf. 29/6-13) - Skelettgrăber; Gr. 17 
(Taf. 33/14); 18 (Taf. 33/18); 22 (Taf. 34/3): 39 (Taf. 36/5-6); 

40 (Taf. 36/22); 43 (Taf. 37 /13) ; 81 (Taf. 43/3); 86 (Taf. 
43/21); 87 (Taf. 44/3); 89 (Taf. 45/1); 96 (2 Exemplare : 
Taf. 45/21-22); 117 (3 Exemplare : Taf. 48/15-17) 118 
(Taf. 48/20) ; 119 (Taf. 48/22) - Brandgrăber. Grăberfeld 
B: Gr. 1 (13 Exemplare: Taf. 49/1-13); 49 (8 Exemplare: 
Taf. 55/8-15); 68 (2 Exemplare: Taf. 58/11-12); 88 (Taf. 
60/26). 
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beweist klar eine Anhă.ufung in Zone II, wo diese Gegenstă.nde hăufig in Skelettgră.bern anzutref
fen sind. Brandgră.ber mit Pfeilspitzen (mit Ausnahme von Gr. 87) befinden sich am Rand dieser 
Zone. In Zone I wurden nur im Skelettgrab 120 Pfeilspitzen gefunden, und zwar 16 Stiick. In 
Flăche B lagen alle Pfeilspitzen (auch die eisernen) in Skelettgrăbern. 

Interessant ist auch die Verteilung der in Chotin ziemlich zahlreichen Tonstempel51 mit 
sehr verschiedenartigen Zeichnungen, so da.13 eine Einteilung in Typen nach der Ausschmiickung 
nicht dem hier verfolgten Zweck dienen konnte, da praktisch jedes einzelne Exemplar anders 
gezeichnet ist (Abb.20). Bemerkenswert ist jedoch die Seltenheit dieser Gegenstă.nde in den Ske
lettgrăbern (Gr. 126 in Zone I. Gr. 269 - 2 Exemplare - in Zone II, Gr. 59 - 3 Exemplare
und Gr. 82 in Flăche B, Gr. 20 und 292 in den Zonen II und III von A). Sie sind haufiger in 
den Brandgrabern: 13, 23, 29, 39, 42 - 3 Exemplare -, 43, 50, 72, 82 in Flache A und Grab 
79 - 4 Exemplare - in Flă.che B. Ferner zeigt sich, da.13 sich die Graber mit mehreren Exem
plaren in Flă.che B befinden; in A sind sie insbesondre in Brandgră.bern vorhanden. 

Eine horizontale Schichtung des Grăberfeldes ist offensichtlich. Die 5 Gruppen (I-IV in 
Flache A und Flache B als Ganzes betrachtet) folgen aufeinander und iiberdecken sich teilweise. 
Die Entwicklung geht von Zone I von Flă.che A nach Flăche B- oder umgekehrt. Innerhalb der 
Flăche A weisen die Zonen II und III tJbergangserscheinungen auf, abgesehen von der Ent
wicklungsrichtung. Ferner ist innerhalb jeder Gruppe eine Entwicklungsrichtung vom Zentrum zur 
Peripherie sichtbar - oder umgekehrt. Es ist auch zu bemerken, da.13 der birituelle Charakter 
allen Gruppen des Grâberfelds in Chotin eigen ist. Man kann jedoch voraussetzen, da.13 die am 
Rande der Zonen oder in Reihen angelegten Brandgrăber innerhalb der betreffenden Zonen neu
eren Datums sind. 

N achdem eine Entwicklung des Gră.berfeldes im Raum festgelegt ist, bleibt nur noch zu 
klăren von wo aus diese Entwicklung beginnt, da wie bekannt, in vielen Situationen mit einer 
horizontalen Schichtung ihre Lesung in zwei Richtungen vorgenommen werden kann52• Aus den 
weiter oben (S.89,91 u.s.w.) im Zusammenhang mit der Anordnung des Gră.berfeldes in dem 
Sinne angefiihrten Argumenten, da.13 Zone I (Flă.che A). den ă.ltesten Kern des Grăberfeldes bildet, 
folgt, da.13 Flăche B den neueren Teil desselben darstellt. 

Nun wollen wir die Anordnung im Plan der typischsten Objekte untersuchen, die geeignet 
scheinen, uns Angaben fiir eine absolute Datierung des Gră.berfeldes zu liefern, nâmlich Kocher
beschlăge, Trensen, Spiegel, Fibeln und in gewissem Ma.13e auch Pfeilspitzen. 

In Zone I (Flăche A) befinden sich mehrere reicher ausgestattete Kriegergrăber (etwa Grab 
40A). Im Inventar derselben ist ein mit stark stilisierten Tiermotiven geschmiickter und verzierter 
Kocherbeschlag vorhanden. Das Stiick pa.13t zu den bei Armăşoaia (Iaşi), Salonta (Bihor), Bir
seşti (Vrancea), Matraszele (Nordungarn), Komarno (Tschechoslowakei) u.a. gefundenen Exem
plaren und konnte aus der zweiten Hâlfte des 6.Jh. v.u.Z. stammen63 • 

Dieselbe Datierung kann auch fiir die in dem gleichen Grab ( 40 A) entdeckten Trensen vor
geschlagen werden. Der ălteste Vertreter des betreffenden Typs stammt aus Atenica in Serbien6", 

wo er mit der griechischen Keramik des ausgehenden 6.Jh. gepaart erscheint. Er tritt auch in 
Ferigile66 im nordlichen und mittleren Teil des Grâberfeldes auf, was fiir eine Daticrung (unab
hăngig von der Entwicklungsrichtung des Feldes) um das Jahr 500 und die erste Hălfte des 5.Jh. 
v.u.Z. spricht. Andere Entdeckungen, wie etwa in SzentlOrinc (Siidwestungarn)56 oder in Brezje 

Iii Tonstempeln: Grăberfeld A : Gr. 20 (Tar. 3/9); 126 
(T:>f. 10/17); 269 (2 Exemplare : Taf. 29/19-20); 292 (Taf. 
31/16) - Skelettgrăber; Gr. 13 (3 Exemplare: Taf. 33/5-7); 
23 (Taf. 34/8); 26 (Taf. 34/16); 39 (Taf. 36/7); 42 (3 Exem
plare: Tar. 37/1-3); 43 (Taf. 37/10); 50 (Taf. 38/2-2 a); 
72 (Taf. 41/15); 82 (Taf. 43/9) - Brandgrăber. Im Grăber
feld B: Gr. 59 (3 Exemplare: Taf. 57/3-5); 79 (4 Exem
plare: Taf. 59/22-25); 82 (Taf. 60/11). 

62 Zum Beispiel sei die Unsicherheit liber die Entwicklungs
richtung innerhalb des Grăberfeldes von Ferigile ange
fiihrt: A. Vulpe, Necropola hallslatliană de la Ferigile, Buka
rest, 1967, S. 80; ders., MemAntiq, 2, 1970, S. 132 ff. Vgl. 
auch die Diskussion der horizontalen Stratigraphie von Les 
Jogasses: M. Babeş, Das Graber(eld von Les Jogasses, Bonn, 
1974, S. 46-47, Anm. 73-74. 

63 Armăşoaia: A. Niţu, Materiale, 1, 1953, fig. 1; Salon
ta: Valentin Vasiliev, N. Chidioşan, SCIV, 23, 1972, 3, S. 
43- 45; Birseşti : Mitteilung S. Morintz, der uns freundlicher
weise das Foto dieses Stiickes gezeigt hat; Matraszele : 
B. Benadik, ArchRozhl, 5, 1953, Abb. 313/3; Komarno: 
ebd. Abb. 313/1. 

Wie aus den obenangefiihrten Analogien erhellt, zeigt 

das Stiick aus der Ktirperbestattung 40 von Chotln gleich
falls stark stylisierte Tierdarstellungen und nicht wie Du§ek 
(Chotin, S. 30) behauptet Blilttenverzierungen. 

Der gestreifte Kticherl.Jeschlag aus Brandgrab 87 ăhnelt 
einem fundortlosen Exemplar aus dem Mus. Budapest 
(B. Benadik, ArchRozhl, 5, 1953, Abb. 312/1-3) sowie 
denen von Mădăraş und Velka Mana. 

Es sei bemerkt, dall die Zeitstellung dieser Fundgruppe 
hauptsăchlich aur stylistisch-typologischen Vergleichen der 
Tierdarstellungen auf den Trensen oder Plăttchen u.s.w. 
beruht. Die scharfe Chronologie der Kticherbeschlăge bleibt 
weiterhin ein Desiderat. 

H Atenica: M. Djunkinc, B. Jovanovic, Archlug, 6, 1965, 
Taf. 13/10 (Separatum), 18/4, 25/5. Die Datierung des Stuk
kes von Donja Dolina ist nicht gesichert : Z. Mari~, Glasnik, 
N.S., 19, 1964, Taf. 6/27. 

65 Ferigile: A. Vulpe, Necropola hallslalliană de la Ferigile, 
Bukarest, 1967, Taf. 22/8-10; vgl. auch Tigveni: A. Vulpe 
und Eug. Popescu, Dacia., N.S., 16, 1972, Abb. 4/2 und 13/5. 

&& Szentltirinc: E. G. Jerem, ActaArchHung, 20, 1968, 
S. 204 (Gr. 52) und S. 206 (Gr. 58, 60, 61). 
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(Slowenien)67 weisen eher auf das 5.Jh.v.u.Z. hin. Diese Vorkommensdauer des betreffenden Typs 
bestâtigt sich auch in Chotin, wo er aliem Anschein nach in den ersten beiden Phasen des Gră
berfeldes auftritt. 

Das dritte Datierungselement bilden die beiden Spiegel in verschiedener Ausftihrung. Der 
Spiegel aus dem Brandgrab 76 (Flâche A, Zone II) erinnert, obwohl keine direkten Analogien 
bestehen, an ein im Grabhugel 5 in Bratysov (Podolien)68 entdecktes Exemplar. Der Kontext 
des Fundes (eiserne Lanzenspitze, dreikantige Pfeilspitzen mit TU.He, Tasse mit zylinderformigem 
Buckel schrâg auf dem Henkel) weist - allerdings mit einer gewissen Annăhcrung - auf 
das Ende des 6. oder die erste Hălfte des 5.Jh. hin. Andrerseits gehort jedoch dor andcre Chotîner 
Spiegel (Flăche B, Skelettgrab 8) einem gewohnlicheren Typ an. Dieser ist bei Tâpi6szele69 (zu
fălliger Fund im Nordteil des Grâberfeldes), bei Ivanovce (im Grabhtigcl III) leider ohne signi
fikantcn Zusammenhang6° und bei Cernavoda 61 in einem vereinzelten Brar:dgrab anzutreffen. 
Derselbe Typ erscheint auch in Olbia in einer Variante. Der Kontext dieses Fundes weist auf 
das Ende des 5. - Beginn des 4. Jh. hin62• Der Cernavoda-Fund ist suggestiv, da die dazugeho
rigcn GefâBe eine Beziehung zur fruhen Keramik aus den Grâberfeldern im unteren Donaugcbiet 
zulassen. Die Datierung des Cernavoda-Exemplars gegen Ende des 5. oder sogar den Beginn 
des 4.Jh. ist moglich. Es sei bemerkt, da.13 von den beiden Typen der in Flâche B entdeckte jun
geren Datums ist als der in Zone II (Flăche A) gefundene. 

Unter den ubrigen Datierungselementen weist die Paukenfibel aus Grab 56 auf das 5. Jh., 
vielleicht sogar schon auf dessen Beginn hin63 • Die Pfeilspitzen aus Chotin gehoren alle dem Typ 
ohne TU.He an, der seit dem 5.Jh.v.u.Z. im Norden des Schwarzen Meers charakteristich ist64• Es 
sei jedoch daran erinnert, da.13 Pfeilspitzen in Chotin uberall gefunden wurden, so da.13 ihr chro
nologischer Wert nur ganz allgemein ist. 

Einen letzten Hinweis nur relativen Wertes bildet die Typenentwicklung der Keramikfor
men, insbesondere der Krtige. Im vollen Bewu.Btsein der Irrtiimer, zu denen eine auf Typenent
wicklung gesttitzte Datierung ftihren kann, sei doch bemerkt, da.13 die einfachsten, insbesondere 
handgefertigte Krugtypen in Zone I anzutreffen sind, wăhrend hoher entwickelte, fast ausschlie.13-
lich scheibengedrehte Typen am N ordrand der Zonen II und III und in Flăche B vorkommen. 
Die weiter oben gezeigte Typenreihe 1-5 bestătigt die Annahme, da.13 Flăche B als der jungste 
Teii des gesamten Chotiner Grâberfeldes zu betrachten ist. 

Iniolgedessen scheint eine Beschrănkung der ganzen Entwicklung dieses Grăberfeldes auf 
nur ungefăhr 125 Jahre (bzw. vom zweiten Viertel des 4.Jh. bis zur Mitte des 3.Jh.v.u.Z.),so 
wie sie Du§ek vorschlăgt, ungerechtfertigt und auch seine Datierung zu niedrig66. Die vorstehen
den Ausftihrungen lassen eine bedeutend lăngere Dauer ftir die etappenweise Entwicklung des 
Grăberfeldes for richtig gelten. Die ălteste Phase (Zone I, Feld A) stammt aus der zweiten 
Hălfte des 6.Jh. Auf alle Fălie gehoren die Zonen der Flăche A vorwiegend dem 5.Jh.v.u.Z. an. 
Ferner geht aus diesen Erorterungen hervor, da.13 die Grâber der Flăche B aus dem 4. Jh. 
stammcn. 

Wie bereits gesagt, ist eine komplexe archăologische Kennzeichnung jeder Phase des Chotiner 
Grăberfeldes infolge der relativen Dtirftigkeit an typischen Formen bei den meisten Grâbern 
schwierig. Die SchluBfolgerungen hinsichtlich Bestattungsritus und - ritual sowie bcztiglich der 
Typologie von Keramik- und Metallformen lassen sich im Lichte der horizontalen Schichtung 
des Grăberfeldes und der vorgeschlagenen Chronologie wie folgt zusammenfassen : 

57 K. Kromer, Brejie, Ljubljana, 1959, Taf. 17/5. 
68 Bratysov : T. Sulimirski, Skylowie na Zachodniem Podolu, 

Lwow, 1936, Taf. 6/2, 13/13, 15/11. 
58 Tăpi6szele: M. Părducz, ActaArchHung, 18, 1966, 

Taf. 37/1-2. 
80 lvanovce: T. Sulimirski, a.a.O., Taf. 10/11. 
81 Cernavoda; D. Berciu, Materiale; 4, 1957, S. 287, Abb, 

9-10. 
83 Olbia: lu. I. Kozub, Nekropol' Ot'vii, Kiev, 1974, S. 83, 

Abb. 37 /4- 5. Fiir die Zeitstellung der Spiegel aus Olbia vgl. 
auch V. M. Skudnova, TrudyErm, 7, 1962, S. 5-27, 
die dort behandelten Exemplare gehoren jedoch zu anderen 
Typen. 

83 Unter den Beigaben des Brandgrabes 56, das sich in 
Zone III befindet wurde auch eine Paukenfibel zutage gefOr-

dert. Trotz des fragmentarischen Zustandes (es fehlt de 
FuC), kann man dieses Exemplar, der Form des Pauken 
bogens nach dem Bergmanschen Typ III zuweisen (Jahrb
RGZMainz, 5, 1958, Abb. 10). Dieser fast auschlieClich in 
Siidwestdeutschland verbreitete Typ wurde ab Ende des 6. 
Jh. datiert. Da aber die Chotfner Fibel - vielleicht der ilstlich
ste Fund dieses Typs - mehrere hundert Kilometer von 
dem eigentlichen Verbreitungsgebiet entfernt vereinzelt 
vorkam, bietet seine chronologische Lage keinen streng fixler
ten Anhaltspunkt. Auch wenn die von Dusek vorgeschla
gene Datierung (M. Du§ek, Chotin .. . , S. 36) - das zweite 
Viertel des 4. Jh. als âuCerst spât anmutet, wtirde man wohl 
ein Datum innerhalb das 5. Jh. als plausibel annehmen. 

H A. I. Meliukova, Voorutenic skifov, Moskau, 1964, S. 14. 
H M. Dusek, Cholin . . „ S. 36. 
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Bestattungsritus : das Grâberfeld ist birituell ; cs kommen gleichzeitig verschiedene Riten 
zur Anwendung. 

Korperbestattungsritual. Ausgestreckte Skelette herrschen in dcr friiheren Etappe vor und 
werden im Laufe der Zeit durch Hockerskelette crsetzt. In dcr neucren Phase setzt sich 0-W
Orientierung durch. 

Typologie. N ach dem Inventar lassen sich wohl drei Phasen unterscheiden. Die erste und 
die letzte kommen stârker zum Ausdruck, die Zwischenphase enthâlt nattirlicherweise auch Typen 
der anderen beiden. 

Kennzeichnend fiir die 1. Phase sind Kriige vom Typ 1, begleitet von Trensen, Kocher
beschlăgen mit Tiermotiven verziert, sowie von dicken und diinnen, nichtgeritzten Schlăfenringen. 
In der 2. (mittleren) Phase sind insbesondere Kriigc vom Typ 2 und 3 anzutreffen, ferner Schiis
seln mit umgebogcnem Rand (Typ 3) und mit profilierter Schulter sowic Topfgefâ.f3e mit stark 
betonter Schulter. Mctallinventar: Kochcrbeschlâgc mit geometrischcn Verzierungen und der 
Handspiegel in T-Form. Hierher gehort auch die Paukenfibel. Es erscheint der crste geriffelte 
Schlăfenring. Dic 3. Phase ist reicher an Typen. Man findet hier Kriige der Typen 2, 3, 4, 5, 
Schiisseln dcr Typen 3, 4, Topfgefă.Be der Typen 2, 3. An Metallgegenstăndcn seien dcr Spiegel 
mit umgebogenem Griff sowie dicke und diinnc geriffcltc Schlâfenringe erwăhnt. Die Anzahl der 
Tonstempel in einem und demselben Grab ist bedeutend gro.f3er als in den vorangehenden Phasen. 

Mit dieser Definition der Entwicklungsphasen kann wohl dic Aufgabe, die wir uns zu Bcginn 
dieser Arbeit gestellt haben, als erfiillt betrachtet werden. Es seien aber noch einige Worte iiber 
den kulturellen und ethnischen Charakter des Chotiner Grabfeldes gesagt. 

Wie schon seit lângerer Zeit bekannt, finden die Chotiner Funde ihre nâchstliegenden Ana
logien in der mittleren Donauzone einschlie.Blich der Thei.Bebene. Dabei ist an die Grâbcrfelder in 
Szentlorinc, Tâpi6szele, Szentes Vekerzug, Vamosmikola68 u.a. gedacht. Diese Analogien bczichen 
sich auf den allgemeinen Aufbau des Grăberfeldes (Biritualităt, Abwechseln von Streck- und 
Hockerlage bei den Skelettgrăbern, Oricntierung dcr Skelette, Brandgrăbertypen und Inventar). 
Beim Inventar ist als gemeinsamer Faktor eine gro.Be Mcnge scheibengcdrehter Tonware, insbe
sondere in Form von Kriigen mit hochgestellten Henkcln zu bemerken. Anderc gemeinsame -
oder teilwcise gemeinsame - Elemente sind Trensen mit genietetem Mundstiick, Kocherbeschlăgc, 
Spiegel, drcikantige Pfeilspitzen, Schlăfenringe, Tonstempcl u.a.67 • Die meisten diescr Elemente 
sind auch in R umănien anzutrefftn, jedoch in vollig anderer Konfiguration. 

Sosind im Laufe des 6. -5.Jh.v.u.Z. im Karpaten-Donau-Raum nach dcm Bcstattungsritus 
drei Zonen zu unterscheiden68• Von der unteren Donauzone bis zu dcn Karpaten und bis in den 
Siiden der Moldau sind fast ausschlie.Blich Brandbestattungen, insbesondere unter Grabhiigeln 
zu findcn. Im Zentrum Transsilvaniens trifft man ausschlie.Blich Korperbestattungsgrăber (vom 
Ciumbrud-Typ mit hauptsăchlich gestrccktcn, W-0-orientierten Skelctten). Im Norden 
Rumâniens und in der Transkarpatischen Ukrainc scheint wieder ausschlie.Blich die Brand
bestattung zu herrschen, wenn auch unter verschiedenen Formen: in Sanislău (Satu Mare}69 -

flache Grăberfeldcr; in Kustanovice und Volovăţ (Suceava)70 - Grabhiigel. 

Alle diese drei Gruppen unterscheiden sich von den in der Mitteldonaugcgcnd entdeckten. 
Die einzige Briicke bilden die verschiedencn Pferdegeschirr-, Waffen- und Schmucktypen, also 
Gegenstănde allgemeinen Gebrauchs, im allgemeinen auch au.Berhalb der ethnisch-kulturcllen 
Grcnzen. Ohne Anspruch darauf, einc Schlu.Bfolgerung mit historischcn Rcperkussionen formu
lieren zu wollen, begniigen wir uns mit der Bemerkung, da.13 die von Dus:ik hinsichtlich der 
ethnischen Zugehorigkeit der in Chotin Bestattetcn aufgestellten Hypothcsen archăologisch im 

ee Vamosmikola: G. Laczus, M. Parducz, ActaArchHung, 
21, 1969, s. 217 ff. 

e7 Das kulturelle Kennzeichen der G'răberfelder an der 
Mittleren Donau und in der TheiO-Ebene sowie die Unter
schiede zwischen den verschiedenen Kulturgruppen wurden 
kilrzlich von M. Parducz ausfiihrlich behandelt (ArchRozhl, 
23, '"1971) ders., ActaArchHung, 25, 1973, S. 28-61. 

.. f!.B,,A. Vulpe, MemAntiq, 2, 1970, S. 163. 
. . et .J. N~meti, StComSatn Mare, 2, 1972, S. 121 ff. Nach 

den im vorliegenden Artikel festgestellten Tatsachen wiirde 
man das Grăberfeld von Sanislău - besonders anhand des 
Typs der Schlăfenringe etwa mit dem letzlen Abschnitt 
der Chotiner-Nekropole parallelisieren. 

70 Vortrag von M. Ignat beim Kolloquium ilber das nord
thrakische Kulturbereich in der Zeitspanne 7. Jh. bis 4. en 
Jh., Bukarest, Dezember 1974. Ebenda wurden flache Urnen
grăber aus Bosanci aus dem 4. Jh. mitgeteilt . 
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gegenwârtigen Stadium nicht aufrecht erhalten werden konnen. Wenn die Kultur zwischen den 
Siidkarpaten und dcr unteren Donau sicher getisch ist, so kann geschlossen werden, da.13 auch 
diejenige im Norden Rumâniens sicher nordthrakischen Charakter hat71• Es lă.llt sich feststellen, 
da.13 das nord-thrakische Gebiet in seiner Gesamtheit einen starken kulturellen Einflu.13 auf die 
mittlere Donauzone ausgeiibt und bestimmt auch seinerseits hier eine Reihe von Elementen ausge
liehen hat. In Ubereinstimmung mit M. Dusek72 und I. A. Meliukova73 lehnen auch wir den sky
thischcn Charakter der Funde in Chotin, Szentes Vekerzug u.a. ab. Damit ist aber unsere Moglich· 
keit, Vermutungen anzustellen, erschopft. Die sich in den Grăberfunden an der Mitteldonau 
spiegelnde Welt ist von derjenigen des Karpaten-Donau-Raums verschicden. Es ist daher nur 
nattirlich, wenn wir sie einer anderen ethnischen Gruppc zuschreiben, die nicht unbedingt thra
kisch, illyrisch oder skythisch sein mu.ll und dic zu benennen wir bis jetzt allemal nicht in der 
Lage sind. 

71 Diese in Ietzler Zeit vorkommenden Brandgrâberfelder 
Im Norden Rumâniens bestâtigen die von A. Vulpe ausge
sprochene Meinung (MemAntiq, 2, 1970, S. 163), dall diese 
Zone viele Beziehungen und Ăhnlichkeiten zu der getischen 
Kultur in den Sildkarpaten und an der unteren Donau auf
weist1 w11s dem zufoise die eţhnişche EiPhl!it dieser zwei 

' 

Kulturbereiche heweist. 
71 M. Du~ek, ArhMold, 2-3, 1964, S. 273; vgl. aud den 

rezenteren Gesichtspunkt Du~eks (SlovArch, 19, 19'i1, 2, 
s. 423 ff.). 

78 A. I. Meliukova, SA, 22, 1955, S. 246 und neuen:lings 
dies, Drevnie frakiisy v se•ernom Prilernomorie, 1969, S. 61. 
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