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should bc publishcd according lo lhe demands or modern 
me thodology. 

M. Feugl-re rc-cxamines a calegor�· or picces, cingu/um 
decora tcd bronze studs, which havc bccn reccn ll:v sludicd 
by G. l "lbcrt 5 in a wcll-known monographic arliclc. Af lcr 
lhc :m l hor adds a fcw picCl'S uncarlhl'CI )alei�·, he dl' lails 
l Jlbert's l�·pology and uscs lhc chorologiC"al melhocl .  I lcnce, 
he draws thc conclusion lhat  llw sl ucls reprcsen l imperial 
gifts lo  thc solcliers ancl lhat  l hc�· wcrc proclueed in a singlc 
official workshop on Bcsan �on . H it is obvious lhat mos t 
dccoratcd slucls wcrc rclated in somc wa�· lo thc imperial 
propaganda, as lhc coins lhcy copy, for lhe momen t wc 
cannot stale  precisei�· lhc m:mncr lhc snlllicrs acquired lhem. 
\\·c also necd more eviclencc for lhe h�·polhcsis !hal lhesc 
artrfacts werc proclucccl in  Besan <;<on. Thus, cvcn i r  herc 200 
i trms were found rcprcsen t ing 7:1 % of !he enlirr lot,  sincc 
all or ! hem belongcd lo a singlc runcral inHn l or�·. t his 
rliscovcr:v is  lacking thc significance of decisive proof assigncd 
to it b�· :li. Feugerc. 

In his ample paper I .  H. Scotl discusscs t hc chronolog�·. 
the t�·polog�·. the loca l ion of manuraclu re ancl the proclu clion 
s�·stem of first-.:en lury Homan claggcrs. S larting from a 
corpus of largely complete claggcrs and of inlaid sheaths, 
thc au l hor cstablishcs a scrics of leclmiral pcculiarilies bcar
ing t�·pological and chronological signiricance. The minute 
typolog�·, cspcciall�· of inlaid shca lhs, rcached hy S. cnahles 
him to set up lhe chronolof.(�· for a gre a t  many claggers. Ilow
evcr, we cann o l  unclers l :m cl lhc s l a lemcn l !hal the Homan 
army no longer usce! clagf.(ers h.v lhe C'ncl of lhc l s t  ccn lury 
A. D. sin ce, lcavin::( asi<lc Dacia wherc wc know 5 picces, only 
the wdl-known hoarcl from Ktinzing con tains 5 1  daggers 
with plain shcaths datcd alJoul A . D .  250. 

:l loreovcr, G. "-elJster, in lhc ncxl  s lucly concerning 
decorated dagger scalJbards in Brilannia, makes the adequate 
difference between standard plain sheaths, as mel in the 
Ktinzing hoarcl , and daggers wi lh  inlaid sheaths bclonging 
to the Iegionary cquipment in the 1 st century A.D. Likewise, 
anothcr importan t idea of W. is Urn i ,  though the di rference 
in design and execution of decoralcd shcaths ma:v have a 
chronological value, a t  !cast to a certain extcn t l hc main 
reason was the diffcrenl amount paici by lhe owncrs of lhe 
respective weapons. 

Coming back to S. ·s paper, we must  poi n t  oul tli a l  cven 
if  the establishment of clislri bution geographical areas seems 
crediblc, the Ioca lion of manufac lure cenlcrs is  not foundecl 
on any reliable evidence. Yet anothcr asscrlion, lhat during 
lhe Ncronian period the manufaclurc of  daggers is taken 
oul or the hands or civilian specialists ancl placed in the bands 
of the army's eraftsmen from legionary workshops, is grounded 
only on some preconceived ideas concerning the general ways 
of supplyirig the army with military equipment. Hence, 
though S.'s concrete study of daggers w i th inlaid sheaths 

is praiseworthy, some of his general conclusions are un
grounded or even inaccurate. 

Finally, J. C. Coulston, ln a 146 pages monograph, 
presents the Rom:in archery equipmenl up to the 6th century 
A . D. As this subjcct has been thoroughly studied but only 
in parlial arlicles, thc author mainly insisls on some technical 
aspccts which he discusscs in the light of comparath·e evi
dcuce provided by bows used up to recent timcs by Turkish 
pcoplcs or by the s tudy of Islamic archcry Ii tcrature. The 
bi bliography C. makcs use of is impressive and on the whole 
the piclure offered by thc paper is coherent. An original 
con lribution is the inclusion in the catalogue of Roman 
laths from the Empire, alongsidc lhe well-known curved ear 
l:i lhs with nocks for the bow-slring, of anolher group of 
la ths with squarc cnds placed in lhe handlc-arc:i. The autbor 
also lays st rcss on thc prcscnce of bows in un-military con lexts 
or in placcs whcre no sagillarii units  have been recorded, as 
for cxample in legionary forlresses. 

Duc to thc great amoun l of information i t con tai ns and 
lo !he rigorous mcthod i t  uses, C. 's  s;ynthesis can I.ie regarded 
as a work of reference lhat no one dealing wlth Roman 
archers could ignore. 

ln the final part or  this review it  is proper to make some 
general remarks abou t the en1ire book. The main theme 
proposed, the production and clistribution of Homan military 
cquipment, is hard to be studied al lhe present levei of infor
mation, as i t  was illustrated bv the differcnt wavs some of 
!he aulhors have dcalt wilh l

0
he same theoretical problem 

or by lhe reserva lions exprcssed above. Thereforc we consider 
!hat, as far as the study of mili lary equipment is concerned, 
we arc still al the s tage of accumulating informalion, and 
thal !he main research trend should be the publi cation 
of monographs on archacological sites, of monographical 
s tudies on certain types or pieces and of provincial 
syntheses. And al least until the exlension of our knowledge 
nbout the military equipment to the whole European border 
of theEmpire, the traditional opinions concerning lhe produc
tion of lhese artefacls, reprcsented and exemplified în our 
volume by C.v:in Driel-::\lurra;y, J. Oldenstein and G.  Webster, 
are the best-grounded. 

Thus the main gain of this firs t colleclion of papers about 
Homan military equipment is less an original answer to diffe
rent theoreti cnl problems than an enrichment of the infor
ma lion and the use of a m odern invest iga t i on method cha
raeterized by a higher accuracy in regislering technical data. 
Anyway, due to the necessary growth of specializalion, the 
colleclions of sludies on differcn t research fields, as the pre
sent one, cer tainly reprei;ent the future of arcbaeological 
publications. 

Liviu Petcu/escu 

JOACHil\I WERNER, Der Schatzfund von Vrap in Albanien. Beitrăge zur Archăologie der Awaren
zeit im mitt��ren Donauraum.  1\Iit einem Anhang von Peter Stadler in : Studien zur Archaologie der 
Awaren 2, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Denk
schriften 184. Band, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Wien, 1986, 86 Seiten Text mit 
20 Abb., 32 S/W Ta.felu, 6 Kartenskizzen, în 4°. 

Prof. Joachim Werner, l\liinchen, widmclc cinen Teii 
seiner Tatigkeit der letztcn Jahre der l'n tersuchung von 
zwei Schi:itzen, die ăulJerst in tcressante Probleme fiir l\li ttel
und SO-Europa aufwcrfen . 

Der Schatz von Yrap wurdc 190 1  in eincr Hiigelzonc 
nabe dieser Ortschaft in 600 m l liihc ti .:11 .  zwischen den 
Quellen der Fliisse Shkumbin im Stidcn und Erzen im 1'orden 

ln eincm Kupferkessel entdeck t .  Yrap licgt c:i. 25 km Luft

linie siidlich von Tirana und ca. 12 km Luftlinie n iirdlich 

von Pequin , dem antiken C/odiana, clas an der romischen 

5 G. Clbert, R lim fache Bronzekn lipfe m it Re/ ief11erz ier11 11g, 
Fundber. aus Scbwabcn, NF, 19, 1971, pp. 278- 97. 

I laup lslralJe V ia Egnatia Iag. Der Schatz wurde erstmalig 
von dem Wiener Kunslhistoriker Josef Strzygowski in seinem 
1917 erschienenen Buch .4. /tai- Iran und \' olkerwanderung 
veroffen tlicht. 

Der zweite Schatz erscbien 1894 in Erseke (Bez. Kolonja) 
am Weslabhang des Grammos- Geblrges ebenfalls ln Alba
n ien, nahe der griechisch-albanischen Grenze. 

Der Schatz von Erseke enthielt vier goldene und sechs 
silberne Gtirtelbeschlăge, die von R. Camber in dem Katalog 
The Avar Treasure, London u . Bradford, 198 1 ,  erwăhnt slnd. 
Dazu kommcn zwei byzantinische Silberteller mit Kontroll-
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stempţln von Conslans I I . aus den Johren 659 - 661/3 .  Der 
ersle Teller (mit  zentralem K reuz i m  ?.Icdnillon) w lcgt 1 1 48 g, 
der zw eile 1 635 g. Beiden wurden Hn E .  Cruik�h:mk Dodd 
ln dem K otalog T/le .4 var Treasure, S .  24 u. S. :Jo, Ycriiffcn l
l lch t u n d  farblg al: gebildet. 

K np l\ el I des Iluches Ist  dem Studium des Srhatzes \"On 
Y rap Yorhehnltcn . 

Nach Besrhrcib u n g  d e r  Fun clurn s tăndc u n d  dcr l "n tcr
suchu ngcn, die \'erf. selhsl am Fundort,  m i t  I l ilfc von Pro f .  
A .  Buclo, dem Priisidenten cler nlban ischen A k aclcm ie d c r  
\\'issenschntten , in Bcglcl\ung v o n  Dr. Skender An a m  a l i  
v o m  A rchiiologischen Institut in Tiran a  u n ei Prof. G .  O .  
S\·nne von der l "n iversillit A arhus du rchfilhren konn t e ,  he
handelt er elen Fund bestnnd u n ei gihl folgende A u fstellung : 

der Se/la/:: 11on \"rap 

4 byzan lin lsche G oldkelche 
2 goldene (� riffschaleu yon nomndischer 
Form 
GOrtelbes:ihteile 
Golddraht uncl -harren 
2 byz:m \ i n i �rhc S i l b ergefr f' e  ( K r u g  u n d  

Weihwasserkessel) 
Nom:i disches SilbergefiilJ ( G riffschale) 

der Scl:atz l!OTI Eneke 

Resatz von 4 goldenen Gil rtelgarn ituren 
Besntz von 6 silhernen Gil rtelgarn i turen 
2 byznntln ische Silberteller 

1 834 g 

1 505 g 
1 20:1 g 

952 g 

1 1 30 g 
302 g 

3397 g 
2 4 90 g 
278:l g 

Im letzten Teii von K apitel I w e isl J .  W erner nu f die b is 
zur Iden titllt gehende Ahn llchkelt zwlschen den Giirtelgarni
turen :ius dem Schulz Yon \' rap und denen ,·on Erse k e  h i n ,  
obwohl clie beiden O r tschaften 1 1 5  km L u ftlinic vonelnnnder 
entfernt liegen. Die l'ntersuthung der nom nd ischcn G riff
schalen und der goldenen Giirtelgarn i t u rcn fiihrlen \' erf. 
zu cler Folgerung, d:ilJ nll clies einem Awarenkagnn gehlirt 
haben m U sse. 

Was d le K elche, den Kup ferkessel, den Henkrlkrug und 
die Teller byzantin ischen Typs :inbetrifft, die etern christlichen 
K u l tgebrnuch gedicn t  haben, so verloren sie im Besilz des 
K agan s  ihre ursprii n gliche Funklion.  

J. W ern er n i mm t mit H cchl an, clafJ dic Schal zfundc m i t  
nomnd ischem Chnraktcr aus A lb::m icn m i t  dcn goldfiihrcnclcn 
G răbern im m i l lleren Don auraum ( Il (:csa, K u n b :\bony) unei 
aus dcr norclpon l ischen Zone (:\fain n Perescepina) in \'er
bindung zu bringcn sin d ,  clic in clic crste J l ii lrle  u u d  11 1 n  
clic :\l i t t e  d e s  7 . .J:ihrh u n clcrts clatiert wurdcn . 

Als /uminus post quem fU r dic D epon icrung clrr beiden 
Schiitze ist das Jahr 659 anzunehm e n .  lhr Vergr:ihen m u O  
l a u t  \'err. m i t  einem historischen Ereignis in B e z u g  grsct z l  
werclen . clas i m  letzten D ri l lcl des 7 . •  J:ihrhunclcrls stut tge
funden hat ( S .  1 9) .  

Ein Ercignis, d :i s  hierfiir in Iletracht kiim c ,  hiingt  m i t  
Kuber (dcm viertcn Sohn cles K u vrat) z usam men, cler -- von 
dcn Clrnzo ren bcdriingl - u n  die m i i  tlcrc Do1rnu i:iel: m g t  
w n r .  Nach Kiimprcn m i t  dcm Awarenkagan um 680 m u l.l te 
er sein clortiges Gcbict vcrlassen und zog m i t  elen \"On ihm 
hefehligten hirkischen Bulgaren, denen sich auch dic -Scrme
sianer an seschlossen hatten, nach Siiden. Sic gclangtcn bis 
in die Ebei:e von Cerami:ie ( Keramiai) zwischen Stohi uncl 
Hernkleia Lyncestis ( Bitolj). Durch diesen Kuber konntcn 
Tcilc des von dem Awnrenkagan nach den Kămpren am 
Mlttella u r  der Donau erbeutcten Sch:itzes so wci l nach Siiden 
gekommen scin. Der von Kuher gerau b lc Schah. wurde ver
te llt , ein ige der Teile bilden den Sh:itz von \'rnp, on dcre 
den von Ersekc und mliglichcrwcise befindcn sich weitere 
an n n derer S l ellc. 

J .  Werner beton\ m i t  Recht, dalJ beidc Schii tze in einer 
Gegend entdcck t wurclen, dcren Bewohner Trăger der Ko
man-Kullur warcn, in der hyzantinischcr EinfluU n:ichgt 
w iescn is t. 

Er schliell l nlso, cla O die Schat:dundc rnn \'rap und Er
scke m i t  den Hegcbenheltcn in \'crbindung stehen kilnntcn, 
d l c  sich în dcn .J ahren 680 - 84 in dcr Ehene \"On Kcramiai 
und den Nachbarzonen z uge lrngcn haben. 

Im Kapitel I I  wird dcr Stand dcr Forschung bczUglich 
cler Awr.rrnzelt an dcr mittkren Donau untersucht und dnnn 
zu eh:1 111 cir gchcndcn S l udium cler Giirtelg:irni luren und 
Grlff�chakn mit rin ecler zwei Au fhiingclOchcrn am Grlff 
nus don Fund von \'r::p iibergrga n grn,  dic \'erf. ehcnso 
wie mehr odcr wenigcr nahe \'ergkischss liickc als etern no
rnncllschen Typ angehlirig erkcn n t .  In dicscrn Abschn l \ t 
weist er u . a .  cluraur hi n ,  cla f.l clic (iiirtclgarniturcn aus Tu
rnulus :Kr. I von Someşeni ( bei Cluj-l\ apoca) Par:illelen i m  
Sch:i t z  HJll Ersckc findcn. I Jas fiihrl z u  <Ier \'ermu lung, d a LI  
cler Ilegi1111 cler Hrandhiigclgriihcr in W-Rumiinicn (ocler 
zumi ndest cler Hiigelnekropolc von Some�eni) m i t  clen Ereig
n issen i n  Zusammenhang s l ehc n ,  dic sich in cler n ordpon
t isthen Zone u n ei spii I er :1 11 clrr un teren und mi l llcren 
l >onuu in den .Jahren liîO - 811 ahgespicl l habcn - cine Fr:i
ge, auf clie bei a11clerer ( i elegenlwi t ausrurlieher ei11gegangen 
werde11 soli. 

Da11n unt ersuch l Prof. \Vcrner dcn l'rsprung des Ha11-
kcnclekors. Er hcmerkt i11 erster I . inic die Ahnlichke i l  diescr 
\'erzierung aur dem (;rirr cler Schalr \'011 \'rap (j c l z t  in Wal
ter's Art Gallery, Baltimorc) mit ckm H:i nke nclekor auf clen 
G iirtel garni luren aus clem gle i l'11cn Sehatz u nei a u r  den sil 
her11cn Hechtcckheschliigen aus clem \'011 Erscke. Srhliel.l
lich gelangl .J . Werner z u  der Folgerung, cla D  cler reia/iv 
normierle Hanken dekor :rn f  de11 Garnilurcn von Vrnp un d 
Erseke viclleicht eincn flir Gold- und Silberobj ckle spezi:i
lisicr ten Stil vertri t t ,  oh11e cla lJ  man \"on typischen Ziigen 
wic im Fall cler (iiirlelgar n i l uren von :\Ialaj a Prrd<'epina 
reclcn k lin n t e .  

Anhar.d cler technischen u n ei kleinkunsthistorischen Cn
tersuehung der Rechterkbcschliige \"011 \'rap und Erseke 
beweisl J .  \\'erner, daO m:inche gegosscncn Uro11zebeschlilge 
aus cler erslen Hălftc des 7 . . l ahrhundl•rts Elemente byza11-
t i nischcn 1.:rsprungs in dcr Tl•chnik dcr Rerestigung :im Giir
tel aufwciscn, die ihre \V urzcl11 ebe11so wir clic S l iickc \'on 
\'rap und Erscke im byzantinischcn Han clwcrk des 6. und 7 .  
J ahrhundcrts h:ibcn. l l i c  Giirlelschnallen m i t  U-fOrmig 
gegossencn Plii t t chen u n d  Dornhlickcr gehen aur byznnti
nische Vorbilcler des 6. und dcr ers l e n  Ilal ftc des 7. Jahrhun
drr l s  zuriick . D i e  Giirtelgarnituren aus den heiclcn Schatz
f u ncl e n  aus .\lbanien bilden \'erbinclungss\iicke zwischen 
elen rncdi tcrran-byzanti nischen E xemplurcn u11 d  dcn bron
zegegosscncn Giirlelgarn i ture11 cler Grcifen-Ranken- Gruppe. 

In cl ie hyzantin ische Welt fiihrcn auch ma11chc Orna
mente aur gegosscncn H icmenzunge11, el wa \Vcinrankcn 
m i t  hiingcndcn Trauhrn ocler Arkucle11 11111ster a m  HalHI. 

In folge der h i sher nur summ:H ischcn Cntcrsuchung der 
„ K lei11kunst  '' a u s  clem hYJan l in ischen :\I ilicu mrint \'crf. , 
da i.I cs cler Zukunft Yorbchalten hlci b l ,  wich lige Probleme 
z u  liisen , darunter cla s  A u rkommcn 1111cl die Verbrei lung cler 
G u l.ltechnik fiir bronzenc Giirtelgarnituren, ihre l lcrstellungs
methodc unei sch!iel.lli ch clas Ornamen tprogrnmm. 

I n  elen beide11  letz lcn A hsch n i l len des 1 1 . Kapilcls be
schii r l i g t  sirh .I . Werner mit cle r  symholischen Bedcutung 
des Adlergrcifs, cler in dcr spii l n warischcn Zl' i l  als Ilcils
bild galt. 

Dcr sogcna n n l e  Grciren- Hankcn- Still  cler gegosscnen bron
z enen - manchm:il \·ergoldeten - Garnituren hat seinen 
l "rsprung im Greifc11-Hanken- S lil,  der aur dcn Gold- unei 
SilbcrgUrtelgarni lurcn von \'rap und Erseke erscheint, dle 
i n  der Goldschmieclcwerks t a l t  des Awarenkaga11s gefertigt 
wurden. Anfangs muU cler A nfiihrcr, cler Kagan, dem Grei
fen mit Acllerkopf als Zcichcn seincr :\Iacht 1111cl :ils cine A r t  
Heilsblld a m  Giirtel, wo auch d i e  \Vaffcn hingen, getrngen 
h:ibcn . 

D i e  aus dem Schatz \'Oli \'rap geborgencn Produktc :ius 
cler \Yerkstatt des Kagans hahcn woh l als Vorhild fiir die 
gegosscne11 Stiicke m i t  (;rcifcn-Hanken-:\Iu s l cr des 8.  J nhr
hunderts gedient. 

Dos I I  I. K:ipi tcl enthi\ l t  dir Schluf.l folgcrungcn, die sich 
bcim gegenwiir tigen Stand cler Forschung ziehen lassen und 
dlc drr clcutsche Gelehrtc so rormulicrt : 

- D i e  hcidrn alban ischen Scha tzfundc stammen nus 
dcm Schnt:i. eines Kngans cler Awarcn an der m i l t leren Donau, 
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der um die �Ii t lc des 7. Jahrhundcrls berrschk. Oem Schalz 
beh i:irte u .a . geraub tes byzanlin isches Geschirr m i t  li thur
gischer Funktion a n .  

- J n  d e r  Goldschiedcwerksla l t  des Awarenkagans, be
legt durch d<'n Shatzfund \'On Yrap, in dl'm A bfă lle und 
Bruchstiicke \'On Goldbarren gefunden wurden, miiss!'n ein 

oder mehr!'re I Ia ndwerk!'r mit „ byz a n t i n iseh<'n Erfahrungen" 
in i hrem Beru f gearbei le t haben . 

. I .  Werner \'ermulet , daU die Schii tze \'On \'rap und Er
seke di<' Grabb!'igabcn cines Awarcnkagans gewescn si llll , 
der zwischcn der mii t lere1 1 Donau und der Theifl beigesetz t 
worden war. 

Zuminclesl b!'i  clcm Fund \'0 11 \"rap i s t  abt•r wuhl eh!'r 
anzunehmcn, cla O  cs sich i m elen Bes tand der einem Kagan 

gehi\r!'nden H' erkslall u nd nichl mn sein Tolenz ubehi\r h::tn

del t .  
Verf. fragi sich wei t!'r, wcr wohl dicse 'lleislcr m i t  „ by-

7.::tntinisch<'n Erfahrungen·• g!'wesen sind - ( e twa \'erskla\' t e 
(iriechen'?), ohnc j edoch bisher einc sichere Ant wort z u  
finden. 

Er weist darauf hin, da i.I „wiihrcnd i n  der L Hă lf te des 
7 .  Jah rhun derts der Kagan \'on K unbâbon .'· und dcr f ii rst 
Yon B 6csa sich nocb mi t Grcifprolomen als Amulettcn beg
niiglcn und Prunkgiirtel m i t goldenem Pscudoschnallenbe
satz trugen", cler Kagan der niichs ten Generation seine ci
gene Werkslalt u nterhielt ,  wo ein Greif mi t Adlerkopf in 
Gold gegossen wurde, der �pater z um Vorhild fiir clic „gc
norm ten ' '  Greife in RronzPgul.l an elen Gilrleln selner Krieg�r 
werden soB t e .  Dic W::thl dlescs ncuen apotropaisehcn ( '.' ) 
Bildes muU auf einer perstinl ichen En tsl'hei dung des Kagan s 
beruht h abe n . 

J .  Werner ist der Ansicht, daO der Einsatz des Bronzc
gusses um die 'l l i tle des 7. Jahrhu n derts, der im Laufe des 
8 . Jahrhundcrts an der m illleren Donau cine wahrc „neue 
Hronze:zeit" herbeifi.l hrle, n icht die Hypothese der Elnwan
ctcru n g  neuer Xomadengrupen aus :\Ilttelasien rechtfertlge. 

Weiter zeigt Yerr.,  daU man, obwohl das Grab des Kagans 
aus der ersten Hălfte des 7 .  J ahrhunderts bekannt ist, bisher 
noch n ich t weill, wo der Awaren kogan gegen Ende des 7 .  
J ahrhu nderts seine „Residenz" halte, \'Oli der n u r  dcr 
Schatz il briggebliebcn ist.  

Es schein t ,  daO der Kagan u n d  die ihn u mgehen de fii hren
de Schicht cine Art Edelmetall-'.\tonopol halte.  So wilrde 
sich das Fehlen von Gold- u n d  Silberbeigahen in den Grilbern 
der Spiitawarenzeit (8. Jahrhun dert) erkliiren . Ferner i s t  
bekann t , daO 795/96 d e r  Scha tz eines Awarenkagans \'Oli 
Karl dem GroOen erbeutet, nach Aachen gebracht unei spiiler 
an seine Heerfiihrer, an Kirchen usw. \'erteill wurde. 

\Vas . rten Schalz des um die 'llitte des 7 . .Jahrhu nderls 
herrschenden _-\warenkagans anbelangt, der weit n ach Sildrn 
in das alhanische Gebiet gelangte, bring l ihn Vcrr. , wie 
bereits erwăhnt, m i t  dem Aufbruch des K u ber yom '.\littellauf 
der Donau nach Pelagonien in Yerbindung, von dem clie 
kilrzli ch ,-on Paul Lemerlc neu herausgegebenen .\liracu/a 
des St. Demetrius beri<'h ten . Yerr. helrach l e t  es fiir einen 
beson deren Glii cksfal l , dall der arc!Jiiologisc beBefun d  hier 
auch durch schriftl iche U'berlieferung ergiinzt werden kan n .  

l n  dieser Dars t ellung des Buches \'Oli Prof. .J . \Vern er 
babe ich vergebens versucht ,  elen darin enlhaltenen Heichtum 
an Gedanken und Daten wiederzugeben und mich schliclllich 
nur auf die wirh t igs te 1 1  ltieen und Probleme besl'hriinke n 

mlissen . 
Eine hier endgiillig von dem \liinchner Gelehrlen geli:isle 

Frage bestehl in dem Reweis der offenbaren Reziehung 
zwischen den aus Edelmetallen ( (iold und Silher) gegossene11  
G ii rtelgarniluren von \'rap und Erseke und den bronzenen 
o<ler Lronzenrgolde len vom 'lli l tellauf der Donau aus dem 
8. Jah rhundert . Er verm u tet aber, daO die Li:isu ng dleses 
Problem� e ine awarhcbe Kontinui l ă t  im mi tt lere n Donau
becken belege11 wiirde. '1 1 . E .  zeigt der Reweis der Ku11 ti nuitil t 
der um die 'll i l l e des 7 . .Jahrhunderts iihlichen G il r l el!(arn i-

1 'Ilaria Comşa , Bemerkungen iiber die Bezielmngen :wis1·hen 
den :lwaren und Slawen im li - i .Ja/lr/111ndert in lnteraktionen 
der mitte/r:uropii ischen Slawm und andere Ethnika im 6. - 10.  
Jahrhundert. Symposium Xove \'ozokany 3 - i  Oktober 

l urcn nur, clal.l dic Awarengruppc an der millleren Donau 
bis zum Foii des Awarenkaganals Ende des 8 .  u n d  Anfan g 
ties 9 . .Jahrhunderls ihre \lacht aufrechterhal len hat.  D ie 
Be\'il)kerung des Kaganats war abcr nicht einhei llich. I n  
cler ersten Periode (567 -- 650/80), in der Fachliteratur I .  

_-\warenkaganat gen ann t , k a m c n  in clas m itl lere Donau- u n d  
clas Theill becken auller d e n  Awarc11, die d i e  fiihrende Holle 
spiclten, anch alHlerc E t hnika,  darun t!'r die K u triguren 
( a u ch in Schriftquellen erwăhnlen), Al::tnen , Spiitsarmaten, 
Osts1awen 1, \'ermu llich auch andere. l l inzu kam en die 
un terworfenen bodenstăndigen romaniscbcn, germanischen, 
slawischen Gruppe11. 1 ·m 680 sine! auch Be\'i:ilkerungen tiir
k i srher llerkun r t  (Onoguren), aus cler nordpon lischen Zone 
\'erdrăng l<' neue .\ warengruppen, Alanen 11 .a.  gemeldet. 

Ferner kann man sowohl au f Grund schrifllicher C'ber
l icferung als auch archăologischer Daten behaupten, da i.I 
die Ercignisse, die i11 der nordpontischen Zone in den .Jahren 
6fl0 -- 70 oder im K au kasus im Lau fe des 8 .  Jahrhun derts 
,·or sich gingen , an der un tcren u n d  m i t llcren Donau n icht 
ohne Wlderhall blieben. f>ie an die m i t tlere Donau gclangten 
und in die Komponenz des Awarenkaganates einge i rcten en 
\"tilkergruppen un terwarfen sich dem Kagan ; als sie sich 
spiiter gegen ihn au flehn ten unei dic zcntrale \lach t des 
K:ii<an a t cs bedroh te 11 , wurden sie aus dem Gcbiet dieses 
politischen Gebildes y·erdrii n g l (626 die K u t rigurcn. 080 
Kubcr). 

Diesc Beviilkerungen werdc11 11u11 allmiihl ich n ach iliren 
Bestat tungsrltcn und Grabsl tte 11 ,  nuch n ach manchen �pe
ziflschen Objekten (Amulette bei den :\lanen)2 un terschieden. 
ln dem \laUe wie es den nrch ăologischen l 'n tersuchungen 

gelingen wird, neue Daten zu sammeln, werden sich die 
Populationen, die das ethnische Konglomcrat des Awaren
kaganats blldelen und deren Beziehungen zu der Zentral� 
mnchl immer deu tl i cher berauskristallisiere n .  

D i e  Gllrtelgarnlturen aber, \'Or aliem d i e  bronzegegosse
n e n ,  fiir die, w ie Prof. (i . Werner bem erk t, der Kagan sel bst 
als Symbol den immer nacb link� blickenden Adlergrelfen 
bestimmt hatte, wurden, wie gesagt, von Kriegern hohen 
Hanges getragen, u nahhiingig von i brer cthn ischcn Zuge
hilriskei l  sie ki:innen Awaren gewesen sein ocler auch nnderen 
E lhnien des Kagan ats angehi:irt und in seinem Sold gestanden 
habcn . Ein aufschluOreiches Beispiel hierfiir bilden dle den 
GiirlelstUcken aus Ersekc in Alhan ien ăhnlichen im Brand
hiigelgrab !\'r. 1 von Someşeni (bei Cl uj-Napoca) . 

Die genaue Da lierung cler beiclen Sl'hatzfunde aus Alba
ni!'n bildet einen nenen Ausgangspun k t  rnr die l.'ntersuchung 
cler aw arischen :\ n l iquitiiten aus dem 7 .  -8 . .Jahrhundert 
sowohl an d<>r mit lleren Don an als auch in ele n Nachbar
!lehieten . 

Das Bucii bilde t  m . E. ein wahres \lust crheispicl tu r das 
S t u dium archăologisr her Objek te der Kleinkunst und des 
K unsthan dwerks. Remerkenswert ist ferner die eingehende 
_-\ nalyse dcr llerkunrt un d Entwicklu n g  des :\dlergreifen
hilctc� und seiner sym bolischen Bedeu t ung . 

H ingewiesen sci auch d ic physischen u n d  geisl igen Hemii
hungen , die Prof. \\'crn er zur Sammlung cler Stilcke des 
Schatzes yon \' rap aus verschiedcn en \luseen ull<>r Wel t 
aufgewende t hat,  un ei sein Beslreben, miigllchsl genaue 
Angaben ilber elen Fund von Erseke zu erhal len , u m  der 
wissenschaftli<'hen Forschung il i c  Ergebn isse i hrer l "n ler
suchung zunutze zu machen. 

Prof. Werners A usfii hrun gen werden in glilckl ich er \\' eise 
ergănzt durch den :\n hang \'Oli S.  Stadler (Wien ), .\usge
Wiihl te awn risrhe Bronzegilsse al s Parallele n zu Gii rtel
beschlăgen \'Ou \'rap unei Ersekc, die sich mit cler relal i\'en 
Zei t s t e l l ung di eser Stticke,  dem Yersuch einer Analyse der 
Werkstiitten u nd schlieJllich der Typologie des Greifen mit Si 
chelflilgel, cler wappen fi:irmigen Beschltige, der Haup trieg
menzungen mit fruher R anken verzierung und solcher mit 
Scharn ieren bescbtifligt.  

_\/aria Comşa 
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� Einen Anfang in diesem Sinne d. bei 'Ilaria Comşa, 
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