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v.u.Z., um sich dann în der darauffolgenden P eriode stark 
zu vermehren. 

D as Kapitel iiber die Âhnlichkeiten zwischen der skythi
schen u nd der thrakischen Kultur bildet eigentlich den Kern 
der Ausfiihrungen und u nternimmt den Vergleich zweitr 
Kulturkreise - der nordpontischen Steppe u nd des Kar
patenbalkanraums - în dem schon zu Beginn des Buches 
uefinierten Sinne. Im allgemeinen venneidet die Verf. Hypo
thesen, die gewagt oder iibertrieben wirken kiinnten, - sie 
I ăst den Fu ndstoff fiir sich selb'st sprechen. Die Schlullfol
gerungen, die sich aus diesem Kapitel ergeben, sind im Grunde 
genommen die Schlullfolgerungen des gesamten Buches (S. 
250). M. zufolge war der skythische B eitrag zur E n twick
lung der thrakischen Kultur bedcutend. D arunter ist aber 
nicht etwa eine erhebliche skythischc Expansion in Thrakien 
zu verstehen. Die Hauptrolle bei der gegenseitigen B eein
flussung haben die Wirtschaftsbeziehungen und die kultu
rellen Kontakte, vor aliem u nter der Stammesaristokratie 
gespielt. Obwohl der Einflull dcr thrakischen Kultur auf die 
Skythen schwăcher war, ăullert er sich doch bei manchem 
Pferdezubehiir, bei Waffentypen, in der Metallbearbeitung 
u.a. Die Toreutik weist j edoch in den beiden Gebieten vonei
nander u nabhăngige Grundziige auf. Sowohl bei den Thra
kern als auch bei den Skythen war der Haupteinflull der 
griechische. Gewill hat meine sehr gedrăngte Obersicht den 
Nachteil, dall sie die ăullerst i nteressanten Diskussionen iiber 
Sach- und Geisteskultur weglassen mull . 

D as letzte Kapitel des Buches konfrontiert die iiber die 
Beziehungen zwischen Skythen und Thrakern zur Verfiigung 
stehenden schriftlichen D aten mit den archăologischen Bele
gen. I n  erster Linie wird betont, dall die neuren Ergebnisse 
die vor zehn J ahren (in dem Band „Drevnie frakiicy v sever
nom Pricernomorie", 1969, S. 61- 80) hinsichtlich der Grenze 
zwischen den beiden Welten gezogenen Schlullfolgerungen 
nicht widerlegen. Die hier untersuchten Fundstoffe lassen die 
A nnahme zu, dall die thrakischen Volksstămme sieh im 6.-
5. Jh.v.u.Z. i n  der Waldsteppe zwisehen Pruth und D njestr 
befanden, was sich schon seit der friihen Hallstattzeit ver
folgen Iii.Jlt. I n  der Steppe niirdlich der D onaumiindung sind 
im 6.- 5. Jh. vor aliem Skythengrăber belegt, die Ausbreitung 
der Skythen nach Norden hătte den Nordrand der Steppe 
nicht iiberschritten (vgl. fiir das sehwache Eindringen in die 
Waldsteppe das Skythengrab von Cuconeştii Vechi). Zu 
Herodots Zeiten iiberschritt die Grenze Skythiens nach 
Westen nicht den Pruth und nach Siiden nicht die D onau. 
Die Verf. vermutet, dall sich auch unter den Barbaren in 
den erslen griechischen Zentren im Norclpontus, vor aliem în  
der Umgebung der Stadt Olbia, Thraker befunden haben. 

Die Prăsenz der getischen B eviHkerung in der Steppe zwi
schen D onau und D njestr ist ohne Zweifel im 4.- 3.Jh.v.u.Z. 
belegt, zu welcher Zeit auch I nfiltrationen links des D nj cstres 
stattfanden. Nach der Niederlage des Ateas im Jabrc 340 
v.u.Z. bestand in dieser Zone ein Gleichgewicht der Krăfte 
zwischen Geten und Skythen. D iese weiteste Ausbreitung der 
Geten entspricht - so M. - dem Anstieg ihrer Macht zur 

Zeit Alexanders und seiner Nachfolger. M. vertritt die Annah
me, derzufolge die Episode Dromichaites - Lysimachos, „în 
der getischen Einiide" sich i n  der Steppe zwischen D onau 
u nd D njestr abgespielt und die Macht des Dromichaites sich 
im Grunde genommen auf die Vtilkerstămme în der mol
dauischen Waldsteppe gestiitzt habe. \'on einer skythischen 
Prăsenz în der D obrudscha kann aber, wie bereits gesagt, 
nur vom 4. Jh. an - beginnend mit Ateas - die Rede sein. 
Sein Herrschaftsgebiet scheint ziemlich bescheiden gewesen 
zu sein : im Siiden der Dobrudscha - von Tomis bis Odessos. 
Das Kapitel schlicllt mit einer kurzen Erwăhnung der lin
guistischen Theorien, die die Oberzeugung zur Grundlage 
haben, daD die thrakische und die skythische Sprache ver
schiedenen Ursprungs sind, I ntcressant ist der Hinweis auf 
die Meinung von A.M. Hazanov (Socialnaija istorija sJ.:i(ov, 
Moskau, 1975), wonach die l egendăre Genealogie des gemein
samen Ursprungs der Skythen, Gelonen und Agathyrsen 
fiktiv ist u nd erfunden wurde, um die A.nspriiche der Skythen 
auf Volkerschaften zu rechtfertigen, die niemals zum sky
thischen Reich gehtirt hatten. 

Zusammenfassend sei der neutrale Standpunkt der Ver
fasserin hervorgehoben, deren Darstellungsweise von hoher 
Kompetenz u nd ausgezeichneter Kenntnis eines Fundstoffes 
zeugt, der leider noch zum groDen Teii unvertiffentlicht und 
schwer zugănglich ist. Daraus kann man jedoch der Verf. 
keinen Vorwurf machen, vor aliem da diese Situation ja in  
gleichem Malle fiir all d ie  hier zur Diskussion stehenden drei 
Lănder zutrifft. Nur zu wenige Totenzubehtirbestănde, zu 
wenige geschlossene Funde sind bisher bekannt, um eine 
genaue D atierung der B elege aus den Gebieten an der Unte
ren D onau und zwischen D onau und D njestr zuzulassen. 
Wir wissen, dall das, was bisher pauschal im 4.- 3.Jh. v.u.Z. 
angesetzt wurde, einen etwas umfassendcren Zeitraum im
plizieren ktinnte (das 5.Jh. miillte dabei immerhin mitbe
riicksichtigt werden), da wir bis heute nur iiber sehr spăr
liche und unsichere Kriterien fiir die Chronologie verfiigen. 
Und diese Moglichkeit einer eventuellen Verschiebung von 
sogar ± 50 Jahren ktinnte zu ziemlich abweichenden ge
schichtlichen Auslegungen - in unserem Fall fiir die B ezie
hungen zwischen Skythen und Geten - fiihren. Die  dem 
Forschungsstadium noch anhaftenden Liicken sollten j edoch 
1;icht die Versuche umfassenderer zusammenstellender 
B etrachtungen entmutigen. Die stăndige Konfrontation der 
archăologischen D aten u ntereinander, die u nablăssige Prii
fung der Quellen im Lichte neuer Entdeckungen und I nter
pretationen ist ein u nentbehrliches Erfordernis unserer Fach
forschung und in diesem Sinne ist das neue Buch von 
A.I.  Meljukova vorbildlich, u nd die darin zum Ausdruck 
gebrachten Gedankengănge werden sicherlich lange Zeit 
Giiltigkeit behalten. Gleichzeitig stellt die Arbeit auch einen 
der bedeutendsten B eitrăge dar, die letztlich fiir die Archăolo
gie der Gegenden an der unteren D onau wăhrend des Zei
tranms geliefert wurden, in dem die kulturelle Einheit in die
sem Gebiet der kulturellen und politischen E ntwicklung der 
Geten entspricht. 

A. Vulpe 

HERWIG WOLFRAM, Geschichte der Goten von den ..Anfăngen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. 
Entwurf einer historischen Ethnographie, Miinchen, 1979, 485 S., 8 Karten und 2 Stammtafeln.  

D urch sein Gotenbuch l eistet \Volfram einen wichtigen B ei
trag zur langjăhrigen Gotenforschung. D as Schicksal des so 
geschichtswirksamen Stammes wird jetzt, nach den Metho
den der Geschichtswissenschaft, cthnographisch zu deuten 
versucht. Das bedingt die Herausltisung der Gotengeschichte 
aus der allgemeinen Geschichte des Altertums und des Frlih
mittelalters und setzt eine Analyse der Stammesiiberlieferung, 
der Stammesreligion, der Verfassung u nd der „angestam
mten" Sprache voraus. 

· D er umfangreiche Stoff wird in sechs grolle Kapitel geglie
dert : I. Die  Namen (S.5- 31) ; I I .  D i e  gotischen Stammes
bildungen vor dem Einbruch der Hunnen (S. 32- 136) ; III.  
Die vierzigjăhrige Wanderung u nd die E ntstehung der West
goten (376/8- 416/18) (S. 137- 206) ; !2· Das tolosanische 
Reich ( 418- 507) (S. 207- 306) ; V. Die Ostgoten (S. 307-
447) ; V I. Schlull (S. 448- 460), 

-
wobei der A nhang das 

Quellen- und Literaturverzeichnis zusammen mit dem Re-
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gister der Personennamen, acht Karten u nd zwei Stammta
feln '!:ithălt. 

Als Hist oriker beniitzt Wolfram vorwiegend Methoden 
der G eschie'1ls wissenschaft, doch da er eine hist orisch e Ethno
graphie schreibt, bezieht er sich tift ers auch auf die Ergebnisse 
der Archăologie u nd der Sprachwissenschaft. 

S o nderformen des Gotennamens spiegeln A bschnitte der 
Stammesgeschichte wider, die verschiedenen Eth nogenesen 
entsprech en. So werden sie, angefangen mit den ersten Jahr
zehnten des 1. Jhs. bis zur Abwa nderung zum Schwarzen 
M eer im 3. Jh., Gutonen u nd Gut en genannt u nd wohnten 
moglicherweise zwischen mittlerer Oder u nd \Yeichsel. D ie 
Gutonen-Guten waren vom Iugisch-wa ndalisch en Kultur
verband abhăngig, wurden aber im Vergl eich zu den anderen 
germanischen Stămmen von beso nders măchtigen u nd ei n 
fluOreichen Kiinigen gefilhrt. I n  der viei diskutierten Frage 
„ Goten u nd Skandinavien" ? entscheidet sich Wolfram, a n
ders als Hachmann (Hachmann, 1 970), fiir eine Abstammung 
aus Skandinavien im Sinne „ nicht ganze Viilker, sondern 
Trăger vor erfolgreichen Traditionen wandcrn aus (so z.B. 
dle B erigl eute) und werden zu Griindern 11ener Ethnika" 
(S. 37). 

A n  den groOen , von den :\Iarkomancnkricgen verursach
ten ethnischen Bewegungen, die lctztcn E11des zu einer neucn 
Etappe in der Kulturc11twicklung des Oder-Weichselraumes 
gefiihrt habcn (dariiber zuletzt Kenk, 1 977) beteiligen sich 
auch dic G u tonc11-Gutc11. i\lit dcm Ende des 2. und dcm 
A nfang des :1 . Jhs. begi11nt, untcr Einbczichung anderer 
Volkerschaften , dic langsamc Wanderung entlang cler Wei
chsel, des Pripel und Dnj cstr an das Schwarze :\lecr. Aus 
der klcincn Gens der Gutonen entsteht cler polyethnische 
Verband der G oten, cin Vorgang, der in der Entstchung dcr 
Tschernj achow - Sintana ele :\Iureş- K u ltur zwischen 
Dnjepr und Alt sei11en archăologischen Niederschlag findet. 
Wahrschcinlich hangt mit dieser polycthn ischcn Bewegung, 
die siidostwarts zum Schwarzen i\lcer gerichtet ist, auch des 
Auftretcn in cler nordwestlichcn '.\Ioldau von Iliigelgriihcrn 
zusamme11. Zu dicsen gehiiren dic Hiigelgra bcr vo11 Branişte, 
Tirzia unei Botoşana ('.\lihăilescu-Birliba, 1 980) und die durch 
m onstriise Fibeln mit hohem Nadelhaltcr gckennzeichnctcn 
Brandgrăbcr von Todireni, Vasilica, Budeşti unei Cozia ( Ioniţă, 
1980, S .  126- 127). Nach Ioniţ:1 vcrschmclzen diese vcrschie
dencn ethnischen Gruppe11, dank cines kulturcllcn „Verein
heitlichungsprozesses" im Rahmen der Sintana de i\lureş -
Tschernj achowknltur. Doch soli dieser „Vereinheitlic-hungs
prozeO'', solangc n och kci11c Analysen dcr Grabcrfelder vorlie
gen, nicht zu hoch eingeschatzt wcrdcn (siehc auch weitcr 
unten). Wie richtig bcobachtct wurdc, crfolgtc dic Wahderung 
in Etappen, cine Tatsache, die klar durch die sogenanntc 
goto-gepidischc Kultnr ans Wolhynicn (Kuharcnko, 1 967) 
veranschaulicht wird. In dcn crstcn drei J ahrzchnten, des 3. 
Jhs. findct clie Aknlturation dcr G otc11 an dcn pontischcn 
Raum und die gotische Ethnogenese ihrcn AbschluJJ. l\Jit dcm 
Jahre 238 brechen zu Land und auf dem :\!cer clic bis in die 
Zeit Aurelians andauernden G otenstiirmc !os. Aurelians 
G otensleg (271), der zum Verschwinden des „wcstlichen 
Kiinigtums" fiihrtc, leitctc cine neue Ethnogenesc cin. Nach 
der Spaltung cler Goten in zwei Stămme : Terwinger - Vesier 
und Greutungen - Ostrogoten, dic ertsmals im Jahre 291 
bezengt sind, wcrden die Terwinger „die namengebendc Gruppe 
der polyethnischen G emeinschaft niirdlich dcr Donau", 
die wahrscheinlich bis zum Hunnensturm andauerte. G leich 
der gotlschen, ist auch die tcrwingische Ethnogenese vo11 einer 
neuen A kultnration begleitet. „Romanisierung" einheimischer 
Gotter (cinleuchtend z.B. Tiwaz-Ares oder vermutlich Fai
guneis-Jnpitcr), Verbreitung des Christentums - wobei aber 
die Terwinger bis zum Donauiibcrgang Heiden bliebcn - oder 
die Entstehung einer zweisprachigen Staats - n11d Kultter
mlnologic slnd wohl ihre wichtigsten :\lcrkmale. 

Die Guthinda, glelchzusctzen mit der Gothia der lateinisch
grlechischen Quellen ist als H errschaftsgebiet dcr Taifalen 
und der aristokratisch verfaJlten Tcrwinger zu verstehen, 
denen in Zeiten dcr Not cin R ichter mit zeitlich und raum
!leh beschrănkten i\lachtbefngnissen vorstehen konnte (Atha
narlch). Sie umfaOt wahrscheinlich im 4. Jh. das Gebiet 

zwischen Dnjestr und Aluta. Das trajanlsche Dazlen Ist Im 
4. Jh., nach den Funden zu urteilen, nur bedlngt mit der 
terwingisch-taifalischen Guthinda glelchzusetzen. In der 
Dacia Inferior (Oltenien), also westlich der Aluta, konnte 
bis noch die Sintana de :\Iureş - Tschernjachow - Kultur 
uicht 11achgewiesen werden (Tudor, 1 978), wăhrendt man in 
der Dacia Superior (Siebenbiirgen) vermutllch erst ln der 
zweiten Hălfte des 4. Jhs. mit dleser Kultur rechnen darf 
(Horedt, 1967). 

Zur Guthi11da gchiiren neben G oten und Talfalen auch 
Sarmaten und ehemalige Provinziale und mehr oder wenlger 
romanisierte dakischkarpische Gruppen, die u.E. auch eine 
nicht unwichtige Rolle bel der zweiten Akulturatlon der 
Goten gespielt haben diirften. Andererseits muO aber gesagt 
werden, daO in dcr Frage der Identifizierung dleser verschle
denen ethnischen Gruppen im Rahmen der S lntana de 
l\!urcş - Tschernjachow - Kultur die Forschung noch am 
Anfang steht. \'ersuche die Taifalen, Sarmaten u.s.w. archă
ologisch zu definieren (Diaconu, 1965 ; 1 966) sollten als Ar
bcitshypothesen betrachtet werden. Es fehlt zur Zeit noch 
cine umfassende Bearbeitung der groOen Grăberfelder des 4. 
Jhs. aus Rumanien, die auf diese Frage ausgerlchtet Ist. 

Dcr Guthinda untergeordnet waren von reiks gefil.hrte 
Kunja, die als politische Elnhelten und zuglelch als Abstam
mungsgemeinschaften zu verstehen slnd : Athanarlch, an 
beiden Ufern des Prut, A tharich am Buzău, westlich davon 
Frithigern. Dcm R cik untergeordnet Ist der Franj a ,  in dem 
man den Gefolgschaftsherrn sehen darf. Ali dieses splegelt 
cine soziale Diffcrenzierung wider, d ie slch aber zum Unter
chied vom 5. Jh. im Grabrltus nicht oder nur schwach auOert. 
!st dieses mit gcănderten Bestattungssitten zu erklăren ( S .  
11 9, Anm . 95) oder ist im 5.  Jh. mit elner stărkeren sozlalen 
Differenzierung zu rechnen (Harhoiu, 1 978, 23, ff.) ? 

Zum U11terschied von den Terwingern verschwinden die 
Greu tungen nach 291 fiir fast ein Jahrhundert aus der Ge
schichte. Wăhrend die zweite A kulturation der Terwlnger 
riimisch-antlk geprăgt ist, trăgt dle Akulturatlon dcr jenselts 
des Dnjcstr wohenenden Greu tungen betont relternomadlsche 
Ziige und man kann mit Recht annehmen, daO „dle Leben
sart der iranisch-tărkischen Steppenvolker Teii der von 
greutungischen Heerkonigen (Ermanarlch) beherrschten 
gotischen Welt wurde" (S.  1 35). Es Ist deshalb durchaus 
begriindet, die Prunkfunde des 5. Jhs. aus dem Karpaten
bccken vorwiegend den unter hunnischer Oberhohelt stehen
den Volkerschaften (zu denen in erster Reihe die Greutungen 
gchiircn) zuznweisen oder, um mit Wolfram zu sprechen, sie 
mit „cincr Akulturatlon an iistllche Gewohnhelten" (S. 1 53) 
zn erklaren. 

Der Donauiibcrgang von 376 und dle Schlacht von Adria
n opol wirktc sich aur die Christianisierung des R omerrelches 
und die romischc Politik gegeniiber den Barbaren aus und Iel
tcte cine vierzigjăhrigc Perlodc der Wanderung eln, die durch 
dic Ansiedlung der Gens in Aquitanien lhren AbschluO fand. 
Es wa11delt sich die Struktur der Gens, de Terwlnger, Greu
tungen und nichtgotische Elemente an der Wanderung tell
nehmcn. Dcr nordlich der Donau gelegene, ln Kunja geglle
derte Vcrband liiste sich unter der durch A larich verkiirper
ten baltischen Fiihrung in eine nicht differenzlerte Fahrten
gcmeinschaft auf und fiihrte das Kiinigtum ein. Dle „Rekul
turation an die Kampftechnik der iistllchen Steppenvolker" 
(S. 201) und die Annahme des arianischen Christentums bll
den die Ken11zeichen eines „Verelterungprozesses" der Ter
winger, an dessen AbschluO die Westgoten, gefilhrt vom 
Balthen Athaulf (410- 415) entstehen. 

Mit der ln Einvernehmen mit der Reichsreglerung und ln 
ihrem Interesse erfolgten aqultanischen Landnahme beglnnt 
der endgiiltige AkulturationsprozeO der Westgoten, dle noch 
bis in das 6. Jh. von den R iimern als B arbaren angesehen wer
den. Gleichzeltig bedeutet die Griindung des tolosanlschen 
R eiches (418- 507) den Anfang der sogenannten „Transfor
mation of the Roman World" (S. 207), wobel der Obergang 
von dcr romischen zur westgotlschen Herrschaft vlelfach ln 
friedlicher Weise verllef. Dank der tatk.răftigen Politlk Eurlchs 
entstand seit 466 der bedeutendste „Nachfolgestaa t  des 
Imperiums, ein unabhăngiges, galllsch-spanlsches Regnum" 
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Seine lnneren Strukturverhăltnlsse wurden durch die „epo
chale und vorbildhafte" Gesetzgebung Eurichs und Alarichs 
I I. geregelt, die sich auf das den Gegebenhelten und Not
wendigkeiten des kleinen Raums entsprechende romanlsche 
Vulgarrecht stiitzte. 

Der iibergang vom gotischen Regnum zum spanischen 
Imperium unter Leovgild (568/69- 586) shloll die vollstan
dige Romanisierung und Entbarbarisierung der Westgoten 
ah (grundlegend fiir die westgotische Geschicltte und die 
Analyse der „beherrschenden politischen Krăfte" des West
gotenreiches, Claude, 1970 und 1971). Aus der Gens wirdein 
Populus, dessen weiteres Schicksal nicht mehr Gegenstand 
elner historischen Ethnographie sein kann und damit schlieDt 
auch Wolframs Geschichte der Westgoten. 

Der Geschlchte der ostgotischen Gens widmet Wolfram 
nur einen Abschnitt seiner Gotengcschichte, weil bis 451 
das Schlcksal der Gens weitgehend unklar bleibt und nach 
552 es weder Konigtum noch eine „verfaDte Gens" gab. Und 
doch entschliellt slch Wolfram mit Recht „der Nicht-Erzah
lung die Erzahlung" vorzuziehen (S. 312). Nach einem fast 
hundertjăhrigen Schweigen der Quellen treten die Greutun
gen gefiihrt von dem Amaler Ermanarich wieder in das Blick
feld der antiken Schriftsteller. Inwieweit man aber das Her
rschaftsgebiet des Ermanarich iiber das Verbreitungsgebiet der 
Tschernjachowkultur ausdehnen kann (S. 98 - 102), bleibt 
u.E. noch ungewilJ. 

Trotzdem die Quellen auch nach Ermanarlchs Tod recht 
spărlich iiber die Greutungen bcrichten, wagt Wolfram ein 
Bild der greutungischen Geschichte zwischen den Jahren 
376 - 451 zu entwerfen, das der Wahrheit relativ nahe liegen 
diirfte. 

Ermanarichs Tod (376) bewirkte die Spaltung der Ostgo
ten. Die Mehrzahl wurde von den Hunnen unterworfen und 
kămpfte, gefiihrt von dem ersten greutungischen Vasallen
konig (Gesimund) gegen die anderen Greutungen, an deren 
Spitze sich Vithimir (Vinitharius-Besieger der An ten) befand. 
Nach dessen Tod folgte dcr noch unmiindige Viderich (Vada
rich, der Grollvater Theodorichs des Grollen), in dessen 
Namen Alatheus und Saphrax regierten. Mit der unter ihnen 
entstandenen Dreivolker-Konfiidcration (Ostrogoten, Alanen, 
Hunnen) zog auch Viderich nach Westen. Das Dreiviilker
Biindnis spielte ln der Schlacht bei Adrianopel eine entschei
dende Rolle. Diese, „romischen" Grcutungen, in Pannonien 
(Pannonia Secunda und Valeria) als Foderaten angesiedelt, 
erfiillten im allgemeinen ihre Fiideratenpflicht, doch gleicht 
ihr weiteres Schicksal, trotz Varadys Analyse, (Vărady, 1970), 
„einem Tennissplel ohne Ball". 

Nicht viei besser steht es mit der Geschichte der hunni
schen Ostrogoten. Wie man aus dem Zug des Radagais schlie
Jlen kann, verschiebt sich der ostrogotische Siedlungsbereich 
lmmer in Nachbarschaft der Hunnen langsam nach Westen, 
ein Vorgang, welcher in dem Abbrechen der Tschernjachow
siedlungen zu Beginn des 5. Jhs. seinen archăologischen Nie
derschlag findet. Gleichzeitig tritt aber im rumănischen Raum 
eln neuer, durch Prunkfunde, aber auch durch einfache 
Graberfelder (Zaharia, 1975) gekennzeichneter Fundhorizont 
auf, den man miiglicherweise mit den hunnischen Greutun
gen in Verbindung bringen kiinnte. Doch kann gegenwărtig 
dle ethnlsche Deutung dieses Fundhorizontes des 5. Jhs. 
noch nicht einwandfrei geklărt werden (s. auch Harhoiu, 
1 980). 

Unter den Hunnen vertiefte sich die nomadische Akul
turation der Greutungen (Schădeldeformation, nomadisches 
Trachtenzubehor), doch diirften sie wahrscheinlich „ein 
Konigtum erhalten haben, dessen konsolidierende Funktion 
derJenigen des baltihischen Konigtums im Riimerreich glich 
(S. 204), (zum ostgotischen Kiinigtum s. auch Claude, 1980). 
Auf dieser Basis konnte sich die traditionsstărkstc amalische, 
von Viderich gefiihrte Gruppe durchsetzen und das sogenannte 
Interregnum zu ihrem Gunsten entscheiden. Damit beginnt 
eine neue Ethnogenese : die Greutungen-Ostrogoten werden 
zu Ostgoten. Das pannonische Ostgotenreich (456/7 - 473), 
dle Ziige auf dem Balkan (473- 488) und der milJgliickte 
Versuch des „abgelehnten Amalers" Theodorich Strabo das 
ostgotlsche Konigtum fiir sich ln Beschlag zu nehmen, weiter 

der Kampf Theodorlchs um ltalien an der Spitze elnes polyeth
nischen Fiideratenheeres (483- 493), all dieses sind die wlch
tigsten Etappen der ostgotlschen Ethnogenese. Oh nach dem 
Zusammenbruch des Hunnenreiches (454/55) noch Ostgoten 
in Siebenbiirgen geblieben slnd, ist u.E. fraglich. Die Waffen
beigabe im zweiten Apahidagrab (iiber dle miigliche Datle
rung in die zweite Hălfte des 5. Jhs. Harholu, Dissertatlon) 
oder Dindeştl spricht mehr fiir eine nichtgotlsche, miiglicher
weise gepidische ethnische Zuweisung. Das wiirde dann in 
Einklang mit der hlstorischen Oberlieferung stehen, dall dle 
gesamte Gens der Ostgoten nach dem Zusammenbruch 
des Attilareiches in Pannonien angesiedelt wurde. 

Mit der Landnahme in Italien beginnt das letzte Kapltel 
der ostgotischen Geschichte, das in dem Untergang des ost
gotischen Konigreiches (552/53) seinen Abschlull findet. 
Wie bei den Westgoten (allerdings erst unter Leovgild, siehe 
oben), erfolgte bei den Ostgoten elne „lnstltutionalisierung" 
oder „ Imperialisierung" der Gens, aber gleichzeitig elne 
„Gentllisierung der antiken Welt", wodurch der Riimername 
seine bisherige okumenische Bedeutung verliert (S. 453). 
Die Grundlage fiir das Werden des friihmlttelalterlichen Staa
tes Ist damit geschaffen. 

Durch Wolframs kenntnlsreiches und vorziigliches Werk 
erhălt man einen tiefen und vielseitigen Einblick ln die kom
plexen Fragen der gotischen Viilkerwanderung und Volks
werdung. Gleichzeitlg stellt diese neue und vortreffliche Goten
geschichte einen ăullerst wichtigen Beitrag zur Erklărung des 
Niedergangs der Antlke und zum Aufstleg der mlttelalterli
chen Welt dar. 

Radu Harhoiu 
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HELMUT ROTH, Kunst der Volkerwanderungszeit, Miteinem Vorwort von K. Bohner und 
Beitrăgen von B .  Arrhenius, E. Bakka, V. Bierbrauer, H.W. Bohme, R.L.S. Bruse-Mitford, K. 
Diiwel, H.  Friesinger, E. Garam, G. Ha.seloff, O. von Hessen, K. Horedt, O. Klindz-Jensen, 
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Dle von H. Roth, unter Heranzlehung zahlreicher namhafter 
Fachleuten, herausgegebene „Kunst der Viilkerwanderungs
zeit", bletet einen guten Elnbllck in die so mannigfaltigen 
Kunstău.Derungen der Viilkerwanderungszelt. 

Der Opus la.Dl slch in zwel gro.De Telle glledern : I. Kunst 
der Viilkerwanderungszeit (S. 1 1 - 98) und II .  Dokumenta
tlon, Komentare, Bllderlăulerungen, Zelchnungen (S. 103-
323). Im Anhang wird dann das Verzelchnis der Slglen und 
Abkiirzungen (S. 327- 333), das Literaturverzeichnis (S. 
334- 345), eine synoptische Oberslcht : „archăologische Chro
nologle und Stllentwicklung Im germanischen Bereich" (S. 
346), eln Namen- und Sachreglster (S. 347- 351) und ein 
Quellennachwels der Abblldungen (S. 352) gebracht. 

Der erste Tell beglnnt mit elnem, von K. Biihner ver
fa.Dten Vorwort i1ber den Forschungsstand der Kunst der 
Viilkerwanderungszelt bis zum Anfang des 20. Jh. (S. 1 1 -
16). H .  Roth eriirtert dann in den drel nachfolgenden Kapi
teln, dle wlchtlgsten Fragen der Kunst der Viilkerwanderungs
zelt (S. 17- 85). In erster Relhe werden die historischen und 
kultur geschlchtllchen Voraussetzungen herausgearbeitet. 
In Roths Auffassung Ist dle Viilkerwanderungszeit von einem 
durch vier Komponenten determlnlerten Kraftfeld bestimmt : 
Ostgermanen, Westgermanen, iistllche Reiterviilker und der 
spătriimische Staat. Doch werden ln diesem Band nlcht allen 
dlesen Komponcnten dleselbe Bedeutung beigemessen. Dle 
Hunnen werden nur angedeutet, warend dle Magyaren viillig 
fehlen. Dafi1r tauchen pliitzlleh die Slawen auf, denen auch 
der so umstrlttene Schatzfund von Slnnlcolaul Mare zugewie
sen wird (Frieslnger S. 189 und 1 91). 

Ausgehend von der Rolle des riimischen Staates in der 
kunstgeschlchtllchen Entwlcklung des Barbarentums, hat 
Roth es mit Recht fiir slnnvoll gehalten, einen Oberbllck iiber 
die riimisch-germanlschen Bezlehungen, angefangen von 
den crsten krlegerlschen Auselnandersetzungen mit den 
Germanen (113- 101 v.u.Zr.) bis zum Ende des Westriimls
chen Relches, zu brlngen. Aus der Fi1lle der Ereignisse wăre 
es vlelelcht gut gewesen, die Bedeutung der Markomannen
krlege starker zu betonen, die, wie das zuletzt von Kenk 

gezeigt worden ist (Kenk 1977), ein ausliisender Faktor fiir 
die weitere kulturgeschlchtliche Entwlcklung im Elb-Welch
selgebiet gewesen ist. Besondere Aufmerksamkeit wird dann 
der allgemelncn Geschlchte der Goten, Langobarden und 
iistllchen Relterviilkern (Hunnen und Awaren) belgemessen. 
In tradltioneller Weise werden die wichllgsten historischen 
Erreignisse geschildert. Es bleibt weiter fraglich, ob nach der 
Aufgabe von Dazien, diese Provinz gotisches Territorium 
wurde (S. 30). Die allgemein den Goten zugewlesene Tschern
jachow-Sintana de Mureş-kultur lă.Dt sich nur im 4.Jh., und 
dann nur in Teilen der gewesenen Provinz Dacia feststellen. 

Mit der Abwanderung der Langobarden nach Italien 
(568), schlie.Dt dann der historische Oberblick. Er wird aber 
in vortrefflicher Weise durch dle regionalgebundenen Bel
trăge der obengenannten Fachleuten ergă,nzt. 

Anschlie.Dend analysiert H. Roth in zusammenfaOender 
aber lnhaltsreicher Form, die wichtigsten Fragen „der tech
nlsch-wirtschaftllchen Grundlagen des Kunsthandwerkes ln 
der Zeit der Viilkerwandcrung und des Friihen Mittelaltcrs". 
Die Kontakte mit dem Riimerreich schufen die Vorausset
zungen fiir die Kunstentwlcklung im Norden (Materlalbasls, 
Einfiihrung riimlscher Technik, figiirliche Darstellung). 
Fiir dle teclmisch-wlrtschaftllchen Voraussetzungen ln Si1d
osteuropa, erwelsen sich von besonderer Wichtigkelt die 
stădtlsch-spălhellenistischen Traditlonen, die slch beson
ders an der niirdlichcn Kiiste des Schwarzen Mceres, in Gru
slen und dann in Syrien ungebrochen gehalten haben. 

Oh das Miinzgold elne so entscheidende Rolle gesplelt 
hat, wie das aus H. Roths Auffassung hervorgeht, ist nur 
bcdlngt anzunehmen. Hartmanns Analysen einiger Gold
funde aus Rumanien, weisen mehr auf iistliche, noch nlcht 
ganz klar erfaObare Goldrcsourcen hin. Eine Frage die wegen 
der schlechten Bearbeltung der Quellenlange noch lange nlcht 
befriedigend geliist werden kann (A. Hartmann, Wiirtem
bergisches Landesn:mseum Stuttgart, freundliche Mittellung). 
Dasselbe gilt auch von dem von Roth angenommenen sleben
biirgischen Gold, auf dem schon Fettich, beim Fehlen der 
damals nlcht miiglichen Spektralanalysen, nur rein gefiihls-
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