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Bei  der Forschung  unserer Vorgeschichte  und  besonders der vorgeschicht-
Iichen Besiedlung wird die Grundfrage unserer Arbeit die Aufklarung der Gr6Be
der  Besiedlungseinheiten  sein.  Wenn  es  tiber die  Gr6Be  der steinzeitlichen
Siedlungen  eine  Reihe  von  Beweisen  anhand  der  aufgegrabten  Siedlungs-
statten  gibt,  so  fehlen  Nachrichten  tiber die  Siedlungsstatten  der folgenden
Bronzezeit und der vorr6mischen und r6mischen Eisenzeit (1500 v. Chr. -500
n.  Chr.)  fast  v6llig,  so  daB  die  Aussiedlung  der  Bev6lkerung  vom   Lande
beinahe  anzunehmen  ware.  Vier  befestigte  Siedlungen  aus  der  spateren
Bronzezeit  (Asva,  Ridala,  lru  und  Narva)  bilden  vor  allem  Ausnahmen  und
anscheinend  ist auBergew6hnlich auch soeine Siedlungsart selbst.  Dennoch
ist in  unserer archaologischen`Literatur bis zur jungsten Zeit der Standpunkt
vorherrschend  gewesen,   daB  es  in  gennanter  Periode  in  groBen  gentil-
gesellschaftlichen  Gemeinden  oder  in  patriarchalischen  GroBfamilien  gelebt
wurde (Jaanits, Laul, L6ugas, T6nisson 1982). Verbreitet ist auch die Meinung,
daB viele von  unseren  Urd6rfern  schon  vor mehr als 2000 Jahren  angelegt
worden sind (L6ugas 1980), wobei sie durch die Jahrhunderte bis zur heutigen
Zeit sich am gleichen Ort gehalten haben. In Siedlungsmaterialen ist aber kein
kleinster Grund ftlr diese Ansicht zu finden.

Die Theorie

Anscheinend ist man eben dabei vor allem von der Theorie ausgegangen, die
in  Estland  in  Nachkriegsjahren anhand der sowjetischen Archaologiewissen-
schaft angeeignet worden ist, die auf den allgemeinen GesetzmaBigkeiten der
Gesdischaft .im Werk von Engels  Die  Entstehung  der Familie,  des  Privatei-
genfums uno des Sfaates basieren. Man hat versucht, die fertige Theorie den
estnischen   Verhaltnissen   anzupassen   und   hat   zur   Bestatigung   deren,
Beispiele aus dem Stoff der Graber. Es waren ja just die Steingraber (an fangs
Steinkistengraber, spater Tarandgraber) die meistbekannten Alterttlmer dieser
Periode  in  Estland,  von  der Spatbronzezeit an.  So  hat  man  nur aus  dieser
Tatsache,   daB   die   Steinkistengraber   in   der   Landschaft   hauptsachlich
gruppenweise  liegen,  geschluofolgert,  dao  diese  Gfabergruppen  gr6Beren
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Familiengemeinden (patriarchalischen GroBfamilien) geh6rten, wobei in I.edes
Grab nur eine Kleinfamilie begraben war (Schmiedehelm  1955; Jaanits,  Laul,
L6ugas,   T6nisson   1982).   Man   muBte  sich  aber  Muhe  geben,   urn  diese
weitverbreitete  Hypothese  mathematisch  zu  kontrollieren!  Zu  diesem  Zweck
ist die Formel K = M / SA zu gebrauchen, wo K die Gr60e eines Kollektivs,  M
die  Anzahl  der  Bestattungen,   S  den  allgemeinen   Sterblichkeitskoeffizient
(hierbei  4°/o  genommen,  wie  es  laut  der  Berechnung  in  der  eisenzeitlichen
Gesellschaft in Skandinavien war; sieh: Ambrosiani 1973) und A die Gebrauch-
slange eines Grabes bezeichnen. Wenn wir eine Anzahl der Angeh6rigen einer
Kleinfamilie von 5-7 Personen annehmen, so mtlBte die Gr6Be des Kollektivs,
das eine Grabergruppe von 5 Grabern angelegt hat, 25-35 Personen zahlen.
Wenn  dieses  vermutliche  Graberfeld  auch  nur  wahrend  einer  Generation
gebraucht worden ist (d.h. in 25 Jahren), mdRten in jedem solchen Steinkisten-
grab 5-7  Bestattungen zu finden sein, was aber ein wenig gr6Rer ist als der
bekannte   Durchschnitt   (das   heiBt   5,   sieh   unten).    Falls   ein   Graberfeld
beispielsweise innerhalb von  Hundert Jahren in Gebrauch gewesen ware -
manchmal kann ein Graberfeld aber noch langer in Gebrauch gewesen sein -
muBte   die   Anzahl   der   Bestattungen   in   einem   Grab   20-28,   im   ganzen
Graberfeld aber 100-140 zahlen. Soeine Gr6Benordnung hat man bisher aber
noch  in  keinem  Grab  oder  in  keiner  Grabergruppe  des  behandelten  Typs
entdeckt.  Dementsprechend,  urn  die  Hypothese  der GroBfamilien  zu  retten,
mdRten wir von dcr Situation ausgehen, in der die groRen  Kollektive nur eine
verhaltnismaBig kurze Zeit an einem Ort gewohnt haben (nicht langer als 20-
25  Jahre),  urn  darn  weiter  in  einen  anderen  Ort  umzuziehen.  Diese  halb-
nomadische Lebensweise steht aber im  scharfen Widerstand zur wirtschaft-
lichen  Entwicklungskonzeption  unserer eisenzeitlichen  Gesellschaft, wonach
wahrend  der  vorr6misch-en  Eisenzeit  es  sich  in  Estland  urn  eine  seohafte
Besiedlung  und  Entstehung  der  Urd6rfer,  eine  verhaltnismaBig  entwickelte
Viehzucht und einen fortschrittlichen  Bodenbau gehandelt hat.

Was  die  Tarandgraber anbetrifft,  die  in  der  Landschaft  hauptsachlich
einzeln  liegen,  so  sind  die  Forscher  der  Meinung,  dao  ahnlich  einer  Stein-
kistengrabergruppe  auch  ein  aus  mehreren  Taranden  bestehendes Tarand-
grab  einer Groofamilie  geh6rte,  wobei  eine  Kleinfamilie  in jedes  Tarand  be-
stattet hat (Schmiedehelm 1955; Jaanits, Laul, L6ugas, T6nisson 1982). Dabei
hat man es gar nicht versucht, die Gr60e des Kollektivs, das in ein Grab ihre
Angehorige bestattet hat, festzustellen, was damit zu erklaren ist, daR damals
die Brandbestattungen vorbeherrscht haben (man kann bei uns auch heute die
verbrannten    Knochen    noch    nicht   bestimmen)    und    daB   die   einzelnen
Bestattungsschichten  sich  in  Grabern  gemischt  haben.  Urn  die  Behauptung
doch zu beweisen, dao in einen Tarand nur eine Kleinfamilie ihre Angeh6rige
bestattet hat, ervahnt M. Schmiedehelm, dao anhand der Knochen die Anzahl
der Bestattungen  in  einem  Tarand  nicht  10-12  uberschritten  hat  (Schmiede-
helm  1955).  Wenn  wir  von  hier weiterrechnen  wtlrden,  so  wtlrden  wir  zum
SchluB  kommen,  daft z.B.  in  einer Graberstatte von  10 Taranden,  wo  in  ca.
300 Jahren bestattet worden ist,  die maximale Gesamtanzahl des  Kollektivs,
das die ganze Tarandgraberstatte (nicht nur einen Tarand) gebraucht hat, bei
einen Sterblichkeit von 40/o nur 8-10 Menschen betragen wtlrde (Kt = 100 / 0,04

108



x 300 = 8,3 und K2=  120 / 0,04 x 300 =  10). Von der anderen Seite, VIrenn wir
auch  mal  annehmen wurden,  dao  in jedem  Tarand  eine  Kleinfamilie  mit  5-7
Personen  ihre Angehorige bestattet hat,  so mtlBten  in soeinem Tarand,  das
z.B. zwei Jahrhunderte in Gebrauch gewesen ist, nicht 10-12, sondern 40-56
Bestattungen zu finden sein.

Es  erhellt  daraus,  dao  die  bisherigen  Uberzeugungen  von  der  fruh-
eisenzeitlichen  estnischen  Gesellschaftsstruktur  nicht  standhalten,  denn  wir
finden dartlber keine kleinsten Bestatigungen, weder in Grabern, weniger noch
im  Fundstoff der  Besiedlungen.  AnschlieRend  wollen wir betrachten,  welche
Folgerungen wir Uber  Bev6lkerung  und  Gesellschaft  auf Grund  der Analyse
der Graber ziehen k6nnen, wenn wir nur von den vorhandenen Angaben aus-
gehen und gleichzeitig den vorgegebenen Schemas der Gesellschaftsentwick-
lung  entsagen.  Da die folgende  Behandlung wohl ziemlich  hypothetisch  sein
wird,  muBte es  ersterhand als  Problemstellung  und  keine entgtlltige  L6sung
betrachtet werden.

Die Sjeinkistengraber

Die Steinkistengraber sind in Estland unter den aus der vorr6mischen Eisenzeit
stammenden Bodenqenkmaler am meisten untersucht worden. Verbreitet sind
sie  vor  allem  im  Nord-  und  Westgebiet  des  Landes,  wesentlich  sparlicher
tauchen    sie    in    Mittelestland    auf,    gar    einzeln    im    Suden    (sieh    die
Verbreitungskarte: Jaanits, Laul, L6ugas, T6nisson 1982, Taf. X). Zu ihrer Zeit
hat die Anzahl der Steinkistengraber in  Estland  bis  1000  hinreichen  k6nnen.
Was die durchschnittliche Anzahl  der Bestattungen  in einem  Grab anbetrifft,
so  ist sie schwer festzulegen,  denn  in  vielen  von  diesen  Graberfeldern  sind
Ausgrabungen schon vor ca. 100 Jahren von Amateuren durchgeftlhrt worden.
Damals  ist  es  aber  dblich  gewesen,  nur  den  mittleren  Teil  des  Grabes  zu
untersuchen.  Auch  das  wahrend  der  spateren  Ausgrabungen  versammelte
Knochenmaterial   ist  im  groBen  Teil   anthropologisch   noch   nicht'  bestimmt
worden.  Aufgrund  der Analyse  der vorhandenen  Angaben,  kann  man  aber
behaupten, daB die Gesamtanzahl der Leichenbestattungen in einem Grab bis
3 oder 4 reicht.

Da es in rund 40°/o der Graber auch gebrannte Knochen vorkommen, ist
die  durchschnittliche  Zahl  der  Bestattungen  pro  Steinkistengrab  auf  5  zu
schatzen.  Man  muss  hinzufugen,  dass  diese Zahl  eher vergr6ssert als  ver-
kleinert ist.

Von   75   Graberfeldern  ausgehend,   tiber  denen   es  in   der  Literatur
Angaben gibt (insgesamt 430 Graber od. 60-65°/o von allen bis heute erhalten-
gebliebenen Steinkistengrabern), bestehen die Gruppen der Steinkistengraber
in Estland durchschnittlich aus 5-6 Grabern (mit 25-30 Bestattungen).

Wir sollten  aber damit rechnen,  dass  im  Laufe der Zeiten  ein  Teil  der
Graber  aus  verschiedenen   Grdnden  zerst6rt  worden   ist,  weswegen   die
vorlaufige  Zahl  der  Steinkistengraber  einigermassen  grosser  war.  Wieviel
genau,  dass wissen wir nicht,  aber vermutlich  ein  Drittel  der Graber.  Daher
kann   die  durchschnittliche  Gr6sse  eines  Graberfeldes  wenigstens  auf  8
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Steinkistengraber und die Gesamtzahl der Bestattungen auf einem Graberfeld
auf etwa 40 geschatzt werden.

Urn die Grosse des  Kollektivs auszurechnen,  muss in  unserer Formel
(K=M/SA)  noch  die  Zeitspanne,  wie  lange  das  Graberfeld  mit  8  Gfabern
gebraucht wurde,  uns  bekannt  werden.  Das  ist  aber  kompliziert,  weil  viele
Graber wegen  des  Mangels  an  Fundstoff schwer zu  datieren  sind,  und  nur
sehr wenige Graberfelder als Ganzes ausgegraben worden sind.  Doch, wie
aus ausfuhrlicheren Untersuchungen der Streinkistengraber (Lang 1987b) am
Unterlauf des  Flusses  Pirita  (NW-Estland)  hervorgeht,  wurden  die  hiesigen
Graberfelder  (die  etwas  grosser  als  der  Durchschnitt  sind,   a.h.   mit  den
m6glicherveise zerstorten Grabern 8-10) gew6hnlich wahrend 200-300 Jahre
zu Bestattungen vervendet. Aufgrund der oben angefuhrten Formel rechnend
muss die mittlere Gr6sse eines Kollektivs 3-6 Menschen gewesen sein. Wenn
dieselben  Graber aber wahrend  100-200 Jahre gebraucht wurden, ware die
durchschnittliche  Gr6sse  eines  Kollektivs  5-12  Menschen.  In  beiden  Fallen
mag es sich urn eine Familie oder urn ein Bauernhaus gehandelt haben.

Die   dargelegten    Ergebnisse   entsprechen   der   Wahrheit   bei    der
Voraussetzung, dass alle Mitglieder der entsprechenden Gesellschaft in Stein-
kistengrabern beigesetzt wurden.  Es besteht aber die M6glichkeit, dass nicht
alle   Menschen   eines   oder  des   anderen   Kollektivs   in   Steinkistengrabern
begraben wurden., sondern nur ein Teil von ihnen. Dass in Steinkistengfabern
Menschen  ausgewahlt  bestattet  wurden  und  wenigstens  stellenweise  eine
ganz andere Besta```ungsweise existierte, darauf weist einerseits die ausserst
ungleiche Verbreitung der Steinkistengraber sogar in Gebieten, die der Land-
schaft   und   dem   Boden   nach   gleichartig   sind,   andererseits   aber   das
Vorhandensein der Beweise fur diese andersartige Bestattungsweise. So zum
beispiel wurden  1994 im  Boden  unter dem tarandgrab  llmandu  Ill,  das in der
vorr6mischen  Eisenzeit  gegrtlndet wurde,  gebrannte  Knochenstucke  gefun-
den,  die  Zeugnisse  Unterirdischer  Feuerbestattungen  aus  der  Zeit  vor  der
Grtlndung  des  Grabs  sind.  Die  ervahnte  Stelle  liegt  nur  15m  vom  Grab
llmandu 11 entfernt, das wahrscheinlich zu den Steinkistengrabern.geh6rt (Lang
1995a).  In  der  naheren  Umgebung  sind  noch  weitere  Steinkistengraber  zu
finden.  Uber  die  unterirdischen  Feuerbestattungen  aus  der  Zeit  der  Stein-
kistengraber gibt es Angaben auch anderswo in Estland (Laul 1985, 68), wobei
nirgends  Grabbeigaben zu finden  sind. Ausserdem  sind  auf dem  Gebiet der
estnischen   Steinkistengraber  auch   unterirdische  Leichenbestattungen   be-
kannt, die dagegen off mit Grabbeigaben, vorviegend mit bronzenen Schlafen-
schmucksachen  versehen  sind.   Unter  dem  Steinkistengrab  Lehmja-Loo  11
(L6ugas  1991 : 66) wurde eine derartige Bestattung entdeckt, die mit spiralen
Schlafenschmucksachen aus der spaten Bronzezeit versehen war.

Hiermit k6nnen wir folgern, dass nur ein Teil der damaligen Bev6lkerung
ihre  Toten  in  den  Steinkistengrabern  beigesetzt  hat,  obwohl  die  Situation  in
unterschiedlichen Gebieten des Landes anders ausgesehen hat. Aufgrund der
Verteilung der Graber auf der Landschaft kann man vermuten, dass es Gebiete
gab, wo alle Besiedlungseinheiten in den Steinkistengrabern beisetzten, deren
Gr6sse  den  Graberfunden  nach  die  einer gew6hnlichen  Bauernfamilie  nicht
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tlbersteigen  konnte, oder wenn,  dann wurden die ubrigen  Menschen  nicht in
den Steinkistengrabern bestattet. Daneben hat es auch Gebiete gegeben, wo
das Beisetzen in den Steinkistengrabern nicht so wesentlich war und wo man
sich  anderer Bestattungsweisen  bediente.  Dort wurden  nur einige  Mitglieder
der  Besiedlungseinheit oder deren  Fuhrer beigesetzt.  Es  hat auch  einzelne
Gebiete   gegeben    (urn    den    Kahala-See),    wo    so    viel    und    so    dicht
Steinkistengraber gegrundet worden sind, dass es gar nicht m6glich scheint,
die  dortige  gesellschaft  mit  dieser  tlblichen  landwirtschaftlichen,  die  damals
anderswo  in  Nord-  und  West-Estland  verbreitet war,  verbinden  zu  k6nnen.
Zum   Schluss   ist   noch   ein   grosser  Teil   von   Estland   zu   ervahnen,   wo
Steinkistengraber  tlberhaupt  nicht   bekannt  waren   und   da   Mitglieder  der
Gesellschaft  anders  beigesetzt  wurden.  Die  Untersuchung  der  Grtlnde  zu
diesen   Untershieden   bleibt   der  Zukunft  tlberlassen,   aber  wahrscheinlich
handelt es sich  hier urn unterschiedliche soziale und  religiose Strategien der
Gesellschaft.

Die Tarandgraber

Die Tarandgraber verbreiten sich in Estland weitlaufig wahrend der r6mischen
Eisenzeit  und  typologisch  kann  man  sie  in  drei  Gruppen  einteilen:  fruhe,

Karte 1.  Standorte im Beitrag genannten Tarandgraber:  1  -Jabara, 2 -Pada, 3 -Kohtla-Jarve,
4 -Saha,  5 -Proosa,  6  -Lehmja-Loo,  7 -Kurna,  8 -Viimsi,  9 -Nurmsi,10  -Tarbja,
11  -Jaagupi,12 -Virunuka.

1  pav.      Tarand kapai, mineti tekste: 1 -Jabara, 2 -Pada, 3 -Kohtla-Jarve, 4 -Saha, 5 -Proosa,
6   -Lehmj.a-Loo,   7  -Kurna,   8   -Viimsi,   9   -Nurmsi,10   -Tarbja,11   -Jaagupi,
12 -Virunuka.
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typische  (oder `klassisch  zusammengesetzte)  und  Einzeltarandgraber  (Lang
1987a).  Die  annahernde  Gr6Be  eines  Kollektivs,  das  seine  Angeh6rige  in
einem  Tarandgrab  beigesetzt hat,  ist  unseres Achtens  anhand  der Analyse
des  Fundstoffes  auszurechnen.  Es  gibt  Grund  zur  Annahme,  dao  solche
Beigaben  der  Toten  wie  Fibeln,  Armringe  und  Fingerringe,  die  sowohl  von
Mannern  als auch  von  Frauen  und  Kinder getragen wurden,  in  ihrer  Menge
wenigstens   einigermaBen   die  Anzahl   der  in   einem   oder  anderem   Grab
beigesetzten  Menschen widerspiegeln. Andere Beigaben  (wie z.B.  Halsringe
und  -ketten,  Arbeits-  und  Gebrauchsgerate  u.a.)  sind  in  Estland  wesentlich
sporadischer zu finden und stehen mit der Anzahl der Bestattungen in keiner
fester oder allgemeiner Verbindung.  Aller Wahrscheinlichkeit  nach  sind  aber
Fibeln, Arm-und Fingerringe in keinem eins zu eins Verhaltnis zu den Toten,
da nicht alle, sondern nur ein Teil der Bestattungen die mit haben konnte. Das
waren aber auch keine Einzelfalle, wo ein Toter mehrere Fibeln oder Armringe
ins Grab mit bekam, abgesehen von  Fingerringen wovon in der Regel immer
mehrere zugleich  getragen wurden.  Deshalb  muB  das Vorhandensein  eines
Koefflzienten zwischen der Anzahl  der Fibeln, Arm- und  Fingerringe und  der
der Bestattungen vermutet werden.

Im Vorliegenden wollen wir jene Tarandgraber betrachten, die bis zum
An fang der Ausgrabungen befriedigend erhalten geblieben waren und nachher
v6llig durchgraben wurden (Karte 1). Das waren Graber in Jabara 8 und C, in

Tarandgrab

I®J2
®

a'a)ILI

Das gegen-seitigeVer-haltnis(dieAnzahlder La)aff DieBeigTaraAnzahabennd IderPro

Datierung  (A.  D.)

I
®

i®C»I Fibeln  =  |ooo/o) CJ'I
IEI a,a)I

•£E a,.a IEI
Bg

iI < iI iI < iI.I

1.  Jabara  8 44 54 489 100     123    430 8 5.5 6.8 23.6 50/100  -400/450
2.  Jabara  C 12 20 18 100     167     150 10 1.2 2 1.8 100  -200/250
3.  Pada 40 42 114 100     105     285 10 4 4.2 11.4 150  -400/500
4.  Kohtla-Jarve  I 19 26 49 100     137    258 22 9.5 13 24.5 200 -  500

lnsgesamvDas 115 142 370 100     123    322 3.8 4.7 12.3
Durchschnittliche5.SahaD

250/300  -  50011 9 35 100       82     318 5.53.2 4.54.3 17.512.3
6.  Proosa 8 11 65 100     138     813 1 300  - 450
7.  Lehmja-Loo  I 13 15 45 100     115     346 1 300  -  500
8.  Kurna  I  A 11 5 30 100       45    273 112 300  -  500/600150-500

lnsgesamt/Das 43 40 175 100       93    407
Durchschnittliche9.Nurmsi

38 51 148 100     134     389
10.  Tarbja 12 17 78 100     142    650 3 4 5.7 26 250  -  350/450
Insgesamt/Das 50 68 226 100     136    452 3.3 4.5 15.1

Durchschnittliche11.Jaagupl
10 200  - 45041 38 39 100       93       95 4.1 3.8 3.9

12.  Virunuka  I 6 6 4 100     100       67 2 3 3 2 20Q -  400
13.  Virunuka   11 30 13 9 100       43       30 4 7.5 3.3 2.3 100/150  -400
14.  Virunuka  lv 50 41 30 100       82       60 14 3.6 2.9 2.1 150  -400
lnsgesamt/DasDurch§chnittliche 127 98 82 100       77       65 4.2 3.3 2.7

Tabelle  1.  Die l)berlieferung der Fibeln, Arm-und Fingerringe in einigen Tarandgraber in Estland

1  lentele.   Segiu,  apyrankiu ir Ziedu paplitimas Tarand tipo kapinynuose
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Pada und Kohtla-Jarve I in NO-Estland (Schmiedehelm 1955), Graber Saha D,
Proosa,   Lehmja   Loo   I   und   Kurna   I   A   in   NW-Estland   (Lang   1987a),   in
Mittelestland  die  Graber  in  Nurmsi  (Vassar  1943)  und  Tarbja  (Moora  1967)
und in SO-Estland Jaagupi (Laul 1962), Virunuka I,11 und IV (Laul 1965).  In der
hiesigen  Behandlung  muB man  die frtlhen Tarandgraber in Westestland  und
auf  lnseln  Ubergehen,  denn  diese  haben  uns  keine  Fibeln  geliefert.  In  der
Tab. 1  sind die Anzahlen der den  Grabern entstammenden  Fibeln, Arm- und

\

Fingerringe  angeben,  wie  man  sie  aufgrund  der  Literatur zusammengestellt
hat.  Ebenso  sind  da  einige  andere  Angaben  zu  finden,  die  die  genannten
Graberstatten charakterisieren.  Es stellt sich das  Fo!gende heraus: wen`n wir
die Einzeltarandgraber in der Umgebung von Tallinn, die einen abgesonderten
Tarandgrabertyp   bilden,   beiseite   lassen,   so   liefert  jedes   Tarand   einer
zusammengesetzten   Tarandgrabergruppe   durchschnittlich   4,6   Fibeln,   4,9
Armringe  und  11,6  Fingerringe.  Das  durchschnittliche Verhaltnis  aller gefun-
denen  Fibeln, Arm-und  Fingerringe zu  einander (Anzahl  der  Fibeln  =  100°/o)
ware  100:104:255,  das  heiBt jeder  Fibel  entspricht  praktisch  einen  Armring
und  2,5  Fingerringen.  Dabei  fallen  ziemlich  groRe  Unterschiede  in  verschie-
denen Landesteilen auf, besonders was die Fingerringe anbetrifft. So stehen in
Nordostestland  die  Fibeln,  Arm-  und  Fingerringe  zu  einander  im  Verhaltnis
100:123:322,  in  NW-Estland  100:93:407,  in  Mittelestland  100:136:452  und  in
SO-Estland 100:77:65. Die gleichen Unterschiede fallen bei der Forschung der
Auftauchhaufigkeit  `.der  betrachtenden   Beigaben  auf.   So  kann  ein  Tarand
durchschnittlich   1,2-9,5   Fibeln,   2-13  Armringe   und   1,8-26   Fingerringe
liefern.

Der Koeffizient

Der  Schwerpunkt  des  Problemes  ist  den  Koeffizient  der  Fibeln,  Arm-  und
Fingerringe  zu  finden,  urn  die  Anzahl  der  Bestattungen  in  einem  Grab  und
anhand deren die Gr60e. der Besiedlungsgruppe,  die das Grab angelegt hat,

Das Grab Ia)
®

a)a)I
Ihr gegenseitiges £E0®

DatierungCJ)I II Verhaltnis,  die N't„Ea'=
LEL< ®a) Anzahl  der Fibeln <m=

aLL ILJ- =  100% =Ei
1.  Rucava 6 10 9 100    167     150 12 3.-4.  Jh.

2.  Rtidai6iai  11 8 1 5 100       13        63 13 1.-4.  Jh.

3.  Rddai6iai  I 29 35 39 100    121      135 60 1.-7.  Jh.

4.  Rekete 24 17 25 100       71      104 52 3.-7.  Jh.

5.  Lazdininkai 23 18 4 100      78        17 73 3.-6.  Jh.

6.  Sarkiai 11 64 3? 100   582    27? 39 3.-6.  Jh.

7.  Isokyla-Ketohaka 8 8 4 100    100        50 19 3.-4.  Jh.

Tabelle  2.   Die  Uberlieferung der Fibeln, Arm-und  Fingerringe  in  einigen  litauischen,  lettischen
und  finnischen  Graber.

2  lentele.    Segiu,  apyrankiu ir Ziedu  paplitimas  lietuviu,  Iatviu  ir suomii!  kapuose.
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auszurechnen.  Dabei  k6nnen  uns  nur  solche  Graberfelder  Hilfe  leisten,  die
unseren Tarandgraberfeldern zeitlich  und allgemeinkulturell  nahe stehen  und
wo die Anzahl der Bestattungen bekannt ist. Zu solchen Graberstatten geh6ren
zum  Beispiel  westlitauische  Graber  mit  Leichenbestattungen,  die  zeitlich  in
das  1.-7. Jahrhundert fallen und wo jedes Grab mit Steinringen auf der Erde
oder  mit  viereckigen   ,,Tarand'en"   vermerkt   ist:   Rt]dai6iai   11   (Michelbertas
1986a), Rtidai6iai I (Michelbertas 1968b), Rekete (Navickaite-Kunciene 1968),
Lazdinkai  (Buteniene   1968)   und  §arkiai  (Tautavi6iene   1984).  Wir  k6nnen
daneben auch mit der unterirdischen Graberstatte mit Brandbestattungen bei
Rucava  in  Westlettland  (Wahle  1928;  Moora  1929)  rechnen.  Andererseits
finden wir auch einen Sttltzpunkt in SW-Finland, bei dem ins 3.-4. Jh. fallende
2. Grab in  lsokyla-Ketohaka, wo die verbrannten Knochen bestimmt sind und
die  Anzahl  der  Bestattungen  festgelegt  ist  (Hirviluoto,  Vormisto  1984).  Die
Angaben der genannten Graber sind in der Tab. 2 zu finden.

Es erveist sich, daB das Verhaltnis der Fibeln zu Bestattungen in diesen
Grabern  1:1,6-3,6 ist.  Dabei ist wohl zu vermerken, dao die Bedeutung der
Fibeln  in westlitauischen  Grabern vom  5.-6.  Jh.  an  merklich  abnimmt, wobei
eine   Reihe  der  gennanten   Graber  eben   die   Bestattungen   der  spateren
Jahrhunderte enthalten. So lieferte das Grab §arkiai aus dem 3.-6. Jh.  Fibeln
praktisch nur aus den Bestattungen des 3.-4. Jh-s und im gleichaltrigen Grab
in Lazdinkai, wo das verhaltnis aller Bestattungen zu  Fibeln auf 3,2:1  reichte,
war der gleiche Koefflzient nur bei Bestattungen des 3.-4. Jh-s merklich kleiner.
Anderseits  muo  die  Tatsache  berdcksichtigt  werden  dao  auch  estnische
Tarandgraber einigermaBen  noch  bestattungen  des  5.-7.  Jh.  bergen,  wobei
die Anzahl der Fibeln sich in dieser Periode auch hier hat vermindern k6nnen.
Urn   den   Zufall   zu   vermindern,   lassen   wir  die   kleinste   und   die   hochste
Relativzahl   beiseite   und  wir  erhalten   das   Verhaltnis   der   Fibeln   zu   den
Bestattungen  in  westlitauischen  und  westlettischen  Grabern  in  der  1.  Halfte
des I. Jahrtausends 1 : 2-3,2.

Wenn die Auftauchhaufigkeit der Armringe in estnischen Tarandgrabern
beinahe der der Fibeln entspricht (Verhaltnis 104:100), so ist sie bei in Betracht

gezogenen   Grabern   in   Westlitauen   und   Westestland   wesentlich   h6her
(165:100).  Hierbei  ist  es  aber  zu  berucksichtigen,  daR  weil  die  Anzahl  der
vergleichbaren Graber verhaltnismaRig klein ist,  und urn zu einem wahrheits-

gemaBen  mittleren  Resultat zu  gelangen,  es  richtiger ware solche auBerge-
w6hnliche  Graber wie  Rtidai6iai  11,  wo  nur ein  Armring  geborgen  wurde  und
§arkiai, das Armringe 6 mal mehr als  Fibeln lieferte,  beiseite zu  lassen  (Tab.
3).  Bei t]brigen Grabern ist das Verhaltnis der Armringe zu den  Fibeln 99:100
und ungefahr gleich ist es auch im 2.  Grab bei  lsokyla-Ketohaka in  Finnland.
Diese relativzahl ist aber schon v6llig  mit dem  Fundmaterial  unserer Tarand-
graber zu vergleichen. In den zu vergleichenden Grabern ist das Verhaltnis der
Armringe zu den Bestattungen wesentlich schwankender als das der Fibeln zu
den   Bestattungen,   die   Extreme   beiseite   lassend    1:1,2-4,1    (3,4   males
Unterschied gegentlber dem  der Fibeln, was  1,6  ist).  Hieraus ergiht sich  die
Tatsache, daB die aufgrund der Armringe ausgerechnete Gr6Be des Kollektivs
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das seine Angeh6rige in Tarandgrabern beigesetzt hat, von einem wesentlich
umfangreicheren Diapason ist (sieh unten).

Was die Rolle der Fingerringe im Vergleich zu den  Fibeln anbetrifft,  so
ist sie in Westlitauen und Westlettland in den betrachtenden Grabern 770/o. So
k6nnen die entsprechenden Angaben in estnischen Verhaltnissen nur in Bezug
auf die Graber von SO-Estland gebraucht werden, wo die entsprechende-Zahl
75°/o  ist.  In  anderen  Gebieten  Estlands  ist die  Bedeutung  der Fingerringe  im
Verhaltnis  zu  den  Fibeln  wesentlich  gr60er  (322-452°/o)  und  hier  kann  der
entsprechende  Koeffizient nicht gebraucht werden.  Ebenso variiert das Ver-
haltnis   der   Fingerringe   zu   den   Bestattungen   in   vergleichbaren   Grabern
merklich,1:1,5-4,8 -ein  3,2-facher  Unterschied,  wenn  die  kleinste (1,3)  und
die h6chste Anzahl (18,3) auoer Betracht gezogen wird; auch die Fingerringe
aus §arkiai, deren genaue Anzahl uns unbekannt ist.

Bei der Voraussetzung, daB in den von uns geforschten Tarandgrabern
den Toten Fibeln, Arm- und teilweise auch Fingerringe ungefahr aufgrund des
gleichen   Koeffizienten  wie   in  Westlittauen   und  Westlettland   und   in   SW-
Finnland (wenigstens im 2. Gr\ab bei  lsokyla Ketohaka) beigegeben sind, wird
es m6glich sein, die Anzahl der da beigesetzten Menschen auszurechnen (die

Tarandgrab
I®a IODJ=a

I::I:£E L TO a B

:.::.:

I8j:OE Ijig
£Eg

[€
=0,:cOa,%.5o:g¥Q±O

:± 3#
='E =§E •£§E ==€

1. Jabara  a 8 350 88-141 11 -18 6-10 5-16

6-19

2.  Jabara C 10 125 24-  38 2.4-3.8 5-8 5-16
3.  Pada 10 300 80-128 8-13 7-11 4-14
4.  Kohtla-Jarve  I 2 300 38-  61 19-30 3-5 3-9

Das  Durchschnittliche 5-9 4-14
2 225 22-  36 11 -185.  Saha  D 2-4 1-4

6.  Proosa 1 150 16-26 16-26 3-4 2-8
7.  Lehmja-Loo  I 1 200 26-  42 2642 3-5 2-8
8.  Kurna  I A 1 200 22-  35 22-35 3-4 1-3

Das  Durchschnittliche 3-4 3-6
12 350 76-122 6-109.  Nurmsi 5-9 4-15

10.  Tarbj.a 3 200 24-  38 8-13 3-5 3-9
Das  Durchschnittliche 4-7 4-6

10 250 82-131 8-1311.  Jaagupi 8-13 5-16
12.  Virunuka  I 2 200 12-19 6-9 2 1-3 1-2
13.  Vlrunuka  11 4 275 60-  96 1 5-24 5-9 1-5 1-4
14.  Virunuka 14 250 100-160 7-11 10-16 5-17 5-14

Das  Durchschnittliche 6-10 3-10 3-10

Tabelle 3.   Die  Gr6Be  des  Kollektivs,  die  ihre Angeh6rige  in  Tarandgrabern  beigesetzt  haben,
anhand  der Fibeln, Arm-und  Fingerringe.

3  Ientele.    Kolektyvu dydziai,  kurie  priskiriami  Tarand  tipo kapams,  pagal  seges,  apyrankes  ir
Ziedus.
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Anzahl  der  entsprechenden  Beigaben  mit  dem  entsprechenden  Koeffizient
multiplizierend). Wenn die Anzahl der Bestattungen  und  die Gebrauchslange
der Graber (das Letzte entspricht hierbei dem der entsprechenden Publikation)
bekannt  sind,  kann  die  Gr6Be  der  damaligen  Kollektive  anhand  der  oben
gebrauchten  Formeln abgeleitet werden.  Die Ergebnisse der Ausrechnungen
sind aus der Tab. 3 zu entnehmen,  hierbei einige Erlauterungen.

Wenn man nur von Fibeln ausgeht, so wird die durchschnittliche Gr6Be
eines Kollektivs, das seine Angeh6rige in einem Tarandgrab beigesetzt hat, in
Nordost,  Mittel- und Sddost Estland 5-9  Menschen sein.  Hier dtlrfen wir aber
noch  einen  Umstand  nicht  ausser  acht  lassen,  und  mamlich:  Kinderbestat-
tungen  sind  in  den  zu  vergleichenden  Grabern  West-Litauens  stark  minder
vertreten. So gab es im Grab Rudai6iai I Kinderbestattungen nur 250/o von der
Zahl  aller  Bestattungen,  im  Grab  Rekete  13,50/o,   in  §arkiai   10,3°/o  und  in
Lazdininkai  gab  es  die  unter  den  festgelegten  Skeletten  tlberhaupt  nicht.
Aufgrund   der   damalig   hohen   Sterblichkeit   sollte   es   Kinderbestattungen
bedeutend mehr geben, m6glicherveise sogar bis zu 50-600/o aller bestattun-
gen (Welinder 1979: 96 ff). Deswegen kann man vermuten, dass ein Kollektiv
in  Estland  nach  diesen  Angaben  durchschnittlich  urn  25-500/o  grosser  war,
bzw. aus 7-13 menschen bestand.

•   Sieben  bis  dreizehn  menschen  deuten  eher  auf  eine  als  auf  mehrer
Familien   hin,  wo   tiber  eine  mittelmassige  Kleinfamilie  hinaus  auch   altere

generationen oder Nebenlinien  der Familie vertreten  sein  konnten.  Ungefahr
ahnlich  grosse  Bauernfamilien  sind  auch  aus  den  schriftlichen  Quellen  des
estnischen   Mittelalters   bekannt   (Johansen   1925;   Ligi   1961);   die   gleiche
Grossenordnung tau\cht im I. Jahrtausend auch in Helgo auf (14-16 Menschen
in 2 Gehoften,  sieh: Ambrosiani  1985).

Die einzelnen kleineren oder gr60eren Ausnahmen, die aus der Tab. 3
zu  entnehmen  sind,  k6nnen  von  verschiedensten  Grunden  verursacht  sein,
wie   z.B.   von    unkorrekten    Datierungen,   von    keiner   Stichhaltigkeit   des
Sterblichkeitskoeffizienten, von zu geringer (groBer) Menge der Fibeln der das
Grab  brauchenden  gesellschaft,  bis  da  hinein,  dab  nicht  alle  Familien  und
Hausgenossenschaften von gleicher Gr6Be waren sondern dab es hier grotse
Schwankungen hat geben k6nnen.

Demgegentlber zahlt die durchschnittliche Gr60e einer Hausgenossen-
schaft in  NW-Estland den  Fibeln nach nur 3-4 Menschen oder,  Erganzungen
hinsichtlich der Mindervertretung von Kinderbestattungen berdcksichtigend, 4-
6.  Die genannte Zahl  ist vielleicht zu  klein,  urn der Wahrheit zu entsprechen.
Deshalb  scheint  es,  dao  in  hiesigen  Tarandgrabern  (unter  denen  die  Ein-
zeltarandgraber vorherrschend sind)  nicht alle Gesellschaftsmitglieder beige-
setzt wurden -eben so, wie es bei Steinkistengrabern fur m6glich gehalten ist.
Anscheinend haben sich in NW-Estland die alten Bestattungstraditionen auch
nach dem Aufh6ren der Bestattungen in den Steinkistengrabern fortgedauert.
Die  eigentliche  Gr6Be  der  hiesigen  Besiedlungseinheiten  ist  nicht  genau  zu
bestimmen,   anzunehmen   ist  aber,   daB  sie  (wie  in  ganz   Estland)   in   der
Gr6Benordnung  unter  10  Menschen  sein  mag.  Das wird  auch  der Stoff des
Grabs Viimsi I bestatigen (Lang 1993), der nach der Vollendung des Hauptteils
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dieses  Artikels -1990  untersucht  wurde.   Dieses  wahrend  etwa   150  Jahre
benutzte Grab war wohl beschadigt, aber den gr6ssten Teil des  Fundstoffes
und der Knochen  konnte man  bei den Ausgrabungen  retten.  Ken  Kalling  hat
sowohl die gebrannten als auch die nicht gebrannten Knochen anthropologisch
analysiert  (Kalling   1993).  Der  Forscher  hat  wenigstens  21   Brand-und  11
Leichenbestattungen  festgelegt,  aber  nur zwei  von  denen  waren  Kinderbe-
stattungeh. Mit deren wirklichen Anteil von 50°/o rechnend, sollten wir die Zahl
der  Ervachsenen  verdoppeln,   urn  die  Gesamtzahl  der  Bestattungen  zu
bekommen,  was  im   Fall  des  Grabs  Viimsi   I   insgesamt  60  Bestattungen
ausmacht. Von der oben angeftlhrten Formel ausgehend wird die Gr6sse des
Kollektivs in diesem Grab  10 Menschen betragen (60:  (0,04xl50)=10).

An dieser Stelle ware interessant jene Gr6sse des Kollektivs in Viimsi,
die aufgrund der Zahl der Bestattungen ausgerechnet wurde, mit den Angaben
zu vergleichen, die wie oben den Fibeln und Armringen nach kalkuliert wurden.
Unterschiedliche  Fibeln gab es im Grab Viimsi  110 sowie Armringen 26,  und
die Gesamtzahl der bestattungen aufgrund deren wtlrde entsprechend 28-44
oder  43-147,  die  Gr6sse  eines  Kollektivs  aber  5-7  oder  7-25  Menschen
betragen.   Folglich   scheint   die   menge   der   Armringen   im   Grab   Viimsi   I
hinsichtlich der Bestattungen reprasentativ zu sein,  die der Fibeln aber nicht.
Dasselbe wird ersichtlich, wenn wir die Relation der Fibeln und Armringen im
ervahnten  Grab  (100:260)  und  in  anderen  Grabern  NW-Estlands  (100:93)
betrachten. Man kanr vermuten, dass Fibeln damals in Viimsi weniger benutzt
wurden oder, dass sie wahrscheinlich im Gange der Zerst6rungen beim Grab
verlorengingen.

Was  die  grebe  eines   Kollektivs  anbetrifft,   aufgrund   der  Arm-   und
Fingerringe gerechnet, so sind die Ergebnisse, gemaB den Ervartungen, von
einem  groBen  Diapason  (entsprechend  4-12  und  3-10  und  aufgrund  der
Anderungen hinsichtlich der Kinderbestattungen 5-18 und 4-15) und aus dem
Charakter    des    Quellenmaterial.s    folgernd    von    einigermaBen    kleinerer
Zuverlassigkeit.  Doch  muB es  bemerkt werden,  dao die Gr6Benordnung  der
Bev6lkerung  auch  auf Grund  der Arm-  und  Fingerringe dieselbe  ist wie  den
Fibeln  nach,  d.h.  eine  Kleinfamilie.

Zusammenfa§sung

Somit reden die Ausrechnungen daftlr, dao die frtlheisenzeitliche Gesellschaft
im Gebiet der estnischen Steingraber tlberviegend in Hausgenossenschaften
oder Geh6ften organisiert war.  Unter anderem gibt soein Besiedlungsbild uns
die  Erklarung  dafdr,  weshalb  in  Estland  aus  dieser  Periode  beinahe  keine
offene    Besiedlungen    zu    finden    sind:   'kleine    und    ziemlich    kurzfristige
Besiedlungseinheiten   hinterlassen   nicht   immer   in   der   Erdschicht   visual
erkennbare Spuren.  So ist auch der in der Literatur vorbereitete Standpunkt,
daB der damalige Schwendbau gr6Bere Kollektive vorausgesetzt hat, nicht zu
begrtlnden.  Das ethnografische Material aus  Estland  und  Skandinavien zeigt
ein entgegengesetztes  Bild:  mit dem Schwendbau haben sich eben einzelne

117



Hausgenossenschaften beschaftigt und mit dem Schwenden hat auch nur ein
Mensch    zurechtkommen    k6nnen    (Manninen    1933;    Kortesalmi    1969).
Zusatzlich  sind  seit  1992  neue  interessante  Angaben  tiber  den  Ackerbau
wahrend der spaten Bronzezeit und der vorr6mischen Eisenzeit in Nord- und
Westestland  erschienen  (Lang   1995b-c).  Die  ungefahre  Abschatzung  der
Feldkomplexe  aufgrund  der  Gr6sse,  der  Ernte  und  der  landwirtschaftlichen
Technik   weist   auf   die   M6glichkeit   hin,   dass   sie   kaum   von   gr6sseren
Gemeinschaften   als   einer  bauernfamilie   bebaut  wurden.   Es   ist  tlberaus
glaubwurdig, dao solche D6rfer wie es bei uns am Ende der Vorzeit gegeben
hat,  sich  vorviegend  in  der  2.   Halfte  des   I.  Jahrtausends  zu  verbreiten
begonnen  haben,  in der Zeit, wo im archaologischen  Material eine machtige
und umfangreiche Kulturschicht liefernde Besiedlungsorte aufsichtig werden.
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Ankstyvojo gelezies amziaus visuomene Estijos akmeniniu kapu teritorijoje

VALTER LANG

Santrauka

Abejotinas  ankstyvesnis  marksistinis  pozidris  i  ankstyvojo  gelezies  amziaus
visuomen?,  teigiantis,  kad ja sudarydavo  dideles suomiu grupes,  panasios i
gaujas arba i§plestines §eimas, gyvenusios kaimu tipo vienetais. Paleodemo-
grafiniu   pozidriu   buvo  analizuojamos  dvi  skirtingos   kapu  grupes  --  kapai
akmenu dezese (velyvojo bronzos amziaus ir ikiromeni§koj.o gelezies amziaus)
ir,  taip  vadinami,  kapai  su  akmenu  aptverimais  (est.  farandy  (Romeni§kojo
gelezies  amziaus).  .Remiantis  keliu archeologi§kai  pilnai  i§tirtu  kapu akmenu
dezese duomenimis, galima manyti,  kad §ios bendruomenes nevir§ijo vienos
§eimos  (maziau  de§imties  Zmoniu).  Kartu  neabejotina,  kad  tik  dalis  visuo-

119



mends buvo laidojama akmeninese dezese. Alternatyviniai laidojimo papro6iai
(kremacija  ir  inhumacija  plok§tiniuose  kapinynuose)  buvo  paplit?  kaip  kapu
akmenu dezese teritorijoje, taip ir uZ. jos ribu.

Kadangi  Estijoje  kapuose  akmenu  dezese  kremacij.a  ir  biritualizmas
vyrauja, sudetinga nustatyti kapu skai5iu. Todel buvo bandoma nustatyti kapu
skai6iu  remiantis  kai   kuriomis  ikapemis  -  segemis,   apyrankemis,  Ziedais.
Estijoje  §iu  radiniu  skai6ius  kapuose  akmenu  dezese  buvo  lyginamas  su
analogi§kais duomenimis  i§ vakaru  Lietuvos,  vakaru Latvij.os,  bei  pietvakariu
Suomijos,   kur   kapu   skai6ius   yra   Zinomas.   §iu   apskai6iavimu   pasekoj.e
nustatyta, kad bendruomenes,  praktikavusios kapus akmenu dezese, sudare
7-13  Zmoniu  (pagal  seges),  5-18  (pagal  apyrankes)  ir  4-15  Zmoniu  (pagal
Ziedus). §ios i§vados gerai sutampa su pilnai i§tirtos osteologines medziagos
duomenimis  ir  1990  autoriaus tyrineto  Viimsi  kapinyno  su  akmenu  dezemis.
Viimsi   bendruomen?  sudare   10  Zmoniu,   kas  patvirtina,   kad  to  laikotarpio
visuomene susidare i§ vienkiemiu bet ne kaimu.


