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explicatives, redigees en latin, visent surtout it degager 

la portet" historique des documents, ou leur interet 
au point de vue des antiquites romaines, publiques 
et religieuses. Telles qu'on pouvait Ies attendre de 
la plume du Maître des etudes d'epigraphie latine en 
!talie, ces notes sont it la fois sobres et substan
tielles : sans etre trop nombreuses, ni particulierement 
longues, elles ne laissent rien it desirer sous le rap 
port de l ' information et de la precision. Quant au 
choix des documents eux-memes, ce qu'il convient 

de signaler tout d'abord, c'est le fait que M. Degrassi 
ne s'est pas contente d'operer un tri dans Ies mate
riaux offerts par le CIL I� ou par Dessau ,  mais qu'il 
a fait entrer dans sa sylloge nombre d'inscriptions 

nouvelles, tellcs Ies dedicaces provenant du temple 
de Fer<mia publiees par R. Bloch et I .  Foti en 1 950, 

ou bien une importante piece de la Collection Froehner 
editee en 1 95 2  par M. Lejeune. 

Le classement des documents est judicieux. 
L 'ouvrage dans son ensemble etant con�u en deux 

fascicules, on trouve dans le premier, outre Ies i nscrip
tiones antiquissimae (allant du VII< au JVc siecles) 
et Ies Fastes et le Calendrier d'Antium, deja mention
nes, Ies chapitres : numi na et sacerdotes (de beau
coup le plus richement represente), magistratus 
Romani eorumque familiae (second par ordre d' impor
tance), lapides miliari i ,  locationes ••iarum (une vingt
aine de pieces). termini et milites (trente-neuf pieces 

en tout), en attendant de lire dans le second, qu 'on 

nous promet pour un avenir trcs proche, des lois 
sacrees, des senatus consulta, des edits, des traites, 
des textes concernant Ies magistrats municipaux et 
Ies collegia, et bien d'autres encore, sans oublier 
Ies tabellae defixionwn et l ' instrwnentum. On pourra 

regretter (et je le regrette pour mon compte) que 
M. Degrassi n'ait pas juge neccssaire d'inclure dans 
sa collection ni lois, ni plebiscites, ni statuts munici

paux. La justification de cette exclusion (« ut quae 
multis et optimis l ibris vulgatae sint et a iuris studiosis 
plerumque pervolva11tur ») ne me paraît pas convain
cante, un avantage non negligeable des recueils 
comme le sien etant precisement celui de dispenser 
le lecteur de chercher sa documentation dans trop 

d' ouvrages differents. 
Un mot encore sur Ies lemmes, qui presentent 

l ' interet d'offrir un maximum de renseignements en 

un minimum d'espace. Elles depassent rarement 
quelques lignes, mais rien d'essentiel n 'y manque, 

depuis le lieu de la decouverte et les particularites 
paleographiques de chaque piece, jusqu'aux dimensions 
et it la natu re des pierres utilisees. C' est dire avec 
quel soin et quelle competence a ete prepare ce 

recueil ; c'est dire aussi qu'il faut savoir gre a !'emi
nent auteur pour un ouvrage qui rendra de grands 
services a tout le monde, et plus particulierement 
it l'enseignement de l'epigraphie latine dans les 

universites. 
D. M. PIPPIDI 

] .  WERNER, Beitrăge zur Archăologie des Attilareiches, Munchen, 1 956. A) Text
teil, 1 38 S. ; B) Tafelteil, 75 Tafeln («Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil. hist. 
Klasse», Abhandlungen. Neue Folge, Heft 38 A-B). 

Das Vordringen der Hunnen nach Europa, 

clas in cler Errichtung des Attilareiches in Ungarn 

gipfelt und gleichzeitig seinen AbschluB findet, 

beschăftigt seit einigen Jahrzehnten in zunehmendem 
MaBe auch clic archăologische Forschung. Ein so 
komplexes, raumweites Gebilde wie das Attilareich 

warf for die Abgrenzung und Ausdeutung der in 

Betracht kommenden Bodenfunde, auch eine Reihe 
methodischer Fragen auf, da das einschlăgige Sachgut 

nur in seltenen Făllen unmittelbar, auch in ethni· 
schem Sinne, den Hunnen zuzuweisen war. Schritt

weise konnten, seit zuerst die hohen gegossenen 
Bronzekessel als kennzeichnende, hunnische Leit
form erkannt worden waren, Umfang und Zusam· 

mensetzung dieser reiternomadischen Kulturgrupţe 
geklărt werden, vor aliem durch Untersuchungen 
sowjetrussischer und ungarischer Forscher. Dic 
vorliegende Arbeit von J. Werner bedeutet nun 
in dieser Hinsicht einen vorlăufigen AbschluB, da 

nach ihrem Erscheinen for lăngere Zeit kaum wesent
liche neue Erkenntnisse zu diesem Fragengebiet 
ermittelt werden durften. 

Auch eine eingehende referierende Stellungnahme 
kann den reichen Inhalt dieses Buches nicht aus
schopfen und seinem Gedankenreichtum und der 
Neuheit und Weite cler eroffneten Ausblicke gerecht 
werden. Mit tiberlegener Sachkenntnis, aber mit 
Vorsicht und Zurtickhaltung und eben deswegen 

in seinen Ergebnissen tiberzeugend, verfolgt cler 
Verfasser jede Fundgruppe in ihren Zusammenhăngen 
erschi:ipfend tiber ein riesiges Gebiet. Dabei lăBt 

sich zeitlich und răumlich ein Gefalle cler Erschei
nungen von Ost nach West feststellen, clas for ge
wi:ihnlich um die Mitte des 5. Jahrhunderts in Mittel
europa endet und darnic den Zusammenhang mit 
dem hunnischen Machtbereich unter Beweis stellt. 

Der glticklich gewăhlte Titel vermeidet eine 

ethnische Bindung des Materials an die Hunnen und 
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verlagert den Schwerpunkt von cler Erkenntnis 

schwer greifbarer ethnischer Zusammenhange auf 
clas Erfassen jenes reiternomadischen Kulturkom· 
plexes, cler in cler Zeit und im Raume des Accila
reiches seinen klarsten Ausdruck findet. Einen 
Fortschritt bildet gegentiber fruheren Untersuchungen, 
wo for gewohnlich vom mitteleuropaischen Material 
ausgehend i:istliche Analogien herangezogen werden, 
die methodisch einwandfreie Behandlung cler Fund· 
gruppen an Hand von Fundlisten und Verbreitungs· 
karten, wodurch Ursprung und Ausbreitung dieser 
Kulturgruppe faBbar werden und in ihrer zeitlichen 

und raumlichen Aufeinanderfolge tiberprtift wer· 
den konnen. Fur diese Zusammenschau eurasiati· 
scher Fundzusammenhange, die ein Gebiet von 
Korea uber Zentralasien bis an die Wolga und tiber 
die Donaulander bis in clas Rheintal umfassen, 

ist die geradezu staunenswerte Beherrschung cler 
Literatur hervorzuheben, wobei auch die entferntesten 
Fundmaterialien herangezogen werden. Besonders zu 
unterstreichen ist die for dieses Fragengebiet unerlaB

liche, umfassende und grtindliche Verwertung cler 
sowjetischen Fachliteratur. 

Der in den Rahmen cler Untersuchung einbe· 
zogene Formenkreis ist gegentiber fruheren Arbeiten 
gleichfalls stark erweitert. AuBer den auch bisher 
behandelten Fundgruppen, wie Bronzekessel, Reflex· 
bogen, Zaumzeug, Schuhschnallen, Goldbelag, Schup· 
penmuster, werden eine Reihe neuer, kennzeichnender 
reiternomadischer Fundtypen ermittelc. Die Behand

lung cler Schwertformen, cler magischen Schwertan · 
hanger, die Beschreibung von Sattel, Zaumzeug und 
Reitpeitsche, cler Diademe u.a. gestatten ein zusam· 
menfassendes Bild cler reiternomadischen Bewaffnung 

und Tracht zu zeichnen. Neu ist auch die Einbeziehung 
cler Schadeldeformation und cler runden Metall

spiegel in den Kreis cler Untersuchung und gerade 

an diesen beiden Beispielen kann die Kongruenz 
archaologischer Erscheinungen in ihrer Abhangigkeit 

vom Attilareich tiberzeugend aufgezeigt werden. 

Die Haufung dieser beiden Fundgruppen zusammen 
mit Reflexbogen und Hunnenkessel in den Kastellen 
entlang cler ri:imischen Donaugrenze von Wien bis 

an die Altmtindung tritt dabei besonders klar in 
Erscheinung. Sogar in clas schwierige, anscheinend 

unzugangliche Gebiec cler schamanistischen, religii:isen 
Vorstellungswelt cler hunnischen Reiterkrieger ge
lingt es dem Verfasser einzudringen. In Verbindung 

mit dem «Adlerbaum» wird auf die tiberragende 
Bedeutung des Adlers im magischen Weltbild cler 

Attilazeit hingewiesen und dabei einleuchtend auch 

clas vorwiegend an Schwertern und Sattel verwendete 
«Schuppenmuster» als Nachahmung des Adler

gefieders erkliirt. 

Wenn cler archaologische Fundstoff auch nur 

mit Vorbehalc zur Klarung und Erganzung cler politi-

schen Geschichte des Attilareiches herangezogen 
wird, so ermi:iglicht er doch auch historische Ruck
schlusse und vertieft den Einblick in die Gestaltung 

und Zusammenhange cler einmaligen Machtzusam· 
menballung des Hunnenreiches. So zeigen die Funde 
von Bennisch, Hi:ickricht und Jakuszowice ein Aus· 
greifen des hunnischen Machtbereiches nach Norden 

tiber die Karpaten. Die Haufung reiternomadischer 
Funde im ungarischen Raum belegt auch archaologisch 
den aus den Quellen zu erschlieBenden hunnischen 
Machtmittelpunkt in Ungarn. Das hunnisch· 
burgundische Verhaltnis, wie es sich in cler Oberlie· 
ferung cler Quellen und cler Nibelungensage spiegelc, 
kann archaologisch auch in cler Verbreitung cler 
Schadeldeformation und in den Funden von AltluB
heim und Wolfsheim mit einer sassanidischen Gold
schmiedearbeit und einem persischen Schwert· 
quersttick aus Lapislazuli verfolgt werden. Umgekehrt 

bieten Bernsteinperlen an cler Wolga und in Kasachstan 

und ein Glasbecher mit Entsprechungen in stid 
koreanischen Furstengrabern Belege for die weltwei
ten Beziehungen des Attilareiches. 

Die erschopfende Behandlung cler reiternomadi
schen Kulcurgruppe cler Hunnenzeit wirft auch die 
Frage ihres Verhaltnisses zum Gebiet cler Rumani
schen Volksrepublik auf. Dabei ist clas Fehlen ent· 
sprechender Funde in diesem Raum auffallig und 
kann wohl nicht nur als « offenkundige Forschungs· 
lticke » angesprochen werden. Von Conceşti in cler 
Moldau bis in die TheiBgegend klafft eine Fundlticke, 
for die kaum nur cler Zufall verantwortlich gemacht 
werden kann, da in dem siebenbtirgischen Karpaten· 
becken und seiner U mgebungslandschaft etwa 
gleichzeitige bedeutende, vi:ilkerwanderungszeitliche 
Schatz und Grabfunde gemacht wurden, die alle nur 
zufallig entdeckt wurden. Die Zahl cler in den Fund· 
listen aus Rumanien erwăhnten Orte ist spărlich und 
diese fohren wenig kennzeichnendes Material, clas 
uberdies erst nach dem Zusammenbruch des Attila
reiches auftritt und eher als Nachwirkung cler reiter· 
nomadischen Kulturgruppe im vorwiegend gepi· 
dischen Kulturbereich aufzufassen ist. Dies bestatigen 
auch einige neue Grabfunde mit Schadeldeformation 
aus Siebenbtirgen, die erst dem 6. Jahrhundert 
angehi:iren (Căpuşu Mare, Probleme de antropologie, 
2, 1 956, 23 Abb. 1 4 ; Lechinţa de Mureş, SCIV, 3 ,  
1952 , 327 ; Moreşti, ebenda 5 ,  1 954 ,  20 1 und Cipău, 
ebenda 5, 1 954,22 1 )  und zu den sieben aus Rumanien auf

gezahlten Fundorten nachzutragen sind. AuBerdem 
werdennoch drei Metallspiegel (Arad,Bandu,Celei) und 

zwei magische Schwertanhănger aus Westrumanien 
erwăhnt. Eine Ausnahme bilden lediglich die vier 

Kesselfunde aus cler Olcenia (cler Kleinen Walachei), 

die etwa ein Viertel des Gesamtbestandes dieser 
Fundgruppe ausmachen und im Gegensatz zu cler 

Fundlage des tibrigen rumanischen Raumes hier 
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eine Enklave abgrenzen, die vermutlich in Ver
bindung mit den Kriegsztigen cler Hunnen an cler 
unteren Donau entstand. Man wird vermuten di.irfen, 
daf3 nach dem Zusammenbruch cler Gotenreiche, cler 
Mittelpunkt cler hunnischen Macht, etwa urn 400, 
ohne Zwischenaufenthalt, aus cler Ukraine unmittel 
bar in die ungarische Tiefebene verlegt wurde und 
cler rumănische Raum nur als vortibergehendes 
Durchzugsgebiet cliente, dessen Oberwachung ver· 
rnutlich unterworfenen Germanen i.iberlassen wurde. 
Ober den cler Hunnenzeit entsprechenden Fundhori· 
:ont, der nach dem Abbruch cler Tscherniahow -
Sintana de Mureş-Gruppe etwa bis zum Grabfund 
von Apahida anzusetzen ist, fehlen noch genauere 

Anhaltspunkte mit Ausnahme cler grol3en Schatzfunde 
dieses Zeitabschnittes wie Pietroasa, Şimleu! Silvaniei 

und Crasna. lhre Verbergung ist vermutlich erst 
in die erste Hălfte des 5. Jahrhunderts anzusetzen 
und nicht mit dem Einbruch cler Hunnen in Europa 
nach 375,  sondern erst mit cler Verlegung ihrer 

Wohnsitze nach Ungarn in Zusamrnenhang zu bringen. 
Werners Arbeit trăgt somit auch zur Klărung 

des Schicksals des rumănischen Raumes wăhrend 
cler Hunnenzeit bei, selbst wenn das Ergebnis an 

sich negativ ist und mit Ausnahme cler oltenischcn 
Kessel clas Fehlen hunnenzeitlicher, reiternoma · 
discher Fundstticke in diesem Gebiet unterstreicht. 

K. HOREDT 

VILEM HRUBY, Stare Mesto i:elkomorat•ske pohfebiste « na valach », Prague, 1 955, 
539 p. ,  J O I  pi . ,  et 3 plans hors texte. 

Vilem Hruby etudie dans cette monographie 
Ies pieces archeologiques provenant des necropoles 
slaves de Stare Mesto. Ce site etait !'un des centres 
culturels Ies plus importants du pays sous l'Etat 
Morave, grâce a sa position favorable (chap. 1er ). 

Le 1 1c chapitre renferme I 'analyse detaillee de 
ces necropoles slaves : celle de l'epoque de l'Etat 
Morave, situee sur une petite colline, terrasse recente 
de la Morava, constitue l 'objet principal des recher· 
ches de l'auteur. Pourtant, l'endroit nomme « na 
valach » - « aux retranchements » - ou furent effec
tuees Ies fouilles, ne represente qu'une portion 
insignifiante d'une eres vaste necropole qui couvre 
environ 10 hectares et dont on n'a encore etudie 
d'une maniere systematique qu'un demi-hectare 
(c'est-a-dire un vingtieme de la superficie totale 
du cimetiere). 

La maniere dont sont disposees Ies tombes, la 
forme et la profondeur des fosses, enfin Ies carac
teres des objets qu'elles renferment, ont permis a 
l'auteur de classer Ies tombes de l'epoque de l'Etat 
Morave selon trois etapes chronologiques distinctes, 
qui se sont succede sans interruption. C'est ainsi 

que Ies tombes reunies en groupes, comme par 
exemple Ies n°8 28-33 /49, 83 /49, 84 /49, 160 /49, 
226 /49, etc. (voir aussi le plan no I II), appartien
draient a une etape plus ancienne. Celles de la periode 
moyenne sont <lisposees irregulierement : parfois 

par·dessus des tombes plus anciennes, le plus souvent 
parmi celles-ci (c'est, par exemple, le cas des tombes 
n°s 9 /48, 255 49 etc.). Quant aux tombes de !'etape 
recente, disposecs suivant des rangees plus ou moins 
regulieres, elles sont situees surtout au bas de la 
pente. 

On a egalement decouvert, a cote des tombes 
a inhumation, quelqucs·unes, plus anciennes, a 

incineration (Ies n°• 256 /AZ ;  1 8 1  /AZ, 3 2 1  /AZ 
et 293 /5 1 ). 

Les fosses des tombes a inhumation ont la 
forme d'un rectangle plus ou moins regulier, aux 

parois habituellement verticales, de dimensions 
importantes pour Ies tombes plus anciennes et corres
pondant a la longueur et a la largeur du cadavre 
pour celles plus recentes. On en distingue cinq types, 

dont chacun presente plusieurs variantes selon la 
maniere dont Ies depouilles y ont ete deposees (voir 
fig. 4 / 1-1 2 ; fig. 5 / 1 -1 2 ;  fig. 6 / l-12 ; fig. 7 / 1- 12). 

Les tombes de Stare Mesto sont orientees de 
fa�on varice ; pourtant la piu part (97 1 ,  contre 85) 
le sont avec la tete vers l'Ouest, non sans certaines 
deviations vers le SO ou le NO (fig. 8). Dans Ies 
tombes plus anciennes, un rite tres strict est observe : 

le squelette, toujours couche sur le dos, a Ies jambes 
etendues et Ies bras disposes le long du corps (pi. 
9 /4 ; pi. 1 2  14 ; etc.). Dans Ies tombes plus recentes, 
par contre, on observe toute une serie de variations 
dans la position de la tete (pi. 10 / I ; pi. 22 / I ,  etc.). 
des jarnbes et, surtout, des bras (pi. 22  /I et fig. 9). 

A part quelques cas de tombes doubles (pi . 

10 /2, 4 ;  pi. 1 2  / I ,  etc.), Ies inhumations de Stare 
Mesto sont habituellement individuelles. Nous con · 
siderons que la tom be 5 1-5 2 / 5 1  ne represente 
pas une tombe double, comme le croit l'auteur, 
mais, tout simplement, la superposition stratigra 

phique de deux tombes appartenant it des etapes 
differentes (pi. IO / 2). 

Une etude comparative sur l'ernplacement des 
differents objets par rapport au squelette, permet 
a l 'auteur d'etablir que certaines parures, ou cer

tains objets d'usage personnel (boucles d'oreilles. 
couteaux, etc„ cf. fig. 10) peuvent etre consideres 
comme des offrandes rituelles. li invoque commc 
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