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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, 
G. Koenig, I. Kovrig, J. La.fonta.ine-Dosogne, A. Peroni, M. Schulze, L. Triimpelma.nn u.D.M. 
Wilson. Propylăen Kunstgeschichte, Supplementba.nd 4. Propylăen Verla.g, Frankfurt a..M. -Berlin
Wien, 1979, 352 S., 57 Abb, 320 Ta.f. 

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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măllig, in seiner Arbeit iiber den Schatzfund von Şimleu! Sil
vaniei, hlnwles (Fettich 1932). 

In der Frage des Handwerkertums cntscheidet sich Roth 
gegen das Wanderhandwerktum, fiir ortsgebundene, meist 
in zentralen Handwerkstătten arbcitende, abhăngige und 
„verlelhbare" Handwerker. Doch mulJ dic Fragestellung 
dlfferenzlert betrachtet werden. Wie cs Werner zeigen konntc, 
kann man Im 4. - 5. Jh. von ortsgcbundenen Handwcrkcrn 
sprechen, wăhrend im 6. - 7. Jh. man mehr mit Wandcrhand
werker rechnen darf (Werner 1 961 ,  S. 318). Interessant ist 
aber dle Deutung einiger sogenannter Handwerkergrăber, 
als Grăber adliger Herren. Dafiir kiinnte ein Hinweis auch 
Grab 10 von Band (Kovacs 1913,  S. 281 Abb. 12), mit Span
genhelm ln trachtgebundener Position, darstellen. 

Von dleser Basis ausgehend, verwcilt nun Roth auf die 
wichtlgsten Fragen der Viilkerwanderungsstile, die in zwei 
Gruppen geglledert werden :  der ăltere und der j iingerc Viil
kerwanderungsstll (S. 42- 85). 

In einem kurzen elnleitenden Kapitel werdcn Fragen der 
Chronologle und der verschiedenen falJbaren Verbreitungs
gebieten angestrelft. Zeitllch lăOt sich der Rahmen der Kuns
tentwlcklung von dem Elnsetzen der ersten figiirlichen Dars
tellungen ln der Germania Libera (3. Jh.) und dem Ende der 
Merowlnger- und Anfang der Karolingerzeit abgrcnzen. 

Dle wlchtlgsten Stllrlchtungen des ălteren Viilkerwande
rungsstlls sind von der gegenstăndlichen Anfangsphase des 
3. - 4. Jh. und von dem sogenannten Militărstil und seiner 
Derivate vertreten. Fiir Rumanien ist besonders der durch 
Punzierung kennzelchnende sogenannte Siisdala-Coşoveni
Stll wlchtlg. Ob man die direkten Anregungen fiir die Ausbil
dung des Siisdala-Coşoveni-stils, nur aut die bis Regensburg 
feststellbaren, ln der Punzierungtechnlk arbeitenden Fabrik
zentren, beschrănkt, Ist fragllch. Ole Verziehrung der Kanne 
aus dem Schatzfund von Pietroasa zusammen mit den ande
ren Fundstiicken des Siisdala-Coşovenl-stils aus Rumănicn 
(Co�ovenll de Jos I, Şimleu! Silvaniei), spricht fiir die An
wesenhelt solcher Werkstătten auch an der unteren Donau, 
was somit zu einer erhebllchen Erweiterung der Inspirations
zone fiihrt. 

A ngefangen mit der Hălfte des 5. Jhs. lălJt sich der soge
nannte jiingcre Viilkerwanderungstil ansetzen, desscn Stil
richtungen durch den Nydam-stil, die germanisehc Tieror
namentlk, die Vendelstile und durch den figiirlichcn Stil 
des 7. Jhs. dargestellt sind. Eine besondere Stellung im Rah
men des jiingeren Viilkerwanderungsstil, nirnmt der poly
chrome Edelmetallstil ein, dessen Verbreitung im Barbari
cum schon Ende des 4. und Anfang des 5. Jhs. zu verzeich
nen Ist. In der Verbreitung des polychromen Edelmetallstils 
mlllt H. R oth den nordpontischen Gebieten und dann dem 
Karpatenbecken eine entscheidende Rolle bei (Vcrbreitungs
karte S. 81) .  Wenn auch der Forschungsstand beziiglich der 
Frage der spătromisch-byzan tinischen Zellenarbcit noch nlcht 
befriedigend Ist, gibt es doch schon jetzt gcniigend Anhalts
punkte, dle auf dle bedeutende Rolle auch der Mittelmeer
werkstătte in der Verbreitung dieses Stils aulJerhalb der Gren
zen des romischen R elches hinweisen. (Riegl 1 901 , 323ff ; 
Werner 1 966, 288 ; Horedt 1972, 288) ; Bierbrauer 1976, 
120 - 121). 

'.\!ach R oths Obcrblick iibcr die K unst der Viilkerwan
ckrungszcit, folgcn noch zwei Bcitrăge : G. Hasselloff „Die 
Kunst dcr insularen ;\lission auf dem Kontinent" (85 - 92) 
und K. Duwcl „Dic Runncndenkmălcr der Viilkerwander
ungszcit" (S.  93- 98) ,  aus dem dic so viei besprochcne und 
schr wichtige lnnschrift des I-Ialsringes ans Pietroasa (Arnzt
Zciss 1 939) lcider fchlt. 

Eindrucksvoll bei diesem Werk ist auch der vorziiglichc, 
allcrdings nicht thcmatisch odcr cntwicklungsgemălJ geord
nete Tafcltcil. Es wird dcr ;\fehrteil dcr rcpresentativstcn 
K unstcrzcugnisscn dcr V iilkcrwanderungszeit vorgefiihrt. 
A usgczcichnetc kurze knlturhistorischc Einfiihrungen, zu
sammcn mit der Bcschreibung der abgebildetcn Fundstiickc, 
crlcutcrn dcn jcwciligcn Kulturkreis. 

Der von H. Roth hcrausgcgebcnen „Kunst dcr Viilker
wandcrungszcit", gelingt es in vorbildlicher Art und Weise, 
einen brcitcn Lescrkreis mit dcr Kunstschaffung der Viilker 
vcrtraut zu machen, die mchr oder wcniger geschichtspra gend 
fiir die Nachfolgczeit gewirkt habcn . 

Radu Harhoiu 
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CONSTANTIN PREDA, Callatis. Necropola romano-bizantină. Biblioteca de arheologie 38, Buka
rest, 1980, 224 S.,  94 Tafeln und 3 Abb. 

In selnem neuen Buch behandelt nun C. Preda die wichtigsten 
Fragen des splitromisch-byzantinlschen Grăberfeldes von 
Callatis (Mangalia). 

Nach einer kurzen Elnleltung (S. 7 - 8) ,  werden în zusam
menfassender Form die „Daten zur Geschlchte der Fors
chung" gebracht (S. 9 - 13). Dle ersten Grăber wurden vor 
und wAhrend des zwelten Weltkrieges entdeckt. Nach meh
reren zulălllgen Entdeckungen, fing im Jahre 1 962 die sys-

tcmatische Erforschung des 2,2 km westlich der antiken 
Stadt Callatis gclegcnen Grăberfeldes an, wobei vornehmlich 
scin niirdlicher Teii untersucht wurde. Probegrabungen im 
siidlichcn Teii bezeugen die Ausdehnung der Bclegung nach 
Siiden auch wăhrend des 5. Jahrhunderts (C. Iconomu, 
Pontica, 2, 1 969, S. 81 - 1 10). Es ist deshalb nur zu begriissen, 
dalJ Preda in năchster Zeit, systematischc Grabungen auch 
în diescm Grăbcrfeldarcal durchfiihrcn will (S. 13). Mit 
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