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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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Abb. 1. Callatis : Verbreitungsbild der aussagekriiftigen Grăbertypen und Grabbeigaben. 
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relativer Genauigkeit konntc das Griiberfeldareal festgelegt 
werden :  eine Elllpse mit einer Oberfliiehe von ungefăhr 5 ha, 
deren Durchmesser 400 m,  bezlehungsweise 500 m betriigt. 
Allerdings, wie aus einer năheren Betrachtung des Grâber
feldplanes hervorgeht (Beilage, Abb. 2), muO das, auf S.10,  
Abb. 1 ,  festgelegte, Griiberfeldareal, in seinem iistlichen Teii 
erheblich ergânzt werden (Abb. 1) .  Wegen der Oberlaiterung 
durch moderne Gebăude, konnte leider nur ungefăhr 1 /4 
des Bestattungareals untersucht werden. Dabei konnten 
367 Kiirpergrăber freigelegt werden. Brandgrăber wurden 
nicht angetroffen. Das ergibt dann notwendigerweise rund 
2 OOO Bestattungen fiir das ganze Grăberfeld. 

Es folgt ein Kapitel iiber Grăbertypen, Bestattungsritcn 
und Brăuche (S. 1 5 - 25). Preda unterschcidet 7 Grăbertypen : 
a) Kistengrăber ; b) Grăber mit Gcwiilbe und Dromos ; 
c) Graber mit cinfachcr Grabkammer ; d) Grăber mit einfa
cher Grabgrube ; e) Grăbcr mit Gallcrie ; f) Grab in Amphora 
und g) die Grâber nr. 14 und 25. Die Grâbcrtypen a - d, 
sind in allen untersuchten Zonen anzutreffen. Gegenstiicke 
in den iistlichen und westlichen Provinzen (Mresia, Pannonia, 
Ractia, Norlcum) ,  sprechen fiir cine allgemeine Datierung 
wâhrcnd des 4- 6. Jahrhundcrts. Ausnahme von der Regel 
macht der Grăbertyp e, sowohl durch scine deutliche Gruppie
rung in nord-iistlichen Teii des Grăberfeldes, als auch durch 
seine vornehmlich nord-pontischen Analogien. 

Dic groOe Zahl der Kindcrgriiber (fast. 50 %), weist auf 
cine hohe Kindersterblichkeit hin. Sehr oft wurden Mehr
bestattnngen angetroffcn, cin Vorgang der auch an der Nord
kiiste des Seh\varzen Meercs oder in Pannonien seine Paralle
len findet. Die Orienticrung der Bestatteten ist, mit den 
iiblichen Abwcichungen, fast ausnahmslos W - 0 .  Nur dic 
durch Miinzen noch in das 3. Jahrhundert datierbaren Grii
hcr 23 und 30, sind ost-westlich orientiert. 

Ohne Riicksieht auf Geschlecht odcr Alter zu nehmcn, 
wird dann der Fundstoff eingehend analysiert (S. 22 - 27) : 
Keramik (S. 25 - 31),  GlasgcfăOc (S. 31 - 34) ; Fibeln (S. 
34- 37) ; Giirtelzubehiir (S. 37- 44) ; Schmuckgegenstandc : 
goldene Anhănger (S. 44) ; Ohrringe (S. 44- 49) ; Fingerringc 
(S. 53- 55) ; Perlen (S. 55 -- 60) ; verschieden Gegensliinde 
(S. 62- 64) und Miinzen (S. 64- 75). Bei jedem Typ werden 
dann die wichtigsten Gegenstiicke aus den anderen, mchr 
oder weniger entfernten, Teilen des spătriimisehen Reiches 
herangezogen. 

Auf Grund dieser Analyse faOt dann Preda seine Ergeb
nisse schlullfolgernd zusammen (S.  77 - 83) : 

1 .  Aus Scythia Minor und '.\Iresien kennt man bislang 
keine Nekropolis von solchen Dimensionen. Die besten 
Gegenstiicke zum Fundstoff aus Callatis sind, innerhalb der 
Provinz Sevthia Minor in Tomis und aullerhalb in Panno
nien, Raeti�n und Noricum anzutreffen. In teressant sind auch 
die Analogien zur Nordkiiste des Schwarzen :\Ieeres. 

2. Das Grăberfeld IăOt sich allgemein in das 4- 6. Jh. 
(vlelleicht auch Anfang des 7. Jh.) einordnen, wobei die meis
ten Grăber des 5. und 6 . . Jhs„ der Beigabenlosigkeit wegen, 
schwerer zu fassen sind. 

3. Der Mehrteil der Beigaben sind als spâtromisch-byzan
tlnische Erzeugnisse zu deuten und weisen (vor aliem die gol
denen Schmucksachen) auf eine wohlhabende Beviilkerung 
hln. 

4. Die west-iistliche Orientierung der Grăber, zusammen 
mit den christlichen Innschriften oder Symbolen (Grăber : 
316,  338, 226, 346, 352, 354, 47), sprechen fiir eine christliche, 
griechisch-romische Beviilkerung. 5. Es konnten auch fremde Einfliisse festgestellt werden : 
Dreilagenkamm mit erweiterter Griffplatte (Grab 1 7), Giirtel
schnalle mit Beschlagplatte mit Zelldekor (Grab 47) oder 
Fibel mit umgeschlagenem FuO (Grăber : 92, 98, 301) .  Da 
sie aber vereinzelt vorkommen, konnen sie das Allgemein
bild nicht triiben und sind unzureichend um fremde Beviil
kerungsgruppen, wie das in Histria oder Piatra Frecăţei der 
Fall ist, vcranschaulichen zu kiinnen. 

Der Analyse de Grăberfeldes folgt ein ausfiihrlicher Gră
berkatalog (S. 82 - 11 7). Dle anschliellende deutsche Zu
sammenfassung, macht des \Verk elnem breiten Kreis auslăn
discher Fachleute zngănlich (S. 121 - 1 33). Der nicht nach 

Grăber, sondern mehr nach Typcn geordnete aber reichc 
Tafelteil erganzt in befriedigcndcr Weise dle Ausfiihrun g 
(S. 1 35 - 221). 

* 

Ohne auf Einzelheiten bcsondcrs einzngehen, seien nach
folgen, trotz der objektiven m:rngellrnften Informationsbasis, 
cinige, auf den hcsser erforschten Nordteil des Gră berfeldes 
beschrenkte, horizontal-stratigrafische Beobachtungen er
lanbt (Abb. 1 ) .  

Im allgemeinen mull man Predas Ausfiihrung iiber die  
Verbreitung der vcrschiedenen Griibertypen zustimmen. 
Doch wird bei dcr Kombination Beigabenlosigkeit-Grabcrtyp 
d(Grăber mit einfacher Grube),  eine gewisse Gruppierung 
dieser Kombination im nord-iistlichcn Teii des erforschtcn 
Griiberfeldareals crkennber. Dcr Umstand wird noch deu
tlicher durch das Vcrhăltnis zwischen a/len beigabentragcn
den Grăbertypen und dem bcigabenlosen Grăbcrtyp d. Wăh
rcnd das Verhăltnis in der siidlichen und mittlcren Zone 1 7 : 1 
betrăgt, ist dasselbc Vcrhiiltnis in dcr nord-iistlichen Zone 
3 : 1. Der Grund fiir diese Situation kann vorcrst noch nicht 
entschieden wcrden. Es sei nur angcmerkt, dall sich in die
ser Zone der Griibertyp e (gute Gegcnstiicke in den nord
pontischen Gebieten) gruppiert, der durch Schnalle m it 
Beschliig mit Zellendekor (Tafel LVI/47 : 1 )  und durch Ohrrin
ge mit polyedrischem Endknopf (Tafrl LVI/1 7 : 2) (Grab 47) 
in dic erste Hălfte des 5.  J ahrhundcrts datiert wird. Der 
spate Zeitansatz der Grăber aus dieser Zone wird auch durch 
den Ohrring mit polyedrischen Endknopf ans Grab 74 (Grii
bertype d) (Taf. XVI I/74) bestatigt. Kiinnte man dann d ie 
Anhăufung der beigabenlosen Grăbcr des Grâbetyps d in 
diescr Zone, nlcht mit der, wahrcnd des 5. Jahrhunderts 
iiber•lll fcststellbaren, Beigabenlosigkeit crkliiren ? 

Der Unterschied zwischcn dem niirdlichen und siidlichen 
Teii der erforschten Nordzone wird auch durch die Gefăll
beigabe untcrstrichen. Wahrend man im siidlichen und mittle
ren Teii eine starke Anwesenhcit der Gefiillbeigabc feststellen 
kann, so ist diese Sltte im nordlichen Teii nur spărlich ver
treten. 

Ein a nderer Unterschied zwischen den beiden Teilen der 
besser erforschten Zone, veranschaulicht die Kartierung von 
Trachtenzubehiir. Wenn die Grupierung der Armringe oder 
des Giirtelzubehiirs, trotz klarer niirdlicher Tendenz, nicht 
ganz genau ersichtlich ist, so zeigt die Verbreitung der Zwie
belknopffibel eine ganz klare A nhăufung im nordwestlichen Teii 
des Grăberfeldes. D ie zwei, im nord-iistliche n  Teii des Gră
berfeldes angetroffenen Zwiebelknopffibel ergănzen nur die 
Feststellung. In der Forschung wurden die Zwiebelknopffibel 
zuletzt mit den spătromischen „zum Erbdienst Verpflichteten 
und deren Familienangehiirigen" (deshalb das Vorkommen 
in Kinder- u nd Săuglingsgrăber) im Zusammenhang ge
bracht (Eszter B. Vâg6, Istvan B 6 na, Die Grăber(e/der von 
Intercisa. Der spătromische Siidost(riedho(, Budapest, 1976, 
S. 167). Ausgehend von dieser Feststellung, kiinnte man dann 
die offensichtliche A nhăufung der Zwiebelknopffibelgrăber 
im nord-westlichen Teii des Grăberfeldes, mit einer, fiir diese 
„bevorzugte" soziale Gruppe, reservierte Grăberfeldzone 
identifizieren. Aber auch chronologische Griinde kiinnten 
eine Rolle gespielt haben. J edenfalls gehiiren, wie es Preda 
iiberzeugend zeigen konnte, alle Zwiebelknopffibel in die 
zweite H ălfte des 4 .  Jahrhunderts. D er Gedanke wird auch 
durch die Verbreitung der Haarnadel, die nach der Sachlage 
von Intercisa zu urteilen, erst mit dem ausgehenden 4. Jahr
hundert in die Mode kamen (E.B. Vago, I. B ăna, a.a.O„ S. 
202), nahe gelegt. Das Verbreitungsbild der Haarnadeln 
begrenzt sich nur auf den niirdlichen Teii der Nordzone. I n  
deren siidlichen und mittleren Teii konnte nur e i n  extrem 
iistlich gelegenes E xemplar (Grab 56) gefunden werden. 

Zusammenfassend kiinnte man folgende, der mangeln
den I nformationsbasis wegen, hypotetische Gliederung vorsch
Iagen : 

Grăberfeldareal A, dessen Verbreitungsbild vornehmlich 
in den siidlichen und mittleren Teii des erforschten Grăber-
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feldsektors l iegt. Kennzeichnende Merkmale : Fehlen der 
Fibel - und Haarnadeltracht, starke Keramikbeigabe. 

Grăberfeldareal B, dessen Verbreitungsbild vornehmlich 
im n!lrdlichen Teii des erforschten Griiberfeldsektors l iegt, 
wobei in dessen nord-ostlichen Teii eine zunehmende Bei
gabenlosigkeit in den Grăbern des Typs d erkennbar wird. 
A ndere Kennzeichen : schwache Keramikbeigabe, Fibel
und Haarnadeltracht. 

Grăberfeldareal C, mit exklusivem Verbreitungsbild in 
dem nord-!lstlichen Teii des Grăberfeldes. Kennzeichnendes 
Merkmal : Grăbertyp e. 

D er Unterscbied zwiscben den drei Grăberfeldarealen ist 
aber gleitend. In diesem Sinne spricht, unter anderem, das 
Verbreitungsbild des Giirtelzubehors, der Armringe oder die 
im Verbreitungsbild des Grăberareals A gefunden Grăber 
mit Valenzmiinzen. Ober die chronologiscbe Einordnung der 
drei Grăberfeldarealen kann man grob folgendes sagen : 
Areal C kann durch die schon oben angefilhrten Grilnde mit 
ziemlicher Sicherheit in die erste Hălfte des 5. Jahrhunderts 
eingeordnet werden. Zwiebelknopffibel und Armringe datie
i:en die B elegung im B-Areal in der zweiten Hălfte des I V. 
Jahrhunderts. Schlul3folgernd k!lnnte man dann fiir die Bele
gung im A-Areal vor aliem die erste Hălfte des 4. Jahrhun
derts in A nspruch nehmen. Noch nicht ganz klar fal3bar ist 
der Grăberhorizont des 6.Jh. D al3 die Nekropolis auch im 6. 
,Jh. beniitzt wurde ist, wie Preda es eindeutig zeigen konnte, 
durch das mit Justinianus - Miinze (538- 540) datierte, im 
n!lrdlichen Teii der mittleren erforschten Zone gelegene Grab 
132 bezeugt. Man kllnnte vielleicht dieser B elegungsphase 
ebenfalls einen T eii der beigabenlosen Grăber aus dem nord
!lstlichen Areal des erforschten Grăberfeldteils zuweisen. D as 
wttrde dann auch teilweise mit der von Preda vorgeschlagenen 
chronologischen Einordnung einiger beigabenlosen Griiber 
im Einklang sein. 

D och sollen all diese Beobachtungen nur als hypotetische 
Vorbemerkungen betrachtet werden. lhre B estăttigung kann 

nur eine ersch!lpfende Erforschung des Grăberfeldes bringen. 
A ngesichts der objektiven Sachlage in Mangalia, bleibt das 
ein schwer realisierbarer Wunsch. 

Es kann vielleicht sonderbar wirken, dal3 Preda seine 
Gegenstiicke sehr oft in den westlichen Provinzen sucht. 
Dazu hat ihn offensichtlich der ău13erst schlecbte Forschungs
stand der spătrllmischen stădtischen Grăberfelder in Mcesien 
und Scythia Minor gezwungen : das Grăberfeld von Callatis 
ist der bislang grol3te und am besten erforschte Best:rttungs
platz dieser Gebiete, Tatsache die ausschliel31ich Preda zu 
verdanken . ist. 

Ohne auf den Forschungsstand von Mcesien eingehen zu 
wollen, mu13 man mit bedauern feststellen, dal3 die Forschung 
der antiken Stădte aus Scythia Minor, es fiir wenig sinnvoll 
gehalten hat, dieser iiu13erst wichtigen Frage ihre Aufmerk
samkeit zu schenken. Wenn in Tomis (Constanţa) moderne 
Bauten die Erforschung der antiken Stadt erheblich erschwe
ren oder in Argamum (Jurilovca) die Forschung noch am 
A nfang ist, ist die Situation in Histria viillig anders. Trotz
dem sich die Bearbeitung der hier friiher ausgegrabenen Gră
berfelderteile als vielversprechend erwies, wurde die Erfor
schung des „unter freiem Himmel" liegenden Grăbcrfeldes 
abgebrochen. D er diirftige Zustand der Quellenlage des Gră
berfeldes von Histria, bedingt ohne Vorbehalt cine Wie
deraufnahme der Griiberfeldgrabung, D och scheint dieser 
Forschungsbedarf zukiinftigen, nicht niiher bestimmbaren 
Generationen beschieden zu sein. D amit wird aber ein unent
behrliches Objekt zum Verstăndnis der komplexen Fragen 
des spătantiken Lebens fiir Iange Zeit der Forschung entzogen. 

Durch die mustergiiltige Aufarbeitung des spiitromischen 
Grăberfeldes von Callatis, hat Preda einen wichtigen Beitrag 
zum Kenntnis der vielseitigen Problematik der Spiitantike in 
diesem extremen Teii des spătrllmischen Reiches getan. Es 
ist nur zu hoffen daJJ dieses schllne Werk den fiir die Forschung 
so notwendigen Wiederhall, finden wird. 

Radu H arhoiu 

Die V olker an der mittleren und unteren Donau im funften und sechsten Jahrhundert. Berichte des 
Symposions der Kommission fur Fruhmittelalterforschung 24. bis 27. Ok.ţober 1978, Stift Zwettl' 
Niederosterreich, herausgegeben von Herwig Wolfram und Falko Daim, Osterreichische Akademie 
der Wissenschaften, Philosophisch-Historiche Klasse, Denkschriften, 145. Band, Veroffentlichun 
gen der Kommission fi.ir Fri.ihmittelalterforschung Bd. 4, Wien, 1980, 305 p. +59 pl. hors-texte 

Sur I 'initiative de Ia Commission pour l'etude du haut moyen 
âge de I'Academie des Sciences d'Autriche ont eu lieu n 
Zwettl, en octobre 1 978, Ies travaux d'un symposium inter
national consacre aux • populations du Moyen et du Bas
D anube aux ve et vre siecles •. Voici maintenant que, moins 
de deux ans plus tard, un important et beau volume nous 
offre Ia plus grande partie des communications faites alors. 
Ce volume, paru par Ies soins de deux specialistes reputes, 
Ies professeurs H. Wolfram et F. D aim, represente - nous 
nous hâtons de l 'affirmer - une reussite non seulemenl gra
phique, mais aussi scientifique. E n  avanr;ant ceci, nous pre
nons aussi en consideration I'intention manifeste des organi
sateurs du symposium de relever Ie niveau des recherches sur 
une periode importante de l 'histoire des peuples danubiens 
qui, autant en raison de Ia precarite des sources litteraires 
que du caractere relativement recent des recherches archeo
Iogiques, n'est malheureusement pas connue aussi bien qu'elle 
Ie meriterait. C'est bien pourquoi Ie symposium a reuni une 
grande partie des meilleurs specialistes dans la matiere (d'Au
triche, Grece, Yougoslavie, Pologne, R.F. d'Allemagne, Rou
manie, Suede et Hongrie) et c'est aussi pourquoi Ies resul
tats de Ieurs recherches - de nature arcbeologique, histori
que, philologique, etc. - nous paraissent si concluants qt e 
nous avons juge necessaire d'en faire une breve presentation. 

Le volume est divise en plusieurs sections portant des ti
tres significatifs, qui annoncent des conclusions importantes 
et plus d'une fois, a un certain point de vue, novatrices. Ainsi, 
le chapitre intitule Die Romanen dechiffre Ies differentes 
modalites par lesquelles la civilisation et Ia population roma
nes se sont maintenues sur Ie Moyen D anube jusqu'au seuil 
du moyen âge. Les documents - archeologiques, litteraires 
et d'architecture - sur Iesquels a porte Ia discussion (L. 
Eckart, Die Konlinuilăl in den Lorcher Kirchenbauten mii 
besonderer Beriicksichtigung der ](irche des 5. Jahrhunderts ; 
H.D. Kahl, Zwischen Aquileja und Sa/zburg - Beobachtun
gen und Thesen zur Frage romanischen Rest-chrislenlums im 
nachuo/ker-wanderungszeillichen Binnen - Noricum ( 7. bis 
8. Jahrhunderl) ; M. Kandler, Archăo/ogische Beobachtun
gen zur Baugeschichte des Legionslargers Carnuntum am Aus
gang der Anlike) attcstent la continuite de vie de Ia popula
tion romane de Ia zone, meme dans Ies conditions d'instabi
lite creees par Ies migrations. C'est pourquoi - ainsi que Ie  
souligne J. Sasei (Zur hislorisclien Ethnographie des mill/eren 
Donauraums) dans son chapitre meme d' Introduction - ce ne 
sont que Ieurs contacls directs avec la  population autochtone 
romane, ainsi que la conservation de Ia vie urbaine (Seru-� 
bantia ou Lauriacum) qui expliquent l'adoption par Ies Sla
ves de la toponymie existante, la continuation des traditions 
antiques de civilisation et Ies rapports etroits, sur de multi
ples plans, qu'ils ont entretenus avec l'Empire byzantin. 
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