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ATTILA KISS, Das awarenzeitlich gepidische Griiberfeld von Kălked-Feketekapu A (mit Beitriigen 
von Max Martin, Peter Stadler und Istvan Takâcs), Innsbruck, 1 996, 672 S . ,  49+ 7+ 1 4  Abb. ,  1 67 Taf. ,  
8 1  Verbreitungskarten, 5 Kombinationskarten. 

83 Jahre nach der ersten Veroffentlichung eines (spăt) 
gepidischen Grăberfeldes 1, macht A. Kiss (im weiteren AK) 
der Forschung e in neues und besonders wichtiges 
(spăt)gepidisches Grăberfeld zugăngig. Der, in verschiedenen 
Aufsătzen des Verfassers mehrmals erwăhnte Bestattungsplatz, 
bereichert in entscheidender Art und Weise unser Bild liber 
eine Frage deren Erforschung, nach der Veroffentlichung des 
Corpus der nicht immer nur gepidischen Altertlimer durch 
Csăllany D.2 oder der in den 60-70-er Jahre ofters nur teilweise 
publizierten, s iebenblirgischen Grăberfeldern von Noşlac, 
Moreşti oder Valea Largă und des pannonischen Grăberfeldes 
von Kornye und trotz der "die zweite Hălfte der 80-er Jahre 
beherrschenden Arbeiten liber die volkerwanderungszeitliche 
Geschichte Siebenbilrgens"3 nicht entscheidende Fortschritte 
aufzeichnen konnte. Man blieb mehr im polemischen Bereich 
stecken, eingehende Analysen der Bestattungs- Tracht- und 
Beigabensitte oder des Beigabenspektrums, die allerdings nur 
als Folge der Publikation der schon, mehr oder weniger 
vol lstăndig, vor al iem in S iebenbilrgen, ausgegrabenen 
Grăberfoldern (Bratei III, Noşlac) durchgefiihrt hătte werden 
konnen, blieben aus'. Es sind Griinde, die mich erfreulich 
zwingen, die Monographie des awarenzeitlich gepidischen 
Grăberfeldes von Kolked-Feketekapu A zu bgriil3en. 

Das, zwischen 1 970- 197 1 ,  durch 1 9  Wochen andauernden, 
"von der Geschwindigkeit der Bautătigkeiten bzw. der Bull
dozer" bestimmten Rettungsgrabungen, erschlol3ene Grăberfeld, 
liegt in der Slidostecke Pannoniens, 200 m sildlich von der, 
wahrscheinlich dem Grăberfeld zugehorende frlihawaren
zeitlichen Siedlung. Es wurden insgesamt 687 Grăber geborgen, 
von denen 550 im Laufe der Grabungen photographiert und 
nur von den wichtigsten Detailaufnahmen angefertigt werden 
konnten (S. 1 5-22). 

Ein umfaBender Tei i  der Monographie ist dem Katalog der 
Grăber gewidmet (S. 22- 1 75). In knapper aber einsichtsvoller 
Form werden die Fundverbănde dargestellt und gleichzeitig die 
Verbindung zum grăbermăBig geordneten Abbildungsmaterial 
und zu dem beigelegten Grăberfeldplan realisiert. Ein Suchindex 
zum Grăberfeldplan, aus dem leider die Grăber 62 1 -640 fehlen, 
erleichert in betrăchtlicher Art und Weise die ldentifizierung 
der Grăber auf dem Grăberfeldplan. 

Der wichtigste Teii der Abhandlung ist von der in mehreren 
Kapiteln, gegliederten Analyse des Grăberfeldes dargestellt (S. 
1 76-276). 

Die Analyse der Bestattungssitten (S. 1 76- 1 88) umfal3t die 
Interpretation der Orientierung der Grăber, der Form, Tiefe und 
Struktur der Grabgruben, darunter auch solche mit  
Pfostenkonstruktionen oder mit  Pferdebestattungen, der Lage 
der Toten, der Beigabe von Gefiil3en oder Tierteile (Rinder, 
Schafs- und Ziegenknochen). Hier wcrden kurz auch die 
Grabs!Orungen und die verschiedenen Grabliberschneidungen 
behandelt. Die verschiedenen Merkmale der Bestattungssitten 
werden dann im Zuge der chronologischen Auswertung des 
Grăberfeldes weiter interpretiert. Ohne Erklărung bleiben, trotz 

1 Kovacs 1 9 1 3. 
2 Csăllany 1 96 1 ;  dazu Bona 1 963; Werner 1 967. 
3 Kiss 1 992, 47. 
' Zur F orschungsgeschichte: Kiss 1 992. 

dem Hinweis auf Kapitel 5 . 1 .2. (S. 1 84) die cca 50 Fălie von 
Grabstorungcn (etwas liber 7%), die mit wenig Ausnahmen, 
sich im (friihawarenzeitlichen) zcntralen Teii des Grăberfeldes 
konzentrieren. Dieses in versch iedenen chronologi schen 
Abschn ittcn und Kulturkreisen belegte Phănomen, i s t  
unvergleichlich stărker in den zeitgleichen spătgepischen 
siebenbilrgischen Grăberfeldern zu beobachten. So z.8. in Bratei, 
Grăberfeld III oder in Mezobănd/ Band5 waren die meisten 
Grăber ausgeraubt. Leider hat der rasende Grabungstempo der 
Rettungsgrabung keine ergănzenden Detai l s  fiir eine 
weiterfiihrende Diskussion bringcn konnen. Doch scheint es 
ziemlich klar zu sein, daB die Grabstorungen ader der Grabfrevel 
in der Benlitzungszeit des Grăberfeldes stattgefunden hat. 

Betreffend zu den Superposit ionen und den damit 
verbundcncn jeweils verschiedenen Orientierungcn lăl3t sich nur 
sagen, dal3 beim Fehlen von chronologisch aussagekrăftigen 
Beigaben, man în diesen Făllen nur cine relative und nicht cine 
absolute chronologische Bezichung zwischcn dcn betreffcnden 
Fundverbănden annehmen darf. 

Betrcffend dcr, mit Hilfe cincs schr eigentiimlichen Kompal3 
aufgezeichncten Orientierung der Grăber lăl3t sich folgendes 
beobachten. Im Falie des Grăberfeldes von Kolked lassen sich 
e igent l ich zwei unterschiedliche Orientierungsgruppen 
feststellen: eine die Mehrzahl der Grăber unfassende sild
westlich orientierte, um SW53' tendierende Gruppe (Gruppe I), 
und eine kleine, zwischen NW40,5' (und nicht N32' wie AK es 
meint) und W48' orientierte Grăbergruppe (Gruppe II) (siehe 
weiter un ten S. 5 1 4  ). 

Methodologisch korrekt folgt die Analyse der Funde (S. 
1 89-276). In knapper Form werden die Typen definiert, 
zeichnerisch dargestellt, auf dem Grăberfeldareal kartiert, die 
wichtigsten Gegenstilcke aufgezăhlt, manchmal auf 
Kombinationsvarianten mit anderen Fundtypen aufmerksam 
gemacht, chronologisch verankert und Ofters auch ethnisch 
zugewiesen . Verbreitungsl i sten und Hiweise auf ihre 
Verbreitungsareale im wichtigen Aufsatz des Verfassers liber 
die Germanen im awarenzeitlichen Karpatenbecken6, helfen ein 
Allgemeinbild liber die Entwicklung und Streuung der 
wichtigesten Fundtypen zu bekommen. Bei der Definierung 
und Benennung der Typen hătte man manchmal eine genauere 
Bestimmung der Typen und auch eine zusătzliche Unterteilung 
in Varianten gewlinscht. So werden manchmal in einem Typ 
formell verschiedene Stiicke zusammengefaBt, so z.B. im Falie 
der Gegenbeschlăge (Typ 60), der Eisenschnallen mit drei- oder 
fiinfeckigem Eisenbeschlag (Typ43)  oder der aus einem Stiick 
gegossenen Bronzeschnallen (Typ 42). Um nur bcim Typ 42 zu 
bleiben, fehlen hier die ebenfalls aus einem Stilck gegossenen 
Schnallen aus Grab 379 (als Typ 39 betrachtet) oder die ebcnfalls 
aus einem Stilck gegossenen Schnallen mit Rankenzier (Typ 
58). Vieleicht wăre es aufschlul3reicher gewesen, in bestimmten 
Făllen strukturelle Elemente in der Definition der Typcn 
heranzuziehen. Denn die Schnallen mit Gelenk (Typ 59), dic 
gegosscnen Schnallen mit Rankenzier (Typ 58) zusammen mit 

5 Der ungarische oder deutsche Ortsname wird nur dann 
angegeben, wenn der Fundort mit einem anderen, als sein 
jetztiger Name in die Fachliteratur eingegangen ist. 

6 Kiss 1 992, 96- 1 34, Kartcn 1 -39. 
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den spătawarischen Schnallen (Typ 57: eigentlich rechteckige 
Schnal len mi t  liber d ie  Dornachse hinausreichenden 
Rahmenenden) sind alle spătawarische Schnallen. Dasselbe gilt 
ftir die sogenannten frănkischen, merowingischen Fibeln, 
westeuropăischen Schnallen usw. Im Rahmen der sogenannten 
byzantinischen Schnallen wăre es angebracht gewesen die 
Schnal len mit Riemenschlaufe (Typen 49-5 1 )  in  e i  ne 
Untergruppe zusammenzufassen. Interessant ist die, im Tierstil 
verzierte germanische Nachahmung (Typ 48) des von AK 
fâlschlicher Weise als Typ Trapezunt betrachteten Typ 47. Dazu 
mull gesagt werden, daB Typ 47 mehr mit den leierfcirmigen 
byzantinischen Schnallen Csallâny, Serie I 07 und mit den 
verwandten, allerdings durchbrochenen Schnallen Ibler Typ 
Boly-Zelovce' typologisch gebunden ist. 

Das Fehlen eines streng morphologischen Kriteriums ist 
auch bei der Gliederung mancher Glirtelbcschlăge zu vermerken. 
Das wird auch von AK empfunden wenn er meint: "andrcrseits 
aber stcht der gepreBte, verzierte Beschlag mit seinen Konturen 
(aus Grab 1 64:  Typ 82: geprellte Glirtelbeschlăge mit gelapptem 
Rand) auch nicht weit von den Eisenbeschlăgen z. B. aus den 
Grăbern 1 9, 227 (mit Tauschierung), 249 und 257 (dic dem 
Typ 64 -rechteckige Eisen- und Bronzebeschlăge- zugewiesen 
werden) nicht weit entfernt". 

Andrerseits bin ich mit AK, bezliglich der beschrenkten 
Aussagevermogens der Keramik vom sogenannten Typ Prag
Korcak, einverstanden. Diese handgearbeitete hochst einfache 
Formen werden im allgemeinen in der Fachliteratur als ein 
signifikantes Zeichen slawischer Prăsenz bewertet. Dazu kann 
man nur sagen, dal3 es wenig glaubwlirdig erscheint solchen, 
eigentlich allgemein verbreiteten und bei weitem nicht scharf 
definierbaren Formen von Klichenkeramik eine so groJ3e 
Aussagekrăftigkeit zu verleihen. Das wird indirekt von der 
Fundlage i n  NO-Tei i  des Grăberfeldes von Kolked 
veranschaulicht, also im Bereich in dem der sogenannte 
germanische Keramik-Typ dominierend ist. Also zusammen mit 
AK, nicht "Erscheinen einer neuen, kleinen Gemeinschaft (z.B. 
Ostslawen), sondern eher ... Bestattungsitten ărmerer Schichten 
der Germanen (Gepiden?)" (S.248). 

Zusammen mit AK mul3 auch angenommen werden, dall 
"die goldenen Solidi gehortet wurden" und wahrscheinlich auch 
im Bereich der frlihawarenzeitl ichen Goldschmiedekunst 
verwendet wurden. Die Paar byzantinischen Mlinzen zusammen 
mit den "zahlreichen ri:imischen Bronzemunzen " mogen Formen 
von awarenzeitlichen Geldverkehr wiederspiegeln. Doch soli 
dabei gleich angemerkt sein, dal3 z.B. in Siebenblirgen oder im 
rumănischen Banat nach der Regierungszeit des Maurkios 
Tiberios fast keine bronzenen Mlinzen zu verzeichnen sind. 
Der bronzene "Mlinze infuhr" auf dem heutigen Gebiet 
Rumăniens hat einen Hohepunkt in die Zeit Iustinians und 
lustinus II erreicht, um dann, nach der Regierungszeit des 
Maurikios-Tiberios, langsam abzuklingen. Dabei lăl3t sich ein 
ganz klarer Unterschied zwischen den innerhalb und aul3erhalb 
der Karpaten l iegenden Gebieten Rumăniens feststellen. Sowohl 
zur Zeit des gepidischen Konigreiches als auch zur Zeit des 
frtihawarenzeitlichen Kaganats, spielen in Siebenblirgen und 
im Banat, im Vergleich zu dem aullerhalb der Karpaten liegenden 
Gcbieten Rumăniens, die goldenen Mlinzen im Mlinzspiegel 
der Zeit die fiihrende Rolle. 

Mit den hochst intcressanten Betrachtungen liber den 
tauschierten Eisenklappsessel italisch langobardischen Ursprungs 

7 Csallâny 1 956, 26 1 -264. 

aus Grab A- 1 08 und damit im Zusammenhang liber andere 
pannonische Eisensesseln schliel3t die Fundanalyse. 

Im vorletzten Kapitel (eigentlich der Abschlul3kapitel) 
werden die  Belegung des Grăberfeldes und die  damit 
verbundenen historischen Fragcn erortert (S. 275-305). Aus 
den Betrachtungen liber die Belegung des Grăberfeldcs stellt 
sich heraus, daB in Kolked-Feketekapu A zwei Grăberfelder 
angelegt wurden, von denen das jlingere, spătawarenzeitl iche 
Grăberfeld, das ălterc Grăberfeld teilweise liberlagert, ein 
Umstand der auch die verschiedenen Superpositionen erklărt. 

a. Das ăltere Grăberfeld 

Aus der Seriation mittels der, nicht weiter aufgeschloflenen 
EDV-Mcthode sol i  hcrausgehen, dafl dic zur Seriation 
geeigneten, ohne anthropologische Analyse als Mănnergrăber 
betrachteten Komplexe, tlăchenmăl3ig mchrerc Gruppen bilden 
und dal3 die chronologisch verschiedencn Grăbcr von Gruppe 
zu Gruppe "springen"; mit anderen Worten, auf dem Grăberfeld 
gab cs, den jeweiligen Gruppen entsprechend, reservierte 
(Familien?-) Areale, in denen wăhrend der Benlitzungszeit des 
Grăberfeldes bestattet wurde. Aufgrund "der Funktion der den 
Glirtel gestaltenden Besch lăge und deren zahlenmăBige 
Anordnung", also der Konstruktionsweise aber auch "bestimmter 
chronologischer Grundlagen" werden die Glirtel in 7 Gruppen 
(a-e) gegliedert und ausgehend davon wird weiter versucht die 
verschiedenen răumlichen IX Gruppen, inhaltlich năher zu 
bestimmen. Die nur in der răumlichen Gruppe VII und IX 
vertretenen Glirtel Typ a (dreiteilige Glirtelgarnituren) sollen 
die frtiheste Bestattungsphase veranschaulichen, wăhrend das 
Auftreten der Glirtel vom Typ b (vierteilige Glirtelgarnituren) 
in sieben Grabgruppen, die parallele Bestattung in sieben 
Grabgruppen anzeigen sollen. Tabelle 14 und Verbreitungskarte 
44 helfen Einsicht in den angenommenen Belegungsablauf zu 
gewinnen. 

Dabei ist folgendes anzumerken. Es wăre vieleicht nlitzlich 
gewesen, eine eingehende Begrtindung fiir die verschiedenen 
topographischen Gruppen zu bringen. Die Zugehorigkeit 
mancher der Grăber einer bestimmten Gruppe scheint mir nicht 
zwingend genug, vor aliem dann wenn răumliche Distanz sich 
mit verschiedenartigen Beigabenstruktur kombiniert (z.B. Grab 
1 93 zu Gruppe V oder Grab 1 33 zu Gruppe VIII). Bei der 
Verteilung der benlitzten Glirtel konnte man vieleicht auch cinen 
anderen Weg gehen. Schon aus Tabelle 14 (S. 279) ist es 
ersichtlich, dafl ausgehend von den angenommenen Gruppierung 
man mit, sagen wir "komplizierte" (vielteilige) und weniger 
"komplzierte" Glirtelgarnituren rechnen kann. Zur ersten 
Kategorie gehoren Grăber mit Glirtel der AK Gruppen b (bei 
mir b2: Grăber 44, 223, 250) und g (bei mir g2: Grăber 20 I ,  
2 1 1 , 3 1 0, 1 7, 1 07, 133 ,  226, 259, 355, 485, 647). Die (g2) 
Glirtel der Grăber 647, 355, 679, 485 bilden die Westgrenze 
dieser, im ostlichen Teii des Grăberfeldes verbreiteten Gruppen. 
Also in dem Teii des Grăberfeldes, der durch die Verbreitung 
des westlich-merowingischen und italisch-langobardischen 
Import kennzeichnet ist. Ebenfalls hier befinden sich auch die 
Waffengrăber mit kompletter bzw. partieller Ausrlistung 
(Schwert, Lanze, Pfeilspitzen, Schild: Grăber 39, 260 bzw. 
Pfeilspitzen, Schwert, Lanze: 259, 107; Schwert und Lanze, 
Grăber: 1 42, 253,  257, 2 1 1 , 324) oder die Schwertgrăber 
(Grăber: 264, 227, 225). Und ebenfalls în diesem Bereich 
streuen sich die Grăber mit  bestimmten Kategorien des 

' Ibler 1 992, Abb 3/ 1 3- 1 5 . 
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byzantinischen Import (die mehrmals vertretenen Typen: 35,  
45-4 7, 5 1 -52, aber auch nur in einem Exemplar anwesenden 
Typen: 6, I O, 70, 1 O I ,  1 07, 1 1 3),  <lazu noch die 3 Grăber mit 
byzantinischen Miinzen. 

Zur zweiten Kategorie von ("einfache") Giirtel gehoren 
Giirtel der AK Gruppe a (dreiteilige Giirtelgarnituren: Grăber 
2 1 5, 227, 249, 257), Giirtel der AK Gruppe b (bei mir b 1 :  
Grăber: 85 ,  1 3 8, 1 42, 1 80,255, 264, 1 4, 324, 469), dann der 
AK Gruppen c-f und endlich der AK Gruppc g (bei mir g I :  
Grăber: 88, 103,  225,  260, 328, 679, 380, 3 9 1 , 392, 399). 
Von diesen, "einfacheren Giirtel" kommen nur im ostlichen 
Bereich des Grăberfeldes, besser gesagt ostlich der oben 
angenommenen westlichcn Giirtelgrenze, AK Gruppen: a, b i  
und d (mit einer Ausnahme : Grab 609). Im westlichen Teii 
des Grăberfeldes hăufen sich nur "einfache" Giirtel und zwar 
AK Gruppen: c, g (bei mir g I )  und ausschlief3lich nur in 
diesem Teii  des Grăberfeldes die Giirtel AK Gruppe c, die 
alle in mittclawarischen Fundzusammenhăngen angetroffen 
wurden. Kennzeichnend fiir dieses Grliberfeldareal ist das 
vollkommene Fehlen der Schwerter in den Waffengrăber, ein 
Umstand der mogl icherweise mit e iner Verarmung der 
Kolkedleute im Zusammenhang gebracht werden konnte 
(S.297). Das wird indirekt auch von den mehr bescheidenen 
Kategorien des byzantinischen Imports angedeutet: Ringfibeln 
(Typ 23) ,  eine Scheibenfibel (Typ 24), zwei Fibel mit 
umgeschlagenem Fuf3 (Typ 24), von denen die eingliedrige 
Fibel aus Grab 49 1 ein altes, vieleicht D- l zeitlichen Typ 
vertritt, <lazu noch Teile einer Goldschmiedwaage und Ofters 
byzantinische Schnallen mit Riemenschlaufe (Typen 49-50 und 
nur einmal Typ 5 1  ). Die Anhăufung der mittelwarischen 
Grabfunden mit Giirtel AK Gruppe e, nur in diesem Teii des 
Grăberfeldes, konnte eine jiingere Belegungsphase andeuten, 
was die Annahme einer parallelen Bestattung in Gruppen nicht 
vollkommen entkrăften kann. 

b. Das jiingerc Grăberfeld 

Superposition von Grlibem, Orientierung zwischen 32' und 
42' neue Bestattungsitten (abweichende Orientierung dcr 
Grliber, Deponierung von Rindenfemur, Schaf- oder 
Ziegenknochen und neuartiges Fundmaterial "in erster Linie 
in [anthropologisch nicht bestimmten] Frauengrliber", sind 
Kennzeichen einer nur in der Siidwestecke des Grliberfeldes 
l iegenden Grabgruppe, die AK weiter gestatten, hier cin 
zweites, spătawarenzeiliches Grliberfeld zu identifizieren. Die 
krassen Verlindcrungen im Fundgut und in  den 
Bestattungssittcn scheiden ein Kontinuitiitsphlinomen aus. 
Aufschluf3reich dafiir S.  284 Tabelle 1 8 . Dazu liif3t sich 
fo lgendes sagen. Im Rahmen dcr ersten, siidwestl ich 
orientierten Gruppe (Gruppe I)  (siehe oben S.  92) ,  kann man 
weiter eine zwischen 49' und 50,5'(1b) und eine zwischen 52' 
und 57'(Ia) orientierte Untergruppe aussondem. Auch die NW
Gruppe (Gruppe II) kann weiter untertei lt  werden: eine 
zwischen 40,5' und 44,5' (Ila) und cine zwischen 45,5 und 
48'(47') (Ilb) orientierte Griibergruppe. Grundsetzlich sei <labei 
erinnert, daB immer c ine Gefahr beim excessiven 
Typologisieren besteht. Zwar kann eine ins Details gehende 
Untergliederung horizontalstratigraphisch augenfreundlich 
wirken, <loch ob das einen wirklichen Tatbestand wiederspiegelt 
ist fraglich. Die oben angenommenen Untergruppen scheinen 
aber vomehmlich fiir die als spătawarenzeitlich betrachteten 
Griiber eine gewisse Relevanz zu haben. Mit  wenigen 
Ausnahmen ( 1 1  Grăbcr) haben die Griiber des spiiten 

Horizontes eine ganz eindeutige Tendenz zur West- und vor 
aliem zur Nordwestorientierung. Es ist aber fraglich ob die 
zwischen 32'  (eigentlich 40,5 ')-44' liegende Orientierung 
(Untergruppe I la) als ein Kennzeichen der spătawarischen 
Grăber betrachtet werden kann (AK, 282 Tabelle 1 7). Die in 
diesem Bereich liegenden Grăber (34 Grăber) sind entweder 
beigabenlos oder sehr bescheiden ausgestattet (ein Topf, cine 
Schnalle, ein Messer, oder ein Ohrringpaar). Ohrringe mit 
Glaspcrlenanhănger (5 Grăber) konnen nur in diesen Făllen 
e ine spătawarenzeit l iche chronologische E inordnung 
bcfi.irworten, wăhrend die, in den (spătawarenzeitlichen) Grăber 
409 und 662 beigelegten, handgeformte Topfe (Typ 1 53)  auch 
nach AK, 240-250, eine friihawarenzeitlich chronologische 
Einordnung beansprechen. Auf jcdenfall sind hier Vertreter 
der ărmeren Bevolkerungsschichten bestattet worden. Ihrc mehr 
randgelegcne Position, kann als ein weiters diesbeziiglichcs 
Argument betrachtet werden. Chronologisch und 
wahrschein l ich  auch ethnisch scheinen s ie  aber eine 
beschrănkte Relevanz zu besitzcn. 

Im Gegenteil <lazu, kommcn in delŢI zwischen 44,5'und 
48' oder zwischen 49' und 50,5 bzw. 52'und 57' liegenden 
Untergruppen (Ilb und Ia-b ), relativ iipiger ausgestattete Grliber 
vor. Mit Ausnahme der Untergruppe la, streuen sie sich 
fliichendeckend, auf dem siid-westlichen Areal des Griibefedcs 
aus (siehe auch P. Stadler, Verbreitungskarten 75-8 1 ). Nur die 
Grlibcr der Untergruppe la, kommen, allerdings mit wenigen 
(armen) Vertreter, auch im siid-westlichen Tei i  des zweiten 
Griiberfeldes vor (Quadranten: E7, 8; 08, I O). 

Um noch in diesem chronologischen Bereich zu bleiben, 
es ist weiter problematisch ob eine ganze Reihe von 
Kindergriibem ( lnfans I oder II), die au13er einem Messer, 
e ines,  n icht  weiter aussagenden Ringes, oder e ines  
Rinderfemurs und -Humerus (z.B. Griiber: 6 14, 63 1 ,  459) 
oder nur eines Rinderfemurs und -Humerus (z.B. Griiber (426, 
430, 449, 6 1 8) als spiitawarisch betrachtet werden miissen. 
Ihre Lage im westlichen Teii des Grliberfeldes, also dort wo 
<las spiitawarische (zweite) Griiberfeld angelegt wurde, ist nicht 
unbedingt zwingend. Denn wie AK auch meint: "unter der 
groBen Zahl der spiitawarischen Griiberfelder ist diese Sitte 
nur fiir eine kleine Minderheit chrakteristisch . . .  "(S . 1 83). 

Man muB AK aber in der Festlcgung der absoluten Grenzen 
des iilteren Griiberfeldes und zwar zwischen dem Beginn des 
letzten Drittel des 6. und dem Beginn des letzten Viertcl des 
7. Jahrhunderts (Anfang dcr Mittelawarenzeit) zustimmen. 
Schwieriger dagcgen ist dic Bcstimmung der Belegungszcit 
des zweitcn Grăberfeldes. Man kann, zusammen mit AK, 
generell mit der Belegung ab dem Reginn der Spătawarenzcit 
rechnen und auf Grund der Riemenzunge aus dem extrem 
randgelegenem Grab 638, mit der Aufgabe der Belegung ab 
dem Beginn der SPA IJJa rechnen. 

In der immer nicht sehr leicht losbaren Frage der Ethnizităt 
der Bestatteten (286-293) entscheidet s ich AK fiir cine 
spiitgepidische Zuweisung der im ălteren Griiherfeld bestatteten 
Bevolkerung (S. 286, Tabelle 1 9). Die Antwo�t ist kompliziert. 
Man muB ja immer entscheiden in wie wcit die Pretiosen 
ethnisch aussagekrăftig sind, vor aliem in einer so kompositcn 
Zeit, wie es die Friihawarenzeit ja eigentlich war. Im Sinne 
von AK spricht sowohl die Verwandschaft mancher Typen 
(Spathen, Schildbuckel, hornechenformige Ohrringe, Kiimme, 
Hackmesser, Stempelkeramik, beutelformige Gefâsse, Gefâsse 
des sogenannten Prag-Korcak Typ) mit Le itfunden des 
gepidischen spiitvolkerwanderungszeitlichen Horizontes aus 
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dem Theil3becken und Siebenblirgen, als auch ihre Streung in 
frilhawarenzeitlichen Fundverbănden aus Ostpannonien und 
aus Siebenblirgen•. 

Ich miichte noch einmal betonen, daB diese Typen 
YOmehmlich in dem iistlichen, dem "reicheren" Teii des alten 
Grăberfeldes vorkommen, an dessen "Grenzen" auch die zwei 
Grabausraubungszonen sich befinden: eine westlich (Grăber: 
1 -360-363-285- 1 92-27- 1 1 )  und eine slid-iistlich (Grăber: 
272-2 1 6-243) gelegene Zone. In seinem westlichen Teii hăufen 
s ich,  mi t  zwei Ausnahmen (Grăber 22 und 202) d ie  
Pferdegrăber zusammen mit den Reitergrăbem (die Argumente 
ihrer Zusammengehiirigkeit scheinen expressiv zu sein), wo 
sich auch die mittelawarenzeitlichen Grăber konzentrieren 
(Glirtelbeschlăge AK Typ e). Unabhăngig ob die Belegung 
des Grăberfeldes Grăbergruppenmăllig erfolgte, die Tendenz 
einer chronologischen ost-westlich orientierten Belegun
gsrichtung ist eindeutig. Eindeutig scheint auch die Trennung 
zwischen einem "reichen" und einem "ărmeren" Areal zu sein. 
Man kiinnte bei diesem Tatbestand an einer Verănderung der 
Grabsitten denken, vieleicht auch als Folge eines, wie AK 
suggeriert "Prozel3(es) der kulturellen Verănderung von einer 
germanischen Basis zum «Awarischen» hin" (S.288). Ob die 
Pferdegrăber in Ba11chlage ein Hinweis fur " die Niederlassung 
der «richtigen» Awaren" entscheidend sind, kann miiglich sein. 
Vor aliem dann, wenn diese S itte "eine ausgesprochen 
awarische Eigenheit darstellt" (S. 292). Eine randgelegene, 
wenn auch nicht so augenfallig ausgedrilckte Position, haben 
die Pferdegrăber auch im verwandten Grăberfeld von Kiimye10 

und besonders ausdrucksvoll im Grăberfeld von Meziibănd/ 
Band 1 1 • Im Unterschied zu den beiden ostpannonischen 
Grăberfeldem, wurden in Meziibănd/ Band keine Pferde, 
sondem nur Pferdeteile deponiert, was hier miiglicherweise 
mehr auf die Awarisierung der Gepiden hinweist und eventuell 
auch den Tatbestand in Kiilked und Kiimye zu nuancieren 
hilft, vieleicht im Sinne, daB im Band die erste und in Kiilked 
und Kiimye die zweite und letzte Etappe eines Akkultura
tionsvorganges zu fassen ist, der in seiner Endwirkung zum 
viill igen verschwinden der Gepiden im archăologischen 
Fundgut gefiihrt hat. 

Die Verănderten Grabsitten und das andersartige Fundgut 
zusammen mit Superpositionen der Beigaben tragenden Grăber, 
scheidet eine Kontinuităt des alten Grăberfeldes in die 
Spătawarenzeit aus. Wer aber im neuen, spătawarenzeitlichen 
Grăberfeld bestattet wurde "kann nichts gesagt werden"(S. 1 8) 
oder nicht in jetzt und nicht in diesem Zusammenhang. 

Mit interessanten Beobachtungen zur Population und 
Gesellschaftsordnung (S.293-298), zur Wirtschaft und zum 
Handel (S.298-302), zur Glaubenswelt der Bestatteten (S.302-
304) und zur Stellung der Population des Grăberfeldes von 
Kiilked-Feketekapu A im Rahmen des awarischen Kaganats 
(S . 304-305) beendet AK seine vorzligliche Analyse des 
Grăberfeldes. 

Besonders hi lfsreich fiir das Begreifen der spătgepidischen 
Problematik in der frilhen Awarenzeit, erweisen sich sowohl 
die Listen der zum Vergleich herangezogenen Parallelen 
(S.307-324), die al lerdings mit den Verbreitungskarten aus dem 

9 Kiss 1 992, 96 Karte I ;  97 Karte 2; 98 Karte 3; 99 Karte 
4; I 02 Karte 7; I 03 Karte 8; ! 04 Karte 9; I 05 Karte I O; 1 1  O 
Karte 1 5 ; I I I  Karte i6 ;  1 1 2  Karte 17 ;  1 1 8  Kartc 1 8 . 

schon zitierten Aufsatz von AK liber die awarenzeitlichen 
Germanen aus dem Karpatenbecken12 gekoppelt werden mlissen, 
als auch die Literatur der benlitzten Arbeiten (S.325-343). 

In einem besonderen Abschnitt der Monographie behandelt 
M. Martin d ie  in filnf Mănnergrăber vorkommenden 
tauschierten Glirtelbeschlăge. Im Unterschied zur jlingeren 
Gruppe B der Glirtel mit tauschierten Beschlăgen, die im 
Karpatenbecken als  Importgliter aus dem alamannisch
langobardischen Bereich zu betrachten sind, gehiiren die 
tauschierten Glirtelbeschlăge aus Kiilked der ălteren Gruppe 
A an. Auch wenn die tauschierten Glirtelgamituren aus 
Kiilked, beim Fehlen naheliegender Gegenstlicke, "als 
eigenstăndige Produkte" zu betrachten sind, "deren Werkstătte 
im Verbreitungsgebiet selbst zu suchen sind" (S.346), bin ich 
der Meinung, daB die Tauschierung, in Anbetracht der im 
allgemeinen relativ wenigen Beispielen von silbertauschierten 
Stilcken aus dem gepidischen Siedlungsbereich, als Folge von 
Beziehungen mit dem merowingischen Westen zu erklăren 
sind, denn "filr die Jahrzehnte um 600 sind . .. durchaus 
Beziehungen sowohl personeller wie auch kultureller Art 
zwischen dem Donauraum und dem Merowoingerre ich 
denkbar, vorab zwischen dem weiterlebenden gepidischen Volk 
und se inen nach 568  nunmehr năchsten germanischen 
Nachbarn, der Beviilkerung der iistlichen Gebieten des 
Merowingerreich'' (S.356). Was den Gedanken eigenstăndiger 
Werkstătte nicht in Frage stellen kann. 

In seiner "Quantitative(n) Auswertung der Grăberfeldes von 
Kiilked-Feketekapu A mittels Seriation und Analyse N der 
Năchsten Nachbam" (S.363-396, Verbreitungskarten 49-8 1 ,  
Kombinationskarten 1 -5) gelangt P. Stadler (im weiteren PS) 
zu einem, im Vergleich zu AK, unterschiedlichen Ergebnis oder 
besser gesagt unterschiedlichen Interpretationsavarianten. Die 
Tatsache zweier Grăberfelder und der grăbergruppenweisen 
Belegung der Grăberfelder wird bestătigt. Doch im Unterschied 
von AK stellt PS auf Grund der Clusteranalyse 50 Gruppen 
(Culster) fest, 30 fiir das erste 20 fur das zweite Grăberfeld. 
Dazu noch, werden zwei ,  ein ălteres und ein jlingeres 
"Grabrund" identifiziert, von denen die Belegung weiterlăuft, 
im Sinne der "springenden Grăber". Das mag stimmen, niitigt 
aber eine eingehende, mir jetzt nicht miigliche Uberprilfung, 
und ein lăngeres Nachsinnen. Imponierend in dieser Analyse, 
eigentlich sich gegenseitig liberprlifbare Analysen, ist der 
Versuch kennzeichnende Details bei der Definierung der Typen 
herauszuarbeiten, denen sonst in der Forschung wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. 

Im Unterschied zu AK, hori fiir PS die Belegung im er
sten Grăberfeld absolutchronologisch um 630-640 auf, wobei 
der Anfang der Belegung im zweiten Grăberfeld sich zeitlich 
mit der Belegung im ersten Grăbcrfeld liberlappen soli, denn 
"zu einem Zeitpunkt als Grăberfeld I noch blegt wurde, wurde 
ein zweites Grăberfeld begonnen" (S.395). Das heillt zwei 
parallele Grăberfelder eigentlich auf demselben Areal und zwci, 
verschiedener Glaubenswelten angehiirenden Gemeinschaften, 
die eigentlich denselben Bestattungsplatz, ±50m voneinander 
entfemt, benlitzt haben sollen und das in einer Zeit und in 
einer Gegcnd in wclcher die Frage der Effektivităt in der 

"' Salomon, Erdelyi 1 97 1 ,  Plan I. 
1 1  Horedt 1 968, 1 1 3  Abb 7; liber dic Position dcr Pfcrde(?) 
12 Kiss 1 992, 96- 1 34, Karten 1 -39. 
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Ausniitzung des Bodens, vor aliem wegen der nicht besonders 
hohen Bevi:iikerungsdichte (siehe AK, S. 293-294), nicht ais 
zwingend zu betrachten ist. Die von AK kiar dargelegte Dis
kontinuitiit zwischen den zwei Griiberfeldern, wird durch die 
Annahme eines schon in die MAW beginnenden Bestattung 
stark heruntergedriickt und annuliert eigentlich den von AK 
angenommenen Akkulturationsvorgang. 

Angesichts aber der Tatsache, dal3 im alten Grăberfeld, trotz 
postul ierter Grăbergruppenbestattungsweise, eigentlich zwei 
Bereiche zu identifizieren sind und angesichts ihrer Angehi:irig
keit durch ăhnliche Beigabensitten und, in gewissen Grenzen, 
auch Typenspektrum, einem und demselben Griiberfeld und 
ausgehend von den verănderten Beigabensitten und der verăn
derten Typenstruktur im zweiten Grăberfeld, folge ich AK in 
der lnterpretation der beiden Grăberfelder und sehe in dem 
ărmeren, westlich und chronologisch jiingeren Teii des ălteren 
Grăberfeldes, d ie  archăologische Ausdrucksweise eines 
Akkulturationvorganges. 

Die Monographie schlieBt mit der Analyse der Tier
knochenfunde, die, wegen dem pli:itzlichen Dahinscheidens I. 
Takăcs, wahrscheinlich nur in Kurzform gebracht werden konnte 
(S. 397-4 I 2). 

Das Grăberfeld von Ki:ilked-Feketekapu ist mit seinen 578 
(schătzungsweise insgesamt 750-800 Grăber, AK, S.  293) 
spătgepidischen Grăbem, das bislang gri:il3te Griiberfeld dieser 
Art aus dem Karpatenbecken. Es ist eindeutig weiter und die 
siebenbiirgischen Beispiele bestătigen die Annahme, daB in 
dieser Zeit grol3e Grăberfelder angelegt wurden. Die Frage ob 
sie einer oder mehrerer Siedlungen angehi:irt haben mi:igen, kann 
vorerst nicht entschieden werden. Andrerseits ist es weiter ein
deutig, daB die ostpannonischen Griiberfelder dieser An, neu 
angeiegte Grăberfeider darstellen, aiso Bestattungspiiitze der 
von den Awaren im ehemaligen Iangobardischen Siediungs
bere ich angesiedelten Gepiden. Die  s iebenbiirgischen 
spătgepidischen Grăberfeider von Mezi:ibănd/Band, Vereşmort/ 
Marosveresmart/ Uni rea, Noşlac oder Bratei und auch 
Marosgombăs/ Gâmbaş scheinen ăhniiche Verhăltnisse zu 
wiederspiegein. Intransigent in dieser Richtung war vor allem 
K. Horedt, der in seinem, mi:igiicherweise ais Foige der Ana
Iyse des Grăberfeides von Ki:imyelJ, schematischen Chrono
Iogieaufsatz zum i:istlichen Reihengrăberkreis aus Siebenbiir
gen1', eine Zăsur von einem fast Vierteijahrhundert zwischen 
seiner chronoiogischen Gruppe III (Moreşti) und IV (Band, 
Noşlac, Vereşmort usw.) postuliert hat. 

Die Frage ist aber, ob dieser jiingere Grăberhorizont, an
ders ais in Ostpannonien, nicht eine Fortentwicklung des iiI
teren Horizontes ist. I. Bona hat in seiner Streitschrift mit K. 
Horedt auf die Mi:iglichkeit des Beginns des Grăberfeldes von 
Mezi:ibănd/ Band schon în K. Horedts Stufe III hingewiesen1 5 .  
Leider kann man mit  den nur teilweise ausgegrabenen und 
publizierten Grăberfeldem von Vereşmort/ Marosveresmart/ 
Unirea, Noşiac oder Marosvasarhely/ Tîrgu Mureş nicht viei 
in dieser Frage angfangen. Bedeutungsvoll ist aber das Griiber-

1J Horedt I 97 I .  
1 4  Horedt I 977, 260f.; 252 Tabelle I .  
1 5 Bona 1 979, 45. 
1 6 Bârzu I 99 1 .  
1 7  Schnalle mit trapezfcirmiger Beschlăgpiatte: Csăllany I 961 ,  

Taf. 9/ 4. 
I H eingliedrige Schnalle mit trapezfi:irmiger profilierter 

Beschlăgpiatte: Csăllany 1 96 1 ,  Taf. 9/ 4; 85/ 2 .  

feld I I I  von Bratei, das jetzt von L. Bârzu fiir d ie  Veri:iffent
l ichung vorbereitet wird. Obwohl hier die meisten der 299 
Grăber ausgeraubt waren, gibt es eine Fiille von Daten, wel
che die Diskussion wenigstens in einem theoretischen Rah
men gestatten. Schon vor Jahren hat L. Bârzu eine ganze 
Reihe von Funden, die auf dem Areal des Grăberfeldes III 
gefunden wurden, publizicrt'b· Obwohl sie aus Streufunden 
stammen, ist ihre Einordnung in Horedts Gruppe III einwand
frei .  Es ist also theoretisch mi:iglich dal3 in Bratei das Grăber
feld schon in Gruppe III anfiingt und sich dann in Gruppe IV, 
in den neuen sozial-politischen Strukturen des awarischen 
Kaganats fortsetzt. Es stellt sich andrerseits aber auch die 
Frage, ob auch im gepidischen Fundmaterial des TheiBbeckens 
ein jiingerer, friihawarenzeitlicher Horizont (eventuell aus der 
zweiten Hălfte des 6. Jahrhunderts) fassbar sein ki:innte. lndi
zien in dieser Hinsicht ki:innten, bei einem nur oberflăchli
chen Durchsehen des Gepidencorpus, folgende Grăber anbie
ten: Szentes-Ki:ikenyzug, Grab 38 1 7  Szentes-Ki:ikenyzug Grab 
64 und Szentes-Berekhat Grab I I I ' ", dann die Grăber mit 
Sucidava-Schnallen: Szentes-Nagyhegy, Gab 29 oder Szi:ireg
Ziegelei, Grab I I 19, Szegcd, Kundomb Grab 64, mit scheinbar 
italisch-langobradischen Giirtelzubehi:ir20 und dazu noch die 
Grăber mit FibeI vom Werner I 95021 Typ IC oder IJ ( oder 
diesen Typen iihnliche Fibeln: Alfciideak, Lelei-Strasse22 und 
damit komme ich zuriick zum Grăberfcid III von Bratei, wo 
in Trachtposition ebenfalls Fibeipaare Werner I 950 Typ ID 
(Grăber 2 I I, 255), IG (Grab 1 67) und IC (Grăber I I 3, 1 30) 
identifiziert werden konnten. Der Kreis schiieBt sich mit dem 
Grăberfeld von Marosgombăs/ Gîmbaş2-', dessen spătgepidische 
Zuweisung von der Forschung im allgemeinen angezweifelt 
wird. Die I 7 Grăber, davon ein Pferdegrab, des vor dem er
sten Weltkrieg nur teiiweise ausgegrabenen Grăberfeides, 
enthielten, Waffen (Lanzenspitzen" AK Typen 1 2 1 ,  1 1 9) 
Zaumzeugteiie (AK Typen: I 33,  I 38) eine Schnalle (AK Typ 
38), Feuerschiageisen (Ki:iiked Grab: 402), Ohrringe (Csilinska 
I 975 IIB und VIIIB) und Augenperlen, was ihre friihawa
renzeitliche chronoiogische Einordnung befiirwortet. Fiir eine 
spiitgepidische Zuweisung spricht Grab III, das auBer Perlen, 
Ohrringe mit sternf6rmigen Anhănger, einen Hoizeimer noch 
zwei Fibeln Werner I 950 Typ IC (Marosgombas-Pergamon)24 
enthielt; mit anderen Worten eine iihniiche Situation wie in 
Bratei oder, darf man jetzt sagen, in Ki:iiked, wo allerdings, 
wie ja im allgemeinen in Ostpannonien, bisiang die soge
nannten "siawischen" Biigeifibein weitgehend fehien. Hier, 
wie ja auch in den anderen erwiihnten siebenbiirgischen Grii
berfeider scheint der Akkuiturationsprozel3 der Spiitgepiden 
im vollen Gange zu sein. 

Und zum AbschluB noch eine Frage. Zwischen den von 
mir nur fliichtig gesehenen Beigaben aus Bratei III, stammt 
aus einem Grab auch eine Biigeifibel mit radialer Verzierung 
der Kopfplatte und mit konzentrischen Rhomben verzierte 
FuBplatte, fast identisch also mit der Fibel aus dem D-3 zeit
l ichen, siebenbiirgischen Grabfund von Ţaga25. Im Grab 1 2 1  
des spiitgepidischen Griiberfeldes von Noşlac neben Glasper-

19 Csăllany I 96 1 ,  Taf. 25/ I 3; I 88/ 2. 

20 Csăllany 1 96 1 ,  Taf. 209/ I -4. 
21 Werner 1 950. 

22 Csăllany I 96 1 ,  Taf. 291/ I 6, hier auch Augenperlen, 291 /6. 

21 Horedt I 958, 95 ff. 

24 Horedt I 958, 97 f. ; 79 Abb. I 5 . 
25 Chirilă, Chifor I 977. 
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len, einem silbemen Armring mit verdickten Enden und meh
reren Silberringen mit gerippter Schlaufe26, lag in der Becken
gegend eine sehr abgetragene vergoldete D-3 zeitliche, 
kerbschnittverzierte Silberschnalle mit rautenfcirrniger zwei
tei l iger Beschliigplatte, die in einem liinglichen tierkopf
iihnlichen Knopf endef'. Die Frage ist niimlich, ob diese 
Altsachen die Verliingerung der Griiberfelder in die D-3 Stufe 
der friihen Volkerwanderungszeit beansprechen konnen, oder, 
wahrscheinlicher, sie sind von den Spiitgepiden lange Zeit 
vererbte Altsachen, die erst in die Friihawarenzeit in den 

Griibem der einst miichtigen Gepiden beigelegt worden sind. 
Die virtuose Analyse der tauschierten Giirtelgamituren aus 

Kolked durch Max Martin, die bis ins Detail gehende, modeme 
Analyse der Funde und Befunde durch Peter Stadler und vor 
aliem die ausfiihrliche und mustergiiltige Auswertung von Attila 
Kiss, sind Griinde die den Rezensenten zu Dankbarkeit 
verpflichten. Es ist nur zu hoffen, dal3 die Monographie des 
Griiberfeldes von Kolked-F eketekapu A ein Zeichen des 
Aktivwerdens der triigen Gepiden(forschung) darstellen wird. 

Radu Harhoiu 
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D i e  Ethnogenese eines Volkes stellt sich fast immer als 
ein langwieriger historischer Prozel3 vor, der dem Archiiolo
gen viele unbekannte und komplizierte Facetten zur Erfor
schung bietet. Die Schwierigkeiten sind grol3 selbst dann, wenn 
eine gute und ausreichende Information dem Fachmann zur 
Verfiigung steht. Eben deshalb betrachte ich das Symposion 
iiber dieses Thema in Zwettl und die Veroffentlichung der 
manchmal enorm erweiterten Vortriige als eine wertvolle In
itiative, die die Kommission fiir Friihmittelalterforschung der 
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften aus Wien er
greifen und in der Praxis anwenden konnte. 

Der zweite Band des Symposiums beginnt mit J. Tejral, 
Archăologischer Beitrag zur Kenntnis der vOlkerwanden.mgs
zeitlichen Ethnostrukturen nordlich der Donau (S. 9-53 u. 34 
Abb.). Es ist  ein ausgedehntes archiiologisches Studium, an 
das Verfasser uns schon liingst gewohnt hat, in dem ein Ge
samtbild der Ethnostrukturen nordlich der mittleren Donau in 
der spiitromischen Kaiserzeit und in der Volkerwanderungs
zeit dargestellt wurde. Die Schwierigkeiten, auf die der Ver
fasser stol3en mul3te, sind enorm, da die bisherigen Feldfor-

26 Wie sie z.B. auch im spiitgepidischen Griiberfeld von Band 
(Grab 29) vorkomrnen: Kovacs 1 9 1 3, 309 Abb. 30/ 12- 1 4. 

schungen und deshalb selbst die Funde und Befunde nicht 
ausreichend sind. Aul3erdem verteilen sie sich territorial nicht 
gleichmiil3ig, und bedecken zeitlich nicht alle Stufen gleich. 
Die etwa zwei behandelten Jahrhunderte umfal3ten durchgrei
fende Veriinderungen auf weiteren Gebieten, die nach den 
heutigen spiirlichen Funden kaum gekliirt werden konnen. So 
sind die Phiinomene auf anderen Territorien des Kontinents 
iihnlich (Wanderung neuer Volkergruppenwellen in den nach
barschaftlichen Gebieten der romischen Grenze; Verrnischung 
der verschiedenen lokalen und neuangekommenen Volksgrup
pen; Akkulturationsprozelle; tiefgreifende Umwiilzungen in der 
Struktur der Besiedlung, der Wirtschaft, und des allgemeinen 
Lebens; Arrnut der Siedlungen; Reichtum der Adelsgriiber und 
parallel das Fehlen der Griiber der normalen Bevolkerung; 
Verallgemeinerung mancher handgemachter Tongefii13typen 
u.s.w.), und die Schwierigkeiten genau so grol3 oder noch 
grol3er, und als Beispiel kann man das Gebiet nordlich der 
unteren Donau nennen. 

Tejral hat viele Facetten der archiiologischen Erscheinun
gen in der behandelten Zeit aufmerksam beobachtet, und als 

27 Zu diesem Schnallentyp Kiss 1 984. 
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