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Schon seit vielen J a h r z e h n t e n gehör t die umfas sende monograph ische Bearbe i tung einzelner Bei
gaben typen (z. B. Vogelf ibeln, Zierscheiben, Gürte lschnal len , um nur einige zu nennen) aus den 
Reihengräbe rn nach der Edi t ion u n d I n t e r p r e t a t i o n der G r ä b e r f e l d e r selbst zu den wicht igen 
Forschungsschri t ten der f rühmi t t e l a l t e r l i chen Archäologie . D a s anzuze igende "Werk liegt mit sei
ne m Gegens tand , den G o l d b l a t t k r e u z e n , auf dieser Linie, unterscheidet sich aber v o n den oben 
genann ten M o n o g r a p h i e n dadurch , d a ß nicht ein einziger Wissenschaft ler sich in die P r o b l e m a t i k 
eingearbei te t u n d sie d a n n geschlossen darges te l l t ha t . Es ist v ie lmehr aus einem Fre iburge r 
Sympos ium v o m 25. u n d 26. O k t o b e r 1974 hervorgegangen , dessen sechs V o r t r ä g e noch u m drei 
a n s c h l i e ß e n d a u s g e a r b e i t e t e D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e ( H A R T M A N N / W O L F , KOLLAUTZ, VIERCK) u n d d i e 

Kata loge der G o l d b l a t t k r e u z e e rwe i t e r t u n d mit einer Z u s a m m e n f a s s u n g versehen w u r d e n . 

Das W e r k ist übersichtlich a u f g e b a u t : 

I. Z u r Technologie u n d Kunstgeschichte der G o l d b l a t t k r e u z e 

1. ERNST FOLTZ, Technische Beobachtungen an G o l d b l a t t k r e u z e n 
2 . AXEL H A R T M A N N u n d R O T R A U T W O L F , V e r g l e i c h e n d e S p e k t r a l a n a l y s e n a n e i n i g e n f r ü h m i t t e l 

alterlichen G o l d f u n d e n u n d G o l d b l a t t k r e u z e n 
3. H E L M U T R O T H , D i e l a n g o b a r d i s c h e n G o l d b l a t t k r e u z e 
4. GüNTHER HASELOFF, ZU den G o l d b l a t t k r e u z e n aus dem R a u m nördl ich der Alpen 

I I . Z u m kulturgeschichtl ichen u n d gesellschaftlichen H i n t e r g r u n d der G o l d b l a t t k r e u z e 

1. RAINER CHRISTLEIN, D e r soziologische H i n t e r g r u n d der G o l d b l a t t k r e u z e nördl ich der Alpen 
2. WOLFGANG HüBENER, G o l d b l a t t k r e u z e auf der Iberischen Halb inse l 
3. ARNULF KOLLAUTZ, D a s Regis t rum Gregor i i als Quel le über die gesellschaftl ichsozialen u n d 

religiösen Zus t ände des langobardischen I ta l iens zur Zei t P a p s t Gregors I. 

I I I . Z u r Funds ta t i s t ik der G o l d b l a t t k r e u z e 

1. RAINER CHRISTLEIN, Verzeichnis der G o l d b l a t t k r e u z e nördl ich der Alpen 
2. OTTO VON HESSEN, Langobardische G o l d b l a t t k r e u z e aus I ta l ien 

IV. Die G o l d b l a t t k r e u z e u n d der östliche M i t t e l m e e r r a u m 

1. H A Y O VIERCK, F o l i e n k r e u z e a l s V o t i v g a b e n 

2 . K O N R A D WEIDEMANN, „ B y z a n t i n i s c h e " G o l d b l a t t k r e u z e 

V . Z u s a m m e n f a s s u n g v o n WOLFGANG H ü B E N E R 

In dieser Zusammens te l lung spiegelt der B a n d die augenblickliche Diskuss ion der mit den Gold
b l a t t k r euzen b e f a ß t e n Fachleute. D e r vorher ige Forschungss tand w i r d nicht re fe r ie r t , was dem 
mit der Mater ie weniger v e r t r a u t e n Leser die O r i e n t i e r u n g erschwert , o b w o h l die einschlägige 
Li te ra tu r angegeben ist. Die G o l d b l a t t k r e u z e w a r e n sehr häuf ig Gegens t and der Forschung. 
Vor bzw. w ä h r e n d des Zwei t en Weltkr ieges w u r d e n sie bereits monograph i sch vorge leg t : S. 
FUCHS, Die G o l d b l a t t k r e u z e aus der Zone s ü d w ä r t s der Alpen (1938) u n d M. WAGNER, Die 
langobardischen G o l d b l a t t k r e u z e nördl ich der Alpen (ungedruckte Diss. Innsbruck 1944). Letz
tere sind neu vorge leg t w o r d e n durch O . v. HESSEN, Die G o l d b l a t t k r e u z e aus der Zone n o r d 
w ä r t s der Alpen . Prob lemi della Civ i t ä e dell ' E c o n o m i a l o n g o b a r d a . Bibl ioteca della Rivis ta 
„Economia e Stor ia" 12, 1964, 199—226. Wie bedeu t sam der neue S a m m e l b a n d ist, zeigt sich 
allein d a r a n , d a ß der Kata log te i l von R. CHRISTLEIN gegenüber 1964 nördl ich der Alpen 16 wei
tere Kreuze au fwe i s t u n d der von O. v. HESSEN gegenüber 1938 südlich der A l p e n 40 neue und 
14 weitere F u n d e unsicherer P r o v e n i e n z verzeichnet . Leider sind beide Kata log te i l e sehr un te r 
schiedlich. Nörd l i ch der Alpen w u r d e n alle b e k a n n t e n K r e u z e verzeichnet , in Strichzeichnung 
abgebi lde t u n d in eine Verb re i t ungska r t e e inget ragen (Taf . 37), deren N u m m e r n der Fundl is te 
entsprechen. Beobachtungen zur Lage im G r a b sind nach Möglichkei t mitgete i l t . D a t i e r u n g u n d 
Zute i lung zu einer der drei Q u a l i t ä t s g r u p p e n (A bis C nach CHRISTLEIN) w e r d e n ohne nähere 
Begründung angegeben. Südlich der Alpen w e r d e n die übr igen B e i f u n d e r e fe r i e r t u n d d a m i t die 
Dat i e rungen begründe t . Die Q u a l i t ä t s g r u p p e n m u ß sich der Leser selber erarbe i ten . Z u r Lage 
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im G r a b fehlen Mitte i lungen ebenso wie die meisten Abbi ldungen der betreffenden Kreuze und 
eine Verbre i tungskar te . Vor allem aber verzichtet der Kata log auf die Refer ie rung der von 
FUCHS 1938 e r faß ten 187 italienischen Kreuze . Das ist insbesondere deshalb zu bedauern, weil 
dessen inzwischen überhol te Dat ie rungen (z. B. Kreuz aus dem sog. Gisul fgrab in Cividale ins 
8. J a h r h u n d e r t — es gehört aber ins f rühe 7. J a h r h u n d e r t ) nicht korr ig ier t wurden . Dadurch hat 
es z. B. der His to r ike r schwer, den Kata log f ü r seine Zwecke auszuwerten und sich vor Fehl
schlüssen zu bewahren . 

FUCHS ha t t e die Goldb la t tk reuze als Trachtbestandtei l des Festgewandes und alle Stücke nörd 
lich der Alpen als langobardischen Impor t angesehen. Beide In te rpre ta t ionen müssen heute auf 
gegeben werden , dar in sind sich alle Autoren t ro tz der divergierenden Beiträge erstaunlich einig. 

Schon die Metal lanalyse zeigt, daß fü r die Kreuze dreierlei Goldsor ten verwende t w u r d e n : 
Rheingold , orientalisches Gold und oberitalienisches Münzgold . Erstaunlich ist die häufige Strek
kung des Goldes durch K u p f e r und /ode r Silber (Beitrag I 2, S. 25). Zur Goldgewinnung aus dem 
P o u n d seinen Nebenflüssen gibt Beitrag I I 3 (S. 97 f.) interessante Hinweise . 

Die sorgfäl t ige Sti lanalyse der O r n a m e n t i k (Beitrag I 4, S. 37 ff.) ergab fü r alle aussagefähigen 
Stücke eine Anfe r t i gung nördlich der Alpen. Die ergebnisreichen technischen Beobachtungen 
(Beitrag I 1, S. 9 ff.) machen es zur Gewißhei t , d a ß die Goldb la t tk reuze nicht Bestandteil einer 
häufiger getragenen Tracht waren , sondern speziell f ü r die jeweilige Besta t tung angefer t ig t w u r 
den, z. T. unter V e r w e n d u n g von Münzen oder Preßmode ln , die der betreffende H a n d w e r k e r fü r 
andere Gegens tände wie z. B. Riemenzungen, Scheibenfibeln (vgl. Beitrag I 4, S. 52) usw. besaß. 
Beitrag I V 1 ergänz t in seiner Einlei tung (S. 125—130) diese Beobachtungen durch Vorlage ent
sprechender Preßmode l aus Bronze (Abb. 1, S. 126) und Aufze igen der ursprünglichen Zweck
bes t immungen solcher Model (Abb. 2, S. 128). N u r bei drei Goldb la t tk reuzen glaubt R. CHRIST
LEIN (Beitrag I I 1, S. 74), eigens f ü r diese angefer t ig te Model voraussetzen zu können. Aber 
von den Modeln können das von Sontheim/Brenz (Fundliste N r . 25) f ü r eine Gür te lgarn i tu r und 
das von Witt is l ingen (Nr . 44) f ü r eine besonders lange Riemenzunge best immt gewesen sein. 
Das Kreuz von Giengen (Nr . 13) ist noch nicht publ iz ier t , so daß eine Diskussion nicht mög
lich ist. 

CHRISTLEIN zieht aus all diesen Beobachtungen die entscheidende Konsequenz : „In erreichbarer 
Nachbarschaft zum F u n d o r t eines Goldbla t tk reuzes m u ß ein Goldschmied vorhanden gewesen 
sein, welcher jederzei t in der Lage war , ein Goldb la t tk reuz anzufe r t igen" (S. 74) und belegt an 
einigen ins t ruk t iven Beispielen, wie kle inräumig bei den Alamannen das Einzugsgebiet des 
Frauenschmucks war . Rez. k a n n nur beipflichtend auf kle inräumig verbrei te te Werksta t te igen
tümlichkeiten bei den Kreuzen selbst hinweisen: So sind z. B. von allen Goldb la t tk reuzen nur die 
beiden aus TübingenDerend ingen (Nr . 27/28) und eines aus Kirchheim/Teck (Nr . 16) mit 
unregelmäßigen Reihen kleiner Kugelpunzen verzier t . Die wirtschaftsgeschichtlichen Konsequen
zen aus diesen Feststel lungen sind sehr groß. In seiner Zusammenfassung versucht W. HüBENER 
z w a r die ad hoc Anfe r t i gung im Todesfa l l durch den Hinweis zu relat ivieren, daß die Goldb la t t 
kreuze wohl nicht zu Lebzeiten getragen, aber doch schon zu Lebzeiten erworben sein konnten 
(S. 154 f.), m u ß aber an dem Funera lcharakter der Kreuze festhal ten. 

Wenn der Leser nun aber wei te r f rag t , wozu die Goldb la t tk reuze gedient haben, kann er in dem 
Sammelwerk nur versteckte Hinweise finden. Die Zusammenfassung bemerkt nur, daß die 
Kreuze auf Stoff oder Leder au fgenäh t waren (S. 154). Die E r w ä h n u n g von Leder geht auf eine 
einzige Beobachtung in G r a b 97 von LinzZiz lau (S. 111, N r . 50) zurück, die angesichts zahl
reicher andersar t iger Beobachtungen einer Ü b e r p r ü f u n g bedar f . 

Das A u f n ä h e n „des Kreuzes auf das T o t e n g e w a n d " (S. 17) oder „wohl doch eine Art Toten
h e m d " (S. 136) wird beiläufig e rwähn t . Im Zusammenhang mit Tüchern als Berührungsrel iquie 
weist H . VIERCK auf Schweißtücher hin, u. a. auf das Schweißtuch aus dem Grab des hl. Cuth
bert (S. 139 Anm. 65). R. CHRISTLEIN stellt zu Beginn seines Beitrages II 1 den Funeralcharakter 
der Kreuze heraus, wobei er sich in Anm. 1 (S. 73) u. a. auf J. WERNER beruft , der „die auf 
Schweißtüchern aufgenäh ten Goldb la t tk reuze ein aus dem langobardischen Ital ien übernomme
nes Totenbrauch tum" nenn t (Suevia Sacra, Ausstel lungskatalog Augsburg [1973] 36). Schließlich 
bringt K. WEIDEMANN (Beitrag I V 2) die Goldb la t tk reuze mit ostmedi ter ranem Totenschmuck in 
Verbindung, u. a. mit einer „Ar t Goldbesatz , der auf einem Schleier gesessen ha t " ( S. 146), und 
nennt aus einem ägyptischen G r a b „ein einfach verziertes Kreuzchen, das wohl auf den Stoff 
eines Schleiers genäht worden w a r " (S. 148). O f f e n b a r ist die Frage nach der genaueren Zweck
best immung der Kreuze nicht diskutier t worden , obwohl ihre Beantwor tung zahlreiche andere 
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Probleme sicherer beurteilen läßt . Der Leser sei deshalb auf den Fundka t a log S. 105 — 111 ver
wiesen, in dem R. CHRISTLEIN fü r 24 von 52 Goldb la t tk reuzen nördlich der Alpen die Lage im 
G r a b anzugeben vermag. Für das G r a b von Hintschingen (Kat . N r . 15) ist die Lage „auf der 
Brust" ebenfalls bekannt (Rom. Germ. Korrespondenzbl . 9, 1916, 1 ff.). Insgesamt haben danach 
60 % der beobachteten Kreuze auf dem Kopf (auf Mund, Nase, Kinn, Gesicht, Schädel oder in 
der Kopfgegend) und 20 °/o auf oder neben dem Hals gelegen. N u r 4 % w u r d e n auf der Schulter 
und 16 °/o auf der Brust beobachtet, bei genaueren Angaben im oberen Bereich. Allenfal ls diese 
letzten 20 % könnten überhaup t nur auf ein Totenhemd aufgenäh t gewesen sein; aber die zahl 
reichen Bestandteile von der Tracht der Lebenden in diesen Gräbe rn sprechen eindeutig gegen 
die Benutzung von Totenhemden im späten 6. und im 7. J a h r h u n d e r t . Kopf und H a l s hät ten 
damit schon gar nicht bedeckt werden können. 80 °/o der in der Lage beobachteten Goldb la t t 
kreuze können also nur auf ein Tuch genäht worden sein, mit dem man das Gesicht des Toten 
bedeckte, wie bereits H . BOTT (Germania 23, 1939, 46) zu t r e f f end bemerkte . Wenn man dieses 
Tuch großzügig bemaß, f anden darauf auch noch die auf Brust oder Schulter beobachteten 
Goldb la t tk reuze Pla tz . 

Demnach zeigen die Goldb la t tk reuze zunächst nichts weiter an als die Sitte, dem Toten das 
Gesicht mit einem Tuch zu bedecken (mag m a n dar in nun ein Schweißtuch oder einen Schleier 
sehen) und dieses mit einem goldenen Kreuz zu benähen. 

Für den Archäologen ergeben sich daraus zwei Fragen: 1. Ist das Tuch über dem Gesicht des 
Toten auch außerha lb der Goldb la t tk reuzReg ion nachweisbar? F ü r die Reihengräber ist dieser 
Nachweis z. Z. jedenfal ls nicht zu füh ren . H . VIERCK weist aber darauf hin, d a ß das Gesicht des 
hl. Cuthbe r t in England mit einem Tuch bedeckt war (S. 139 Anm. 65). — 2. Müssen die 
Kreuze auf den Tüchern immer aus Gold gefer t igt worden sein? R. CHRISTLEIN (S. 76 f.) ver
neint diese Frage unter Hinweis auf nur part ie l l aus Blat tgold bestehende Kreuze (Kat . N r . 9, 
42 und 48), wobei die das Gold verb indenden Teile in der Form eines farb igen Tuchkreuzes zu 
denken sind. Ein weiteres Stoff kreuz erschließt er aus fo lgendem Vergleich: In Giengen (Kat . 
N r . 13) f lankierten zwei Adlerf iguren das Goldb la t tk reuz . In D o n z d o r f (Kat . N r . 4) wurden 
gleichartige Adlerf iguren auf dem Gesicht des Toten ohne Goldkreuz gefunden . Rez. möchte 
diese Überlegungen noch unters tü tzen durch den Hinweis auf das eine Kreuz von Wein
garten (Kat . N r . 30), dessen ausgeschnittene Innenfläche nur sinnvoll erscheint, wenn sie mit 
farbigem Stoff hinter legt war . Wenn tatsächlich die Tücher auf dem Gesicht der Toten gewöhn
lich mit einem Stoffkreuz und nur ausnahmsweise mit einem Goldb la t tk reuz versehen wurden , 
wären diese in der Tat „nur die Spitze des Eisberges" (S. 83). 

Wenn K. WEIDEMANN (S. 145) eine Her le i tung der Goldb la t tk reuze aus den Stof fkreuzen auf 
der Kleidung der Lebenden ablehnt , ist dami t natürlich noch nicht ausgeschlossen, daß Stof fkreuze 
auch auf den ausgesprochenen Grabtüchern verwende t wurden . Das gewichtigste Gegenargument 
gegen die Annahme von Stof fkreuzen auf den Gesichtstüchern der Toten bringt H . AMENT in 
seiner Rezension dieses Sammelbandes (Ber. R G K . 57, 1976, 359) mit der Bemerkung, d a ß es 
dann „mehr silberne und jedenfal ls eine große Zahl von bronzenen Kreuzen geben müßte" , zu
mal nicht nur beim Schmuck, sondern auch bei Vot ivkreuzen neben den kostbaren Goldexempla 
ren die billigeren Nachbi ldungen aus Silber und Bronze sehr zahlreich seien. Tatsächlich sind nörd 
lich der Alpen aber nur zwei Silberkreuze (Kat . N r . 25 und 51) gefunden worden , von denen 
das eine (Kat . N r . 25) sogar noch vergoldet war . Beide fal len durch ihre s tärker medi te r ran ge
prägte O r n a m e n t i k (vgl. dazu S. 58 f. und S. 38 Anm. 8 a) aus dem Rahmen des Üblichen. Sie 
gehören der Spätphase (Ende 7. Jah rhunde r t ) an, als andernor t s nur noch unverz ier te Goldb la t t 
kreuze einfachster Form verwende t wurden (Kat . N r . 8, 43, 47; vgl. Aufschlüsselung S. 112). 

Wenn sich der Leser vor Augen hält , d a ß die Goldb la t tk reuze diesseits und jenseits der Alpen 
nur bei Bestattungen auf Tücher zum Bedecken des Gesichts aufgenäh t waren , vermag er die 
Beiträge zu den Goldbla t tk reuzen des nichtlangobardischen Mit te lmeerraumes richtig e inzuord
nen. Sowohl H . VIERCK (Beitrag IV 1) als auch W. HüBENER (Beitrag II 2) weisen auf Vot iv 
kreuze aus Kirchenschätzen hin, die fo rma l mit den Goldb la t tk reuzen diesseits und jenseits der 
Alpen große Ähnlichkeit haben, aber keine Grabbeigaben sind. Es ist schon richtig, daß die 
mediterrane „crux gemmata" auch fü r die Goldb la t tk reuze aus den Gräbern das fo rmale Vorbi ld 
abgab und daß Kreuzesweihungen den geistlichen H i n t e r g r u n d verständlich machen, von dem 
aus das Goldb la t tk reuz als Teil des Schweißtuches eines Toten verständlich wird . Aber man 
sollte den scharfen Trennungsstrich nicht aus den Augen verl ieren, den K. WEIDEMANN zieht 
zwischen den Kreuzen in allen Bereichen der Lebenden einerseits (Vort ragekreuze , Kreuze aus 
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Stoff oder anderem Mater ia l als Trachtbestandtei l oder Schmuck) und dem speziellen Toten 
schmuck aus Blat tgold , der auch am Mitte lmeer außerha lb des langobardischen Italiens bei Chr i 
sten in K r e u z f o r m anzu t re f fen ist (S. 145 ff.) und die Langobarden (und durch diese die süddeut
schen Stämme nördlich der Alpen) zu ihrem gegen Ende des 6. Jah rhunde r t s einsetzenden und 
bis ins f rühe 8. J a h r h u n d e r t ver fo lgbaren (S. 112) Totenbrauchtum anregte. 

R. CHRISTLEIN zeigt (Beitrag I I 1), d a ß diese Sitte nördlich der Alpen vor allem vom Adel auf 
gegriffen w u r d e (Qua l i t ä t sgruppe C), und zwar gleichmäßig bei Frauen und Männerbes ta t tun
gen. Die nächstniedrigere Qual i t ä t s s tu fe B, die sich in die schriftlich überl iefer te Sozialschichtung 
noch nicht recht einfügen läß t , ha t nur gelegentlich Goldb la t tk reuze verwendet , und zwar be
vo rzug t bei Männerbes ta t tungen . In der unteren Qual i tä t ss tufe spielten Goldb la t tk reuze prak 
tisch keine Rolle (Tabelle S. 78). 

Wenn CHRISTLEIN allerdings am Ende seines Beitrages die von Lebenden getragenen H ä n g e 
kreuze gegen den reinen Bestat tungsbrauch der Bedeckung des Gesichts durch ein goldbesetztes 
Tuch kar t ie r t , ve r l äß t er seinen eigenen, anfangs so s tark betonten Ansatz vom reinen Funeral
charakter der Goldb la t tk reuze . Allen anderen christlichen Symbolen fehlt eben der reine 
Funera lcharakter , so d a ß m a n weder die Amule t tkapse ln , noch die Hängekreuze , noch andere 
christliche Anhänger als eine Alte rna t ive zu den Goldb la t tk reuzen a n f ü h r e n dar f . 

Angesichts der großen Zah l dieser christlichen Heilszeichen schließt CHRISTLEIN seinen Beitrag 
mit der Bemerkung, „ d a ß es an der Zeit ist, im archäologischen Fundmate r i a l unserer Reihen
gräber des 7. J a h r h u n d e r t s ernsthaf t nach Zeugnissen des Heiden tums zu suchen" (S. 83). 

In diesem Zusammenhang sind die sorgfäl t igen Analysen der O r n a m e n t e und bildlichen Darste l 
lungen auf den Kreuzen durch G. HASELOFF (Beitrag I 4, S. 37—70) von Bedeutung, durch die 
ältere Arbei ten des Autors (zi t ier t : S. 31 Anm. 1, S. 57 Anm. 60 und S. 63 Anm. 104) for tge
setzt werden . Er weist auf dem Kreuz von Wurml ingen (Kat . N r . 31) das heidnische Mot iv der 
menschlichen Maske zwischen Adler  und Eberköp fen nach (S. 56—58). Dabei ist aber die Maske 
auf keinem K r e u z a r m vol ls tändig abgepreßt , so daß es dem Herste l ler mit Sicherheit nur um 
die Wiedergabe von Tierornament , nicht aber um die des heidnischen Motivs gegangen ist. Die 
zweiköpfige Schlange auf dem Kreuz von Mindelhe im (Kat . N r . 38) ist ebenfalls auf heidnische 
Vorste l lungen vom Tode zurückzuführen . HASELOFF weist auf entsprechende Paral le len hin 
(S. 61), ohne die Totenbäume von Oberflacht und den Grabste in von Niederdol lendorf am 
Rhein bei Bonn zu erwähnen . Auf le tz terem ist diese Schlange schon weitgehend in christliche 
Vorstel lungen eingebunden. D a s K r e u z von Mindelheim ist deshalb am ehesten als Zeugnis fü r 
einen bereits eingeleiteten Assimil ierungsprozeß heidnischer Vorstel lungen in das christliche Welt
bild aufzufassen . 
Ausführ l ich behande l t HASELOFF die Menschenköpfe im Mit te l fe ld der Kreuze (S. 61—70), die er 
t ro tz aller Unsicherheiten in der Deu tung am Schluß als Darste l lungen des (byzantinischen) Kai
sers anspricht. Das ist in dieser General is ierung sicher nicht richtig, wie ein Blick auf langobardi 
sche Goldb la t tk reuze lehrt . Das Kreuz von Beinasco (Taf . 22, 3; FUCHS Kat . N r . 104) t räg t in 
der Vierung ein bärtiges Gesicht ohne Diadem, das in der Umschrift auf Agilulf bezogen wird , 
der von 590 bis 616 König der Langobarden war . Zwei Goldb la t tk reuze von Monza (Taf . 1; 
FUCHS K a t . N r . 63 und 64) t ragen anstelle des Por t r ä t s Monogramme, die als Agilul fus rex 
bzw. Theode l inda regina aufzulösen sind. Das M o n o g r a m m auf einem anderen Kreuz von Mon
za (Taf . 1; FUCHS Kat . N r . 62) ist als Clefus rex oder Cunincper tus rex aufzulösen, bezieht sich 
also auf einen der beiden Langobardenkönige , die von 572 bis 574 bzw. 688 bis 700 regierten. 
Analog dazu könn ten die diademlosen K ö p f e auf den alamannischen Goldb la t tk reuzen z. B. auf 
die fränkischen Könige bezogen werden, die ja seit Theudeber t I. (543—548) Münzen mit eige
nem N a m e n prägen l ießen. Vielleicht sind aber auch noch andere Herrscher denkbar . 

Völlig anders ist der Kopf auf dem Ulmer Goldb la t tk reuz (Kat . N r . 29) zu deuten, der im Ge
gensatz zu den Herrscherbi ldern im Profi l und zusammen mit verkleiner t wiedergegebenem Arm 
mit H a n d dargestel l t ist (S. 61—64). HASELOFF hat übersehen, d a ß hinter dem Kopf auch noch 
ein Bein mit deutlich abgesetztem F u ß und Zeh wiedergegeben ist, wie der Vergleich mit Para l 
lelen auf nordischen Goldb rak t ea t en zeigt. HASELOFF zit iert seinen Nachweis desselben Motivs 
in anderer A n o r d n u n g auf den Armen zweier Goldb la t tk reuze aus Cividale und auf zahlreichen 
skandinavischen Fundstücken (Goldbrak tea ten — Goldbla t tk reuze , in: Neue Ausgrabungen und 
Forschungen in Niedersachsen 5, 1970, 24—39), ohne jedoch das Motiv inhaltlich deuten zu kön
nen. 
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Rez. hat im Jahrb . R G Z M . 17, 1970, 274—76 gezeigt, daß dieses Motiv eine Wodandar s t e l lung 
ist, die bis zum Goldhorn von Gallehus zurückverfolg t werden kann . HASELOFF erwägt S. 64, 
ob dieses heidnische Motiv auf den Goldb la t tk reuzen seinen Sinngehalt im christlichen Sinn ge
wande l t habe. Das ist ganz unwahrscheinlich. Wie sehr die Alamannen im 7. J a h r h u n d e r t die 
Wodandars te l lungen von christlichen Motiven zu unterscheiden vers tanden, zeigt die Scheiben
fibel von Dax landen (Stadt Karlsruhe) , die dieselbe Wodandars t e l lung (wobei das l inke Bein 
der U l m e r Dars te l lung sehr ähnlich ist) zeigt und zusammen mit Axt und Pferdeschädel in einer 
Opfe rg rube gefunden wurde (E. WAGNER, Funds tä t ten und Funde im G r o ß h e r z o g t u m Baden 2 
[1911] 76 Abb. 76). Das Goldb la t tk reuz von U l m m u ß also als eines der wenigen Beispiele fü r 
eindeutigen Synkret ismus in te rpre t ie r t werden. Das ist ein besonders fü r die Landesgeschichte 
wichtiges Ergebnis. Denn offenbar sind es solche Formen christlichen Glaubens gewesen, gegen 
die sich der Eifer eines Bonifa t ius im 8. J a h r h u n d e r t gerichtet hat (vgl. S. 83). 

Der Redakt ion ist fü r die rasche Herausgabe dieses außerordent l ich anregenden Sammelbandes 
nur wenig mehr als ein Jah r nach dem Kongreß sehr zu danken . Sie ha t fleißig gearbeitet und 
den Band durch zwei Register S. 160 ff. und K o n k o r d a n z e n (S. 38 und 159) aufgeschlüsselt so
wie die Autoren der einzelnen Beiträge kurz vorgestell t . D a ß sie es nicht leicht hat te , geht allein 
daraus hervor , daß der Beitrag von K. WEIDEMANN nur als überarbei te te Pro tokol l fassung des 
Vortrages vorliegt . U m so mehr wird man der Redak t ion kleine Schönheitsfehler nachsehen, von 
denen sie die gravierendsten sogar noch selber gemerkt und auf einem Einlagebla t t korr ig ier t 
hat . Auf S. 121 sind die Kata lognummern E bis G zweimal vergeben worden . Unte r den 
Autoren auf S. 167 fehlen die Angaben zu K. WEIDEMANN. Der K a r t e S. 86 fehl t die Unte r 
schrift. Die eingetragenen Or te geben keinesfalls die Funde von Goldb la t tk reuzen an, sondern 
die Lage der im Text erwähnten Orte . Goldb la t tk reuze nennt W. HüBENER im zugehörigen Bei
trag nur aus Tor redon j imeno und Villafäf i la . H . VIERCK e rwähn t auf S. 136 f. ein weiteres spa
nisches Kreuz von Burguillos und K. WEIDEMANN auf S. 148 ein anderes aus Zaragoza . Beide 
sind nicht in die K a r t e S. 86 eingetragen worden . Was die in HASELOFFS Beitrag (I 4, S. 39 Anm. 
9 ff.) abgekürz t zit ierte Li te ra tur bedeutet , bleibt der Findigkei t des Lesers überlassen, der den 
auch von anderen Autoren zit ierten FUCHS leicht als S. FUCHS, Die langobardischen Goldb la t t 
kreuze aus der Zone südwär ts der Alpen (1938) identifizieren kann. U m aber die anderen Ab
kürzungen aufzulösen, m u ß er Anm. 1 (S. 31) des voraufgehenden Beitrages lesen und f indet 
unter HASELOFF (1956) dessen Aufsa tz , Die langobardischen Goldb la t tk reuze , in : Jah rb . R G Z M . 
3, 1956, sowie unter H . ROTH (1973) dessen Monographie , Die O r n a m e n t i k der Langobarden 
in Italien (1973). 

Insgesamt ist aber das vorl iegende Werk eine großar t ige organisatorische und wissenschaftliche 
Leistung. Es dürf te schwer fal len, ihm fü r eine andere G r u p p e von G r a b f u n d e n eine Zusammen
fassung von gleicher Vielschichtigkeit, räumlicher Weite und Präzis ion der Dar legung an die 
Seite zu stellen. 
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