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Seite 19 rechts oben: mit dem Octroi 1st die franzbsische Torsteuer gemeint, 

die fur alles EB-, FreB- und Brennbare, also Nahrungs-, Futter- und Heizmittel 

von den Gemeinden erhoben werden durfte und ihnen fast ganz zugute kam. Sie 

wurde um diese Zeit, endgiiltig 1820, auBer Kraft gesetzt und durch die staat- 

liche bis 1874/75 erhobene Schlacht- und Mehlsteuer ersetzt; vergleiche Seite 25 

und spater. — Seite 50 rechts unten: Das Pfostenloch ist sicherlich die Spur eines 

Fluchtstabes, der bei der Vermessung der StraBe hier gestanden hat; ahnlich 

wurde er in Koln an der StraBe unter dem Turm der Georgskirche auf- 

gefunden. — Seite 64 hat sich mehrfach ein r in die Vomitorien des Amphithea

ters eingeschlichen. — Seite 65 links oben: der Text von Hontheim ist nicht 

richtig verstanden; modo ist mit „jetzt, im Augenblick“ zu iibersetzen, also 

„weithin laufende Mauern, wo jetzt freilich sich weit und breit Weingarten aus- 

dehnen“. Es ware zur Erlauterung hinzuzufiigen, daB die dort genannte Kirche 

des heiligen Medardus im Siiden bei St. Matthias lag; die Kirche wurde 1803 

abgebrochen, die Pfarre war schon vorher nach St. Matthias verlegt worden. — 

Seite 70 und anderswo: Der Ausdruck „Berme“ sollte bisherigem Gebrauche 

folgend nur fur den Streifen vor der Mauer, nicht fur die MauerstraBe dahinter 

gebraucht werden. Die „Berme“ ist urspriinglich ein begehbarer Absatz an einer 

schragen Bbschung (Deich), bei einer Festung also an der Grabenboschung. — 

Seite 83 links, Mitte ist von einem „Abschnitt c“ die Rede, der nicht unter dieser 

Bezeichnung folgt. — Seite 99, Anm. 126: Petrikovits! — Seite 127 rechts: Rin- 

dertanz. — S. 137 links 20. Zeile von unten: Daemones teret. — Seite 148 rechts, 

4. Zeile von unten: Querhausabseiten. Otto Doppelfeld

I. Erdelyi, E. Ojtozi, W. Gening, Das Graberfeld von Newolino. Archaeologia 

Hungarica N. S. 46, 1969, Akademiai Kiado, Budapest, 93 Seiten, 26 Abb., 

101 Tafeln und 3 Karten (Deutsch).

Das hier vorgelegte Graberfeld des 6.—8. Jahrhunderts n. Chr. liegt siidlich 

des Kamaflusses, siidlich Perm, am FluB Iren in der Nahe der Stadt Kungur. Es 

ist 1926/27 und 1950 ausgegraben worden und ergab noch 86 Grabanlagen. Zahl- 

reiche Zerstbrungen und Streufunde lassen auf urspriinglich uber 100 Graber 

schlieBen. Die Veroffentlichung dieses systematisch untersuchten Graberfeldes 

ist fiir die Erforschung der Finno-Ugrischen Volker westlich des Ural von gro- 

Ber Wichtigkeit (S. 7—9). Newolino liegt im Bereich der Lomowatowo-Kultur 

und charakterisiert eine jiingere Periode derselben im Kamagebiet wahrend des 

friihen Mittelalters (S. 53—57, Karte 3 und Liste der Fundorte S. 89). Ihre 

Trager diirften nach den bisherigen Ergebnissen der sowjetischen Forschung 

die Vorfahren der heutigen Syrjanen (Komi-Permjaken) sein (im 11. Jahr- 

hundert zuerst erwahnt).

Die ethnische Grundlage bilden westsibirische ugrische Stamme, die wohl im 

4. Jahrhundert von Siiden her einwanderten, und zwar unter dem Druck der 

Hunnen. Sie verschmolzen mit hier ansassigen finno-permischen Volkern. Dieser 

Vorgang ist etwa im 6. Jahrhundert abgeschlossen. Interessant ist gleichzeitig 

eine Wandlung der Wirtschaftsformen. Diese Vblkerwanderungen, die offenbar
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mit periodischen Verschiebungen der Steppenzone nach Norden zusammen- 

hangen, sind gleichzeitig ein Zusammentreffen reiner Viehzuchter mit ansassi- 

gen, auch schon neben der Viehzucht intensiven Feldbau betreibenden Stammen. 

Als Ergebnis ist eine Aufgabe des Nomadentums festzustellen. Soweit heute 

schon erkennbar ist, lebte die Bevolkerung der Lomowatowo-Kultur in offenen 

Ansiedlungen. Es warden dann aber auch besonders seit dem 7. Jahrhundert 

zahlreiche Burgwalle errichtet, die vor allem Werkstatten und Kultmittel- 

punkte umschlossen und sicherlich auch die Mittelpunkte einzelner Stamme 

beziehungsweise GroBfamilien waren (S. 55—57). Ihre Errichtung ist wohl 

letzten Endes durch das Auftreten tiirkischer Volker vor allem der Bulgaren 

hervorgerufen worden.

Als Folge der sich anbahnenden Volkerverschiebungen zeichnen sich Spal- 

tungen der permischen Bevdlkerungen (unter anderen Wotjaken und Syrjanen) 

ab, die zur Abwanderung der Syrjanen in ihre im Mittelalter bekannten Sied- 

lungsraume im oberen Kamagebiet fuhrten.

Diese historisch faBbaren Vorgange, die auch von der Linguistik bestatigt 

werden konnen, werden im Vorwort und in einem AbriB der Forschungs- 

geschichte von E. Vaszolgi, I. Erdelyi und E. Ojtozi eingehend und mit aus- 

fiihrlicher Bibliographic behandelt.

Den Hauptteil des Buches nimmt dann die Vorlage des Graberfeldes ein. 

AuBer einer genauen Beschreibung der einzelnen Bestattungen mit Fundum- 

standen, Verteilung der Beigaben sind auch Bestattungssitten, magisch-rituelle 

Erscheinungen, Tracht und vor allem die einzelnen Fundgattungen bis ins 

Detail bearbeitet (W. F. Gening; I. Erdelyi, E. Ojtozi), und zwar unter Heran- 

ziehung aller Parallelen im osteuropaischen Raum. Gerade fur die ungarische 

Forschung zur Volkerwanderungszeit, speziell zur Frage nach dem Ursprung 

der Kultur der landnehmenden Ungarn und zur Herkunft besonders in spat- 

awarischer Zeit auftretender Volkergruppen, bietet Newolino einen bedeu- 

tenden Beitrag (vergleiche zum Beispiel Archaeologiai Ertesito 8, 1960, 169 ff. 

und Archaeologia Hungarica 21, 1969, 273 if.).

Aus der Fulle der Funde sei vor allem auf die reich verzierten Giirtel 

besonders in Frauenbestattungen hingewiesen. Es fanden sich noch 15 komplette 

Garnituren mit meist gegossenen Beschlagen. Ausgezeichnet sind die Rekon- 

struktionen und Untersuchungen zur Anfertigungstechnik, die uns ein gutes 

Bild dieser seit dem 6. Jahrhundert in Gebrauch befindlichen breiten „Noma- 

dengurtel" geben. Die iiberwiegend Rankenmuster und einfache geometrische 

Verzierungen tragenden Beschlage auf dem Hauptgiirtel und den zahlreichen 

herabhangenden Nebenriemen stammen wahrscheinlich aus byzantinischen 

Werkstatten, wo sie wohl eigens fur den Geschmack der Nomadenvolker 

angefertigt wurden. Ihre Verbreitung erstreckt sich nicht nur auf die siidrussi- 

sche Steppenlandschaft, sondern auch auf das Wolga- und Uralgebiet sowie den 

Kaukasus. Vertreten sind sie aber auch in Ungarn und Bulgarien. Es ist derselbe 

Kreis, in den auch die hier ebenfalls gebrauchten Pseudoschnallen und die mit 

Masken verzierten Beschlage gehdren. Ihre Heimat liegt wohl im siidrussischen 

Raum. Uber ihre Trager besteht noch Unklarheit. Ob sie mit der Ausbreitung 

der Awaren bis ins Kamagebiet zusammenhangen, ist zweifelhaft. Es ist aber 

denkbar, daB durch diese die Ausbildung und Herstellungstechnik der viel-
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teiligen Gtirtelgarnituren der frankischen Werkstattkreise beeinfluBt wurden 

(vergleiche zum Beispiel P. Paulsen, Alamannische Adelsgraber von Nieder

stotzingen, 1967, 41 ft.). Andere Beschlage und Schmucksachen aus Newolino sind 

ebenfalls ins Balkangebiet gelangt, so Beschlage mit schildformigem Kbrper 

und Armchen, Kreuze meist in der Brustgegend gelegen, kugelige Ohrgehange 

mit Granulation und Giirtelanhanger mit Pferdeprotomen, aus Mannergrabern 

zum Beispiel der Steigbiigel mit konkaver Sohle oder der leicht in der Griff

angel gekriimmte Sabel. Mit Recht wird aber betont, daB diese Ubereinstim- 

mungen nicht ohne weiteres mit Vblkerverschiebungen erklart werden kbnnen. 

Im Kamagebiet fehlen zum Beispiel die in Ungarn bekannten Beschlage mit 

Greifenmotiv. Recht aufschluBreich ist in diesem Zusammenhang, daB Newolino 

wie iiberhaupt das Gebiet der Lomowatowo-Kultur im Bereich alter wichtiger 

Handelswege liegt (S. 51 f. und 93). Die Verbindungen lassen sich an Hand zahl- 

reicher Funde nicht nur nach dem Iran, Kaukasus und Mittelasien verfolgen 

(unter anderen zahlreiche sassanidische SilbergefaBe), sondern auch nach Nord- 

west- und Osteuropa (Transitverkehr im Pelzhandel). Reiche Gtirtelgarnituren 

haufen sich unter anderem in Finnland und auch Schweden.

Die Datierung des Friedhofs von Newolino liegt etwa in der Zeit zwischen 

Mitte 6. Jahrhundert und Anfang 8. Jahrhundert, zum Teil belegt durch in den 

Grabern gefundene Sassanidenmtinzen. Das Inventar gehbrt einem Fund- 

horizont an, dessen Typen in spateren Friedhbfen, die zum Beispiel kufische 

Miinzen aufweisen, nicht mehr vertreten ist. Siegfried Gollub

Hugo Klar, Aufsatze zur Heimatkunde des Landkreises Birkenfeld. Mitteilun- 

gen des Vereins fur Fleimatkunde im Landkreis Birkenfeld, Sonderheft 16. 

Herausgegeben vom Verein fiir Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld, 

o. O. u. o. J. (1969), 282 Seiten, 17 Abb.

Am 19. August 1969 vollendete der verdienstvolle Heimatforscher des Bir- 

kenfelder Landes, Oberstudienrat Dr. Hugo Klar, sein 70. Lebensjahr. Aus 

diesem AnlaB hat der riihrige Verein fiir Heimatkunde im Landkreis Birken

feld acht bereits verbffentlichte Aufsatze Klars in einem Bande gesammelt 

und ihm als Ehrengabe beschert. Die gliicklich getroffene Auswahl schenkt eine 

gute Hin- und Einfiihrung in die Arbeitsgebiete des Geehrten: Heimatkunde 

(Leben der Vorfahren. Geschichte des Hochwaldes; des Birkenfelder Schul- 

wesens; der Burg Birkenfeld), Volkssprache (Birkenfelder Mundart. Mann und 

Frau im B. Volksmund. B. Volkshumor) und Brauchtum (Birkenfelder Brauch- 

tum). Die Arbeiten Hugo Klars sind ausgezeichnet durch eine gediegene wis- 

senschaftliche Grundlage und volkszugewandte Sprache. Ein warmherziges 

Ehren- und Dankeswort des Birkenfelder Landrats Dr. W. Beyer und eine 

Wiirdigung der heimatkundlichen Lebensarbeit Hugo Klars durch den Ordi- 

narius fiir Volkskunde an der Universitat Bonn, Professor Dr. M. Zender, 

geben dem Sammelband eine liebenswerte Ouvertiire. Ein Verzeichnis von 

weiteren wichtigen Veroffentlichungen des Geehrten bezeugt dessen FleiB, 

Umsicht und Liebe zum raumlichen und geistigen Standort seiner Person und 

seines Lebens: Land und Stadt Birkenfeld. Nikolaus Kyll


