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tive population dealt with agriculture, stockbreeding, 
weaving, etc., and kept "commercial" exchanges with near 
or even remote regions, as proved by meridional shells 
and some rocks of which tools were made. 

When discussing the major problems of the Rivnal! 
culture, Mrs. Pleslova-Stikova considers that it may be 
dated in a late phase of the Eneolithic Period ; the 
settlements of the Proto-Rivnac levei might probably be 
contemporary with the earlier phase of the Bubany Hum 
II cu!ture while the Rivnac culture proper might be 
synchronous with the post-Pecel complex of the Carpa
thian basin, Jevi�evice B - Cham- Goldberg I I I -Bern
burg - Globular Amphorae and probably also with 
Bubany Hum III .  

As  for absolute chronology, Pleslova-Stikova discusses 
the views expressed in the last decade on the dating 
of the cultures of the transitional period from the Eneo
lithic to the Bronze Age and from that of the beginning 
of the Bronze Age in Anatolia (Troy I) ,  drawing the con
clusion that "The Early Hungarian Bronze Age" might 
begin at about 1900 B.C. , being formed of post-Pecel 
groups, influenced by the levei Jevifovice B - Rivnâc 
- Cham/Burgerroth. The end of the Homolka settle
ment, situated at the Western periphery of this zone 
might, however, be dated after 1900. 

Thus, the author admits the rather ' 'classical" date 
for the end of the transitional period, to which she doesn't 
assign a very long duration. This opinion differs from 
part of the conclusions reached lately by other scholars, 
according to whom the duration of the transitional pe
riod covered many centuries about the middle of the 
third millenium B. C. It is worth mentioning that out 
of the three dates obtained for Homolka by the C14 me-

thod, two are not considered by Ehrich as valid, being 
probably the resuit of contaminations (1474± 185 and 
995 ± 185 B.C. can in no case indicate the date of the 
Homolka settlement !) , while the third one (2438 ± 70 
B.C.) agrees with some other dates obtained for the res
pective period on the basis of Cu in Central Europe. 
However, we must also specify that this date-approxi
mately the middle of the third millenium B.C. - agrees 
with the new standpoints of some Romanian scholars, who 
synchronize the Cernavoda I and Coţofeni cultures of 
our country with the end of Troy I (whose end is usually 
placed about 2500/2400) , and with that of E. Neustupny, 
an ardent supporter of a pre-Troyan chronology of the 
Pecel leve! in Central Europe. 

The third Cu date for Homolka is, however, with 
about 500 years earlier than that fixed by the author 
for the end of the Homolka settlement and, respective
ly, of the Rivnac culture ; at any rate it seems very 
improbable that the end of the Homolka settlement 
should be placed after the beginning of the Early 
Bronze Age. Obviously, the discussion of chronological 
problems cannot be considered as settled, so that we 
do not insist upon them. 

The monograph here reviewed is a complete one, work
ed out with method and competency. The quality of 
its printing is very high and one cannot but admire the 
execution and the extraordinary clearness of the plates 
- an essential condition for any archaeological work. 
The authors - as well as the publishers - deserve all 
praises for it. This work is sure to become a reference book 
for the problems concerning the end of the Eneolithic 
Period and the transitional Period in Central-Eastern 
Europe and in our regions. 

VLADIMIR DUMITRESCU 

JOACHIM WERNER, Herkuleskeule und Donar-Amulett, in � Jahrbuch des Romisch
Germanischen Zentralmuseums Mainz �. 1 1 , 1964, S. 176- 199. 

Im 1 1 . Band des im J ahre 1964 erschienenen ] ahrbuchs 
des romisch-germanischen Zentralmuseums Mainz ver-
6ffentlicht der bekannte deutsche Archaologe Joachim 
Werner eine gut belegte Untersuchung liber prismen
f6rmige oder konische Knochen-, Silber- und Goldamu
lette, die immer haufiger aus Grabern und Siedlungen je
ner Gebiete gemeldet werden, in denen die germanischen 
V61kerstamme gelcbt, oder durch die sie wahrend ihrer 
Wanderungen gezogen sind. 

Der Verfasser analysiert Form, Ornamentik, Verbrei
tung, Chronologie, so wie auch andere Gesichtspunkte 
im Zusammenhang mit dem Tragen solcher Stlicke und 
gelangt zu der SchluBfolgerung, daB diese Amulette mit 

dem r6mischen Herkules und mit Donar/Thor der deut
schen Mythologie in Verbindung gebracht werden miissen. 
Joachim Werner stiitzt sich bei diesem Zusammenhang 
auf die Ăhnlichkeit der Form der konischen Amulette 
mit der Herkuleskeule. Diese formenmaBige Ă.hnlich
keit geht sogar so weit, daB auf den Amuletten die 
Knoten der Keule dargestellt werden. Was die prisma
tischen Ar.hanger anbetrifft, so wurden sie mit Recht 
als eine Variante der konischen angesehen. Der unmittel
bare Zusammenhang zwischen den konischen und pris
matischen Anhangern und der Herkuleskeule ist auch 
von einer auf einem Stuck in Kăln-Nippes befindlichen 
Inschrift : DEO HER [CVLI] bestatigt worden. 
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Der Verfasser bezieht sich dann auf die weite Ver
breitung der keulenformigen Amulette r6mischer Herkunft 
innerhalb aller Stammesgruppen der germanischen Vol
ker, was auch einen gemeinsamen Glauben bei diesen 
widerspiegelt und macht die wichtige Feststellung, da6 
die germanischen Volkerschaften von der griechisch
r6mischen Mythologie nur das Symbol (die Keule) uber
nommen haben, wă.hrend der Held (Dor..ar/Thor) und 
der Glaubcn als solchcr bereits bei dcn Germanen bestan
den. Was r.un das Gcbict anbetrifft, in welchcm die Ger
manen das Kculenamulett libernommen habcn, stellt 
Joachim Wcrr.er klar, da6 dies nur in dem Gelănde 
hat liegen k6nncn, in wclchem sich die germanischen 
Stămme mit den R6mcrn beriihrten. Der Autor macht 
jcdoch keine genauc Ortsbestimmung - was auch beim 
heutigen Stande dcr Forschung ziemlich schwer wăre -
ob diese Dbernahme ir. der. Berilhrungspunkten zwischen 
den Romern und den Ost- oder Westgermanen stattge
funden hat, oder aber sowohl in dem einen als auch im 
andern Gebiet. 

Besonders wichtig ist der Parallelismus, auf den 
der Verfasser immcr wieder zu sprechen kommt, wenn 
er das Auftauchen der konischer. und prismatischen 
Amulette bei den Germanen analysiert, ein Parallelis
mus mythologischer Figuren, die sich bei den germanischen 
Volkern (Donar/Thor) und den R6mern (Herkules) 
ăhneln. Mit iibernatlirlichen Krăften ausgestattete Helden, 
die au6ergewohn1iche Taten gleich Herkules vollbringen, 
gibt es jedoch nicht nur in der griechisch-r6mischen oder 
der germanischen Mythologie sondern auch im Glauben an
derer V6lker. So hat man flir die Attributc und Eigen
schaften des r6mischen Herkules nicht nur beim ger
manischen Donar/Thor sondern auch bei einigen kelti
schen G6ttern Ăhnlichkeiten gefunden. Es wurden sogar 
Parallelen zwischen dem germanischen Donar/Thor 
und dem keltischen Taranis 1 gezogen. Die dem Inhalt 
und der Form nach Herkules ăhnliche, legendă.re Gestall 
des siegreichen Helden ist jedoch in wesentlich weiterem 
Rahmen zu den verschiedensten Zeiten und bei verschie
denen Volkern anzutreffen.z 

Die Verbindungen dcr R6mer und ihre geistigen Ein
fllisse auf die germanischen V6lker k6nnen jedoch auch 
noch durch weitere Beweise erhărtet werden.So spricht 
Tacitus liber Donar oder Thor bei den Germanen wie 
liber eine Gottheit, die bei den R6mern sowohl Herkules 
als auch Jupiter entspricht. Desgleichen haben die Ger
manen von den Romern auch deren Siebentagewoche -
in wclcher die Tage nach romischen Gottheiten benannt 

1 Anatole Barthelemy, De la divinite gauloise assi
milee a Dis Pater a l'epoque gallo-romaine, in « Revue cel
tique •, I, 1 870 - 1872, S. 1 - 8 ;  J .  F. Cerquand, 
Taranis et Thor, in • Revue celtique •, VI, 1883 - 1885, 
S. 4 1 7 - 456 ; Ders. ,  Tharanous et Thor, in « Revue cel
tique •· X, 1889, S. 265- 286, 385 - 4 13 ; H. Gaidoz, Ta
ranis in • Revue celtique •, VI, 1883 - 1885, S. 457 - 459. 

2 S.z.B. bei den alten Chinesen : Henri Maspero, La 
Chine antique, Paris, 1 937, S. 29, 30. 

waren - iibernommen, jedoch die Tage nach germani
schen Gottheiten benannt. So gelangte man von Jovis 
dies im Englischen zu Thursday und im Deutschen zu 
Donnerstag, woraus hervorgeht, da6 Thor oder Donar auch 
mit Jupiter identisch ist.3 

Daraus, da6 die Germanen die keulenf6rmigen Amu
lette iibemahmen und trugen, und, wie es scheint tru
gen sie sie als Schutz, erhellt die Macht und Verbrei
tung des Herkuleskultus bei Griechen und R6mern und 
desjenigen Donar/Thors bei den Germanen im Alter
tum. Herkules erscheint in Darstellungen auf zahlreichen 

attischen Vasen mit roten Figuren (6. - 5. Jahrh. 
v.u.Z. ) ' oder auf etruskischen Spiegeln 6 ; aus der glei
chen Zeit stammen auch einige Herkulesstatuen.8 In 
Tschertomletzk erscheint auf mehreren Goldplatten aus 

dem Fundbestand eines Grabes das Bild des einen Lowen 
erwiirgenden Herkules.7 Desgleichen war es im Altertum 
liblich, da6 die Herkuleskeule von v�rschiedenen Per
sonlichkeiten ubernommen wurde ; sie findet sich manch

mal bei Eros, 8 Argus, 8 einem Faun lO oder bei dem 
Darsteller einer Tragooie. 11 Der romische Kaiser Com
modus betitelt sich Hercules Romanus, und cine Bliste 
stellt ihn als Herkules mit der Keule auf der rechten 
Schulter dar. li Schlie6lich ist es auch nicht ausgeschlos
sen, da6 auch die Tatsache dazu beitrug, da6 die Ger
manen die Amulette mit der Form der Herkuleskeule 
libernommen haben, da6 die germanischen Kămpfer 
neben vollkommeneren Waffen wie Schwert, Dolch, 
Lanze und Schild auch die Keule mit viel Geschick hand
habten. Auf der Trajanssăule erscheinen unter den 
romischen Hilfstruppen auch Einheiten germanischer 
Kămpfer, die au6er mit anderen Waffen auch mit Keulen 
bewaffnet sind. la 

In seiner Arbeit gibt der deutsche Archăologe keine 
genaueren Aufschllisse liber die formenkundliche Entwick
lung der konischen oder prismatischen Amulette. Auf
grund der Fundumstănde dieser Stlicke kommt der Ver
fasser jedoch zur Schlu6folgerung, da6 sie bei den Ger
manen im 4. Jahrh. - u. Z. auftauchen und sich 
gemă.Ll den Funden, liber die wir heute verfilgen bis zum 
7. J ahrh. - u. Z. erhalten. 

3 Salomon Reinach, Mithologie et religion des Germains, 
Paris, 1909, S. 6 ff. 

' Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquites grec
ques et romaines, Ip 1877, S. 282, Abb. 329 ; 1111' 1897, 
S. 93, 1 12 ,  Abb. 3763 und 3783. 

6 Ebda, 1111,  1897, S. 690, Abb. 4 190. 
8 Ebda, 1111, 1897, S. 1 19, Abb. 3795. 
7 N. Kondakov, I. Tolstoi und S. Reinach, A nti

quites de la Russie meridionale, Paris, 189 1 ,  S. 265 ff. 
8 Daremberg-Saglio, a.a.O., 12, 1887, S. 1 606, 1 610, 

Abb. 2183 und 2 194. 
9 Ebda, 11, 1877, S.  4 19, Abb. 509. 
1o Ebda, 1 12, 1896, S. 1023, Abb. 2899. 
11 Ebda, 11 1887, S. 1548, Abb. 2033. 
li Ebda, 1111, 1897, S. 1 28, Abb. 38 10. 
13 Frohner, La colonne Trajane, S. 8, 1 2, Taf. 48, 60 -

6 1 .  95-96. 
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Was die innen hohlen, aus Blattmetall gearbeiteten 
Amulette anbetrifft, dQrfte man unseres Erachtens anneh
men, daO diese mit verschiedenen aromatischen oder 
anderen Substanzen geflillt wurden, welche die Schutz
kraft des Amuletts zu erhăhen hatten. 1' 

Die germanischen Stămme Qbernahmen das Symbol 
des Herkules, das Symbol des siegreichen Helden, des 
phantasie- und sagenumwobenen Helden im 4. Jahrh. 
u.Z. ,  also genau zu der Zeit ihrer Expansion gegen 
das rămische Reich. Die Erkenntnis, dall es sich hier 
um germanische Amulette handelt, ist ganz besonders 
auch zur Klă.rung betreffs der verschiedenen ethnischen 
Elemente innerhalb des demographischen lnhaltes der 
Sîntana de Mureş-Tschernjahowkultur wichtig. Die 
ethnische Einweisung dieser Amulette ist umso wichti
ger, als sie ja zum Geistesleben gehăren, ein Bereich, 
in welchem Oberlieferung und Konservativismus immer 
besonders betont sind. Sie konnten ein Hauptkriterium 
darstellen, aufgrund dessen die archă.ologischen Fundver
bănde, in denen solche Amulette geborgen werden, den 
germanischen Volkerstămmen zugewiesen werden. Es 
bleibt jedoch zuklinftigen Forschungen vorbehalten, 
klarzustellen, ob diese Amulette - mit oder ohne die 
ihnen innewohnende Bedeutung - nicht etwa nur im 
Laufe der Zeit von den Germanen auch durch andere 
Volkerschaften aullerhalb des Imperiums Qbernommen 
worden sind. Wie dem auch sei, lassen uns natlirlich 
die bisherigen Funde die Germanen, in deren Mytholo
gie Donar/Thor seinen wohl umrissenen Platz hatte, als 
die hauptsă.chlichen Tră.ger dieser Amulette betrachten. 

In den Gră.berfoldern der Sintana de Mureş-Tschern
jahowkultur finden sich Prismenamulette sowohl in 
Korpcrgrăbern als auch in Brandgră.bern. Diese Fest
stellung kann einen weiteren Beweis daflir darstellen, 
dall die gotischen Stămme im 3 .-4 .  Jahrh. u.Z. beide 
Bestattungsriten gleichzeitig auslibten, 15 die einzigen 
germarischen Stă.mme, die ihre Herrschaft liber den gan
zen Bereich mit Denkmălern der Sintana-de-Mureş
Tschernjahowkultur ausgedehnt haben. 

H Ober die V( EChiedenen Sitten in Verbindung mit 
dem Tragen der Amulette zu verschiedenen Zeiten und 
bei verschiedenen Volkern, siehe Jean Marques-Riviere, 
A mulettes talismans, et pantacles d:Jns les traditions Of'itn
lales et occidentales, Paris, 1938. 

16 Ion Nestor bezieht sich auf den Biritualismus der 
Sîntana-de-Mureş-Tschernjahowkultur so wie auch auf 
die Anwesenheit der gotischen Stă.mme innerhalb dieser 
Kultur und zeigt i .J .  1960 (Istoria Romdniei, I, 1960, 
S. 690), dall diese V6lker sowohl die K6rperbestattung 
als auch die Einăseherung bereits aus der Zeit her kannten, 
als sie sich noeh an der Ostsee befanden. Wir haben unser
erseits in elner im Jahre 1961 erschienen Rezension dic 
Meinung des sowjetischen Verfassers G. B. Fedorow 
angefochten, wonach die K6rperbestattung innerhalb 
der Slntana-de-Mureş- Tschernjahowkultur nur sarma
tischen Ursprungs und die Einăscherung ausschlielllich 
dakischen Ursprungs scien und nachgewicscn, daD 

Nach der Lage dieser Amulette innerhalb der Kor
pergrăber schliellt Joachim Werner aus der Tatsache, 
daLI diesc Stiicke meistens r..eben dem Becken des Skeletts 
gefunden wurden, mit Recht darauf, dall diese am G!ir
tel angehăngt getragen wurden. Was das Trager.. dieser 
konischen und prismenformigen Amulette anbetrifft, 
wollen wir auch die Moglichkeit nicht ausschliellen, dall 
sie manchmal an de11 rechten Arm gehăngt wurden. 

In seltenen Făllen dienten Keulenamulette auch als 
Ohrschmuck. Es mull jedoch betont werden, dall alle 
Stiicke, die einem derartigen Zweck gedient haben konn
ten, immer klein und aus Metall waren. Im Verbreitungs
gebiet der Sintana-de-Mureş-Tschernjahowkultur scheint 
kcin einziges der bisher geborgenen Stlicke als Ohrge
hă.nge gedient zu haben. Hingegen konnte das Vor
kommen von prismenformigen Perlen in Gră.bern dieser 
Kultur einen Bewd> dafiir darstellen, dall solche Amulette 
innerhalb von Perlenschnliren verwendet wurden. J e
denfalls kann man daraus, dall nur in einigen germanisch 
besetzten Gebieten keulenformige Anhă.nger als Ohr
gehă.nge verwendet wurden, darauf schlieOen, dall im 
Tragen von Amuletten (und wahrscheinlich auch von 
anderen Schmuckstiicken) moglicherweise Unterschiede 
zwischen den verschiedenen germanischen Volkerschaften 
bestanden haben. 

Was die Verbreitung der konischen und prismatischen 
Anhănger anbetrifft, weist der Verfasser mit Recht 
darauf hin, dall sie auf einem sehr weiten Gebiet in ganz 
Mittel-, Nord- und Osteuropa anzutreffen sind und sich 
nach Sliden bis zum Schwarzen Meer und der Donau 
ziehen, Gegenden durch welche die verschiedenen ger
manischen Stă.mme gewandert sind und in welchen sie 
sich wiihrend einer lăngeren oder kiirzeren Zeit aufgehal
ten haben. 

Dall in Osteuropa, im Milieu der Sîntar_a-de-Mureş
Tschemjahowkultur Knochenanhă.ger nur in Prismen
form vorkommen, cine Erscheinung die tibrigens auch 
Joachim Werner beobachtet hat, ist aullerst interes
sant, und es wirft sich die Frage auf, ob dies richt etwa 
darauf zurtickzuflihren ist, dall dort nur gewisse germani-

• . . .  (die Goten) bei ihrer Ankunft im Verbreitungsgebiet 
der Slntana-de-Mureş-Tschernjahowkultur sowohl die 
Brandbestattung als auch die Korperbestattung kanmen • 
(Ion Ioniţă, G. B. Fedorow, O 8Byx 06p118ax nozpe6enUll 
B lfepH,JU;OBCIWii K-yAbmyp e  in SCIV, XII, 1 961,  1 ,  S. 174). 
Im Gegensatz zu dieser Ansicht hat Gh. Diaconu in 
mehreren zwischen 1960 und 1 967 veroffentlichten Ar
beiten stăndig behaptet, dall die gotischen Stămme 
aussehlieOlich den Ritus der Korperbestattung angee
wendet hătten, wăhrend die Brandgrăber der Slntana-de 
Mureş-Tsehernjahowkultur ausschlielllich elen Dakern 
und Taifalen zuzusehreiben wăren. Neuerlieh ist Gh. 
Diaconu aur die ausschlieOliche Auslibung der Korper
bestattung dureh clie Goten zurtickgekommen und hat 
versucht, in den Grăberfeldern der Slntana-de-Mureş
-Tschernjahowkultur selbst, gotische Brandgrăber fest
zustellen (Gh. Diaconu, Noi contribuţii la cunoaşterea 
culturii Stntana de Mureş-Cerneahov, in SCIV, 19, 1 968, 
3, s. 441 - 449). 
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sche Stămme anwesend waren. Ob man wohl von einer 
gotischen oder nord- und ostgermanischen Variante der 
durch ihre Prismenform charakterisierten Donaramulette 
sprechen kiinnte ? Es ist umso auffallender, dall im 
Milieu der Sîntana-de-Mureş-Tschernjahowkultur koPische 
Amulette fehlen, als in den Grăberfeldern nordponti
scher Stădte goldene konische Anhănger geborgen wur
den, die als Modelle hătten dienen kiinnen. le Diese letz
tere Feststellung kiinnte auch einen Hinweis dafiir 
liefern, dall man das Beriihrungsgebiet, in welchen die 
Germanen die Amulette haben iibernehmen kiinnen, in 
Mitteleuropa und nicht im nordpontischen oder unteren 
Donauraum zu suchen haben miiOte. 

Was die Metallamulette anbetrifft, mull noch mithilfe 
der Ausfiihrungstechnik und anderer Gesichtspunkte der 
Form und Verzierung geklărt werden, welche dieser in den 
von Germanen beviilkerten Gebieten geborgenen Stilcke aus 
dem riimischen Reich gebracht worden sind und welche 
aus den Werkstătten germanischer Handwerker stammen. 

In einem 1 962 veriiffentlichten Aufsatz liber die Her
kunft der kniichernen Prismenanhănger der Sîntana-de
Mureş-Tschernjahowkultur, vertritt Gh. Diaconu die 
Ansicht dall diese in der Pscheworskkultur und bei den 
Geto-Dakern nicht anzutreffen und daher sarmatischen 
Ursprungs seien. 17 Als er diese Hypothese aufstellte, 
war der erwăhnte Verfasser von gewissen Ăhnlichkeiten 
der Form zwischen den Prismenanhăngern aus Knochen 
von Tîrgşor und einigen kleinen, ebenfalls prismenfiir
migen Stticken aus blauem Glas ausgegangen, die sich 
in einer Perlenschnur in einem in Akkerman freigelegten 
Grab befanden. 18 

Es ist jedoch Joachim Werner aufgefallen, dall das 
Grab 2 aus dem Kurgan von Akkerman, in dem die von 
Gh. Diaconu erwăhnten prismatischen Glasperlen gefun
den wurden, der skythischen Zeitstufe angehiirt und 
aus dem 4. Jahrh. v.u.Z. stammt ; die prismatischen 
Glasperlen aus dem 4. Jahrh. v.u.Z. kiinnen so
mit keine unmittelbare Verbindung mit den kniichernen 
Prismenamuletten der Sîntana-de-Mureş-Tschernjachow
kultur haben, wo ja ein derart groller Zeitraum da
zwischen liegt. 

ln welcher Beziehung mogen jedoch die Fund
stilcke aus dem 4. J ahrh. - u. z. mit denjenigen aus 

18 Eines der beiden, angeblich aus Kertsch slammenden, 
von Joachim Werner (Herkuleskeule und Donar-Amuletl, 
in • Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmu
seums Mainz t, 1 1 ,  1964, S. 177, Anm.9) erwăhnten gol
denen Stiicke stamml in Wirklichkeit aus Fanagoria 
(s.E.H. Minns, Scylhians and Greeks, 1913,  S. 396, Abb. 
290/21). 

17 Gh. Diaconu, Despre pandantivele prismatice de os 
din necropola de la Ttrgşor, ln SCIV, XIII, 2, 1962, 
S. 441 - 443 ; Ders., Tlrgşor. Necropola din secolele 
III - I V  e.n., Bukarest, 1965, S. 104 - 106, Ders., in 
t Dacia • N.S., X, 1 966, S. 362- 363. 

18 M. I. Veozmi lina, V. A. Ilinska, E. F. Pokrovska, 
O. I. Terenozhkin, G. T. Kovpanenko, Kypanw ai.in c.  
Hoeo-llu.aunie�u i paazocny „A��ep.wenb", in ArhP, 
VIII, 1 960, S. 50, Abb. 34/15. 

dem 4. Jahrh. v.u. Z. stehen, wenr.. man dennoch 
die offenbarc Ăhnlichkeit der Formen betrachtet ? Soll
ten viellcicht die glăsernen Prismenperlen aus dem 4.  

Jahrh. v.u.Z.  gen:i.u so wie die formcnăhnlichen 
spăteren Stilcke aus dem 4. Jahrh. u.Z. als Amulette 
gedient haben ? Eine derartige Vermutung scheint durch
aus bercchtigt, besonders da die keulenfiirmigen Anhăn
ger aus Gold, Lapislazuli und Glas bereits in der Mitte 
des 2. Jahrtausends v.u.Z. auftauchen. 19 Gleichzeitig 
haben wir auch genilgend Grund zu der Annahme, dall 
um die Mitte des 1. Jahrtausends v.u.Z. der Herkules
kultus auch in den Gebicten niirdlich des Schwarzen 
Meeres ziemlich bekannt war, bcsonders abcr in den Ge
bieten, in denen die griechischcn Kolonien einen lebhaf
teren Einflull ausiibten. Es seien hier besonders die 
goldenen Fundstticke in Form der Herkuleskeule in eini
gen herrlichen Halskctten von Teodosia 2 und Blisnit
za 21 erwăhnt, die etwa Anfang des 4. Jahrh. 
v.u.Z. zu datieren sind. Halsketten in denen sich keulen 
fiirmige Anhănger befinden, wahre Meisterstilcke der 
griechischen Schmiedekunst, wurden auch în anderen 
Zentren der griechischen Zivilisation, wie z.B. bei Tarent 
in Italien gefunden. 22 Ăhnliche Stilcke finden sich auch 
spăter im 2. Jahrh. v.u.Z. 23 Ebenfalls aus jener 
Zeit sind auch Ohrringe mit Prismenanhăngern aus 
Lapislazuli. 24 

Wenn man die Verbreitung der erwăhnten Schmuck
stilcke und auch anderer berilcksichtigt, innerhalb de
ren jener e nodus Herculaneus » erscheint und damit er
weist, dall der Herkuleskult in jene Gegend zusammen mit 
dem Eindringen und der Kolonisation der Griechen ge
langt ist, so kann man vermuten, dall die glăsernen 
prismenfiirmigen Perlen aus einigen skythischen Grăbern 
ebenfalls mit dem Hcrkuleskult in Zusammenhang ge
bracht werden kiinncn. Doch haben wir es hier ledig
lich mit einem Import von Stiicken dieser Art zu tun 
(die in Werkstătten solcher Gebiete hcrgestellt worden 
waren, in denen der Herkuleskult weitverbreitet war) ; 
diese sind nur als Schmuckstilcke hierhergelangt, wăhrend 
ihr mythologischer Inhalt oder der Kultus selbst nicht 
mitilbemommen wurden ; wie es scheint trugen die Orts
ansăssigen diese Perlen nur als Schmuckstiickc. 

In der griechisch-riimischcn Welt sollten die Stiicke 
in Form der Herkuleskeule auch in den crsten Jahrh. 
unserer Zeitrechnung Bestand haben. 26 Trotz alle
dem berechtigen uns die Beziehungen zwischen dem 
Herkuleskultus und den Prismenperlen oder den anderen 

19 R. A. Higgins, Greek anrl roman jewellery, London, 
1961,  s. 75. 2o N. Kondakov, J. Tolstoi und S. Reinach, a.a.O. 
S. 53, 64, Abb. 82. 

21 E. A. Minns, a.a.O. ,  S. 427, Abb. 318. 
az R. A. Higgins, a.a.O., S. 127, Taf. 28. 
23 Ebda, S. 1 70. 
H M. Rostovlzew, Scythien und der Bosporus, I, 1931,  

Berlin, S. 482. 26 R. A. Higgins, a.a.O. S, 1 83, 184.  
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erwa.hnten Stiicken durchaus nicht dazu, eine Verbin
dung zwischen diesen und den prismatischen oder koni
schen Amuletten der Sîntana-de-Mureş-Tschernjahow
kultur oder mit anderen, von germanischen Stămmen 
bevolkerten Gegenden herzustellen. Das erste Auftau
chen der ersten Amulette in Form der Herkuleskeule findet 
bei den germanischen Stămmen erst im 4. Jahrh u. Z.  
statt, wie dies Joachim Werner festgestellt hat. 

Somit konnten die glăsernen Prismenperlen aus dem 
4.  Jahrh. v.u.Z. zwar vielleicht mit dem Herkules
kultus, oder besser gesagt, mit Importen aus derjenigen 
Welt in welcher der Mythos und die Legenden um Her
kules einen wichtigen Platz einnahmen in Zusammenhang 
gebracht werden, hingegen konnen sie jedoch keinesfalls 
als Prototypen betrachtet werden, aus denen sich dann 
die Keulenamuletten des 4. Jahrh. u .  Z. entwikelt 
hătten. 

Die Studie Joachim Werners liefert zweifellos wert
volle Beitrăge zur Kenntnis des Geisteslebens der ger
manischen Volkerstămme. Unserer Meinur.g nach be
steht der eigentliche Wert der Studie auOer in einer rein 
archăologischen, maLlgeblichen Untersuchung der Keulen
amulette darin, daO eine Verbindung zwischen diesem 
von den Romern libernommenen Typus und der Gottheit 
Donar/Thor der germanischen Mythologie hergestellt 
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wird. Besonders wichtig sind auch die Beobachtungen 
des Verfassers iiber die Gewohnheiten beim Tragen dieser 
Amulettc, wodurch ja eigentlich Aufschllisse liber Rolle 
und Stellung Donar/Thors im Geistesleben der Germar.en 
gegeben werden. Der Wert der Studie liegt auch darin, 
daO sie die ethnische Identifizierung der archăologischen 
Fundverbănde aus der Zeit der Volkerwanderung er
leichtert, in welchen Keulenamulette zu finden sind. 
Desgleichen bringt die Arbeit auch neue Mitteilungen 
liber die Einfllisse der romischen Welt auf die germa
nischen Volker. 

Eine ausflihrliche Studie liber die verschiedenen romi
schen Herkulesamulette, in denen Auftauchen, Entwick
lung, Formenkunde und ihre Verbreitung untersucht 
worden wăren, hătte es dem Verfasser ohne Zweifel 
ermoglicht, auch iiber die germanischen Donar/Thor
Amulette Genaueres mitzuteilen. Obwohl manche Ge
sichtspunkte betreffs dieser Kategorie von Fundstlicken 
noch weiter erforscht werden sollten (Berlihrungsgebiete, in 
denen die Germanen die romischen Amulette libernommen 
haben ; das Fehlen konischer Amulette in der Sîntana-de
Mureş-Tschernjachowkultur) , stellt jedenfalls die Arbeit 
Joachim Werners liber die Herkuleskeule und das Donar/ 
Thor-Amulett einen wertvollen Beitrag zur Keillltnis der 
germanischen Volker zur Zeit der Volkerwanderung dar. 

ION IONIŢĂ 

LEIVA PETERSEN, Prosopographia Imperii Romani saec. I.II.III. Pars IV, fasc. 3, Berlin, 
Walter de Gruyter et Co. ,  1966.368.S.  * 

Der dritte Faszikel des vierten Teiles der PIR er
scheint in einem Abstand von acht J ahren unter der 
Schriftleitung der bekannten Wissenschaftlerin und Spe

zialist auf dem Gebiete der romischen Prosopographie, 
Leiva Petersen, von der Deut�chen Akademie der Wissen
schaften zu Berlin. 

Der besonders inhaltsreiche Band enthălt 891 Namen 
von Personlichkeiten mit der Initiale I. Um die grund
legende Bedeutung dieses Bandes hervorzuheben genligt 
es auf die besonders detaillierte Behandlung der Dyna
stie der Julio-Claudier und deren Familienangehorigen, 
sowie der Julier des 3.Jh., der Thraker- und Bosporaner
konige des l .  bzw. l .  und 2. Jh. mit zahlreichen stem
mae (z. B. der Abkommenschaft des C. Julius Eury-

• ABKORZUNGEN A. Stein, Die Legale# von Moesien. 
- A. Stein, Die Legaten von Moesien, Budapest, 1940, 
DissPan., ser. I, fas. 1 1  ; J. Fitz, Die Laufbahn der Statt
halter. - J. Fitz, Die Laufbahn der Statthalter in der ro
mischen Provinz Moesia Inferior , Weimar, 1966, Her
mann, Bohlaus Nachfolger ; 

·
R. Vulpe, Romanii la Dunărea 

de jos, - R. Vulpe - I. Bamea, Romanii la Dunărea 
de Jos, Din istoria Dobrogei, voi. li, Bukarest, 1968. 

cles, der Thraker- und Bosporanerkonige der Sapaeer
dynastie, des Junius Silanus und schlieOJich der Julio
Claudier) hinzuweisen. 

Fur die Geschichte der Provinzen Niedermosien und 
Dazien, ist dieser Band, bei exhaustiver Bezugnahme auf 
die groLle Anzahl der bezeugten Wlirdentrăger mit dem 
Gentile Julius, die an der Verwaltung dieser Provinzen 
gewirkt haben, von einmaliger Bedeutung. Den Fasten 
der Provinz Niedermosien sind in den vergangenen J ah
ren zahlreiche Einzel- und Synthesearbeiten gewidmet 
worden, die von den stăndig neu hinzukommenden epi
graphischen Entdeckungen und von deren Auswertung, 
im Lichte der anderen romischen Provinzen gewidmeten 
prosopographischen Studien, veranlaLlt waren. In je
dem einzelnen Artikel dieses Bandes der PIR-Reihe 
gelingt es der Autorin diese umfangreiche Literatur bei
spielhaft zu verarbeiten und kritisch auszuwerten. 

I m  iibrigen soli hier versucht werden Fragen im Zu
sammenhang mit einigen niedermosichen Lega.ten zu 
besprechen insofern dazu in der PIR Prăzisierungen 
enthalten sind, oder es die neuere, seit 1966 erschienene, 
Literatur erfordert. 
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