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annahm. AuBerdem babe man wegen des guten Forschungsstandes im Rheinland dieser 

Keramik im Verhaltnis zur franzdsischen Ware ein zu groBes Gewicht beigemessen.

Die zahlreichen spaten Keramikgruppen konnen bier nicht einmal genannt 

werden. Neben bekannten, wie der Keramik von Thetford, St. Neot oder Stamford, 

treten zahlreiche nene Waren auf, die teils nach Fundorten, teils nach technischen 

Merkmalen differenziert werden. Die Keramik wird fast ausschlieBlich auf der Dreh- 

scheibe gemacht (wheel-thrown), doch kommt auch noch handgemachte Ware vor. 

Seltsamerweise bricht die qualifizierte Keramikproduktion zugunsten der hand- 

gemachten Ware im spaten Mittelalter (12. Jahrhundert) zusammen, und es wurde 

nur an wenigen Stellen (York, Stamford) weiterproduziert.

Der Beitrag von Hurst gibt einen ausgezeichneten Uberblick uber die schnell 

voranschreitende englische Keramikforschung und enthalt eine Fiille Details, die 

hi er nicht erwahnt werden konnen.

Der Beitrag von M. Dolley uber die Miinzen (S. 349ff.) wendet sich vor allem 

an den Nichtnumismatiker. In padagogisch geschickter Weise wird die Geschichte 

der Mfinzpragung mit vielen Einzelheiten, sowohl was die Verteilung der Miinzen wie 

die Moglichkeiten der Datierung und die Zusammenhange mit dem kontinentalen 

Mfinzbereich betrifft, besproehen. Ein weiterer Absatz fiber die Tatigkeit der Mfinz- 

meister und der Miinzstellen erlaubt Einblicke in den technischen Ablauf und die 

Moglichkeiten, solche Arbeitsstellen archaologisch zu identifizieren, was bisher noch 

nicht gegliickt ist. Ein drifter Absatz fiber die Ordnung der Miinzen und die Inter

pretation gibt dem Nichtfachmann Auskunft fiber die Moglichkeiten und die Me

thoden, mit denen der Numismatiker sein Material bearbeitet.

In einem kurzen Beitrag von J. Clutton-Bork (S. 373ff.) werden Haustiere 

und Wildtiere sowie Fische besproehen, soweit sie in der angelsachsischen Okonomie 

eine Rolle spielen. In Diagrammen wird die Frequenz der einzelnen Haustierarten in 

Siedlungen, die zahlreiche Tierknochen ergeben haben, gegeniibergestellt. Die Tier- 

arten werden dann einzeln abgehandelt, und jeweils bei den einzelnen Tieren, wie 

auch im allgemeinen Teil, werden auch die schriftlichen Uberlieferungen fiber die 

Bedeutung der Tiere mit herangezogen. Der Beitrag ist gestrafft, aber sehr instruktiv.

Dem Werk ist eine Literaturliste beigeffigt, auf die sich alle Autoren beziehen. 

Die Einzelbeitrage sind ausffihrlich mit Anmerkungen versehen, die besonders bei 

Biddle den Aufsatz in einer fur englische Ubungen ungewohnlichen Ffille bereichern.

Ein Index beschlieBt das Werk. Wilson hat einleitend betont, daB bei den vielen 

neuen Grabungen ein solches Handbuch kein abschlieBendes Werk sein kann, doch 

kann ihm bestatigt werden, daB es notwendig war, diese Zwischenbilanz zu ziehen, 

und daB damit auch der kontinentalen Forschung ein groBer Dienst erwiesen wurde, 

denn es ist eine Ffille von Material, von Ergebnissen, aber auch offenen Fragen 

vorzfiglich publiziert.

Kiel. Hermann Hinz.

Ludwig Buisson, Der Bildstein Ardre VIII auf Gotland. Gottermythen, Heldensa- 

gen und Jenseitsglaube der Germanen im 8. Jahrhundert n. Chr. Abhandlungen 

der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Philologisch-Historische 

Klasse, 3. Folge, Nr. 102. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1976. 

136 Seitenund 23 Tafeln.

Wahrend die inhaltliche Deutung von bildlichen Darstellungen der klassischen 

Antike oder des christlichen Mittelalters nur noch in Einzelfallen Schwierigkeiten
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bereitet, hat die wissenschaftliche Diskussion der heidnisch-germanischen Bilddenk- 

maler erst an wenigen Stellen festen Boden erreicht. (Die wichtigste Literatur hierzu 

hat Verf. in Anm. 1 und 57 zusammengestellt.) Das vorliegende Werk ist ein in mehr- 

facher Hinsicht bedeutsamer Schritt zur Erhellung dieser germanischen Ikono- 

gr aphie - Tradition.

Als methodischer Neuansatz wird in Kap. 2 von einer systematischen Analyse 

der Schilderung von bildlichen Darstellungen auf einem Kampfschild ausgegangen, 

wie sie in einem um 800 entstandenen Gedicht des Skalden Bragi des Alten wenigstens 

in groBeren Fragmenten iiberliefert ist. Einzelne Teile dieser kunstvollen Dichtung 

waren schon vorher zur Erlauterung einzelner Szenen auf Bildsteinen herangezogen 

worden. Verf. versucht erstmals, einen Gberblick daruber zu gewinnen, welche 

Gottermythen und Heldensagen in welcher Fassung „um 800 im Norden als bekannt 

angenommen werden “ durfen (S. 55). Diese Formulierung verrat, daB Verf. mehr 

will als nur die bildlichen Darstellungen eines Bildsteines deuten, ihm geht es zu- 

gleich auch um ein Stuck Literaturgeschichte. Methodisch gesehen sind das zwei 

Schritte, die dem Leser jedoch nicht genugend deutJich gemacht werden: Der erste 

Schritt betrifft die ikonographischen Fragen, fur die aus Bragis und weiteren Dich- 

tungen vollig eindeutig gefolgert werden kann, daB im fruhen 9. Jahrhundert auf 

Schilden jeweils mehrere szenische Darstellungen von Gottermythen und Helden

sagen in der Weise abgebildet waren, daB jedes einzelne Bild ,,Charakteristika besaB, 

die es ausdrucklich einer bestimmten Szene zuwiesen“. Fur den Betrachter ,,von 

Bragis Schild weckte also das Einzelbild die Vorstellung des Ablaufes“ eines ganzen 

Erzahlzusammenhangs (S. 59), wie er u. a. in Snorris Edda schriftlich iiberliefert 

ist. Mit diesen Feststellungen ist erstmals die Basis fur die Deutung germanischer 

Bilddenkmaler des 8./9. Jahrhunderts methodisch korrekt bestimmt worden.

Es ist wichtig, sich zu vergegenwartigen, daB die weitergehende literarhistorische 

Frage nach den im Norden zu jener Zeit iiberhaupt bekannten Mythen und Sagen 

ein zweiter, uber diese sichere Grundlage hinausfiihrender methodischer Schritt ist, 

der noch ganz anders abgesichert werden muBte. Verf. kommt bei dieser weiter- 

gehenden Fragestellung zu SchluBfolgerungen, bei denen man weniger festen Boden 

unter den FiiBen fuhlt als bei den rein ikonographischen Problemen. So folgert er 

z. B. aus der Nichterwahnung von Sagen und Mythen in den Schildgedichten, daB 

diese damals den Dichtern nicht bekannt waren: ,,Was indessen auffallt, ist die 

Tatsache, daB der Norweger Bragi anscheinend eine Reihe von Mythen und Sagen 

noch nicht gekannt hat, die auf Gotland damals gelaufig waren. Hierzu gehoren z. B. 

alle Mythen, die mit Loki in Zusammenhang stehen“ (S. 115f.). Dabei hat Bragi 

doch lediglich wenige Szenen auf einem Schild mehr angerissen als geschildert, aber 

nicht seine gesamte Mythenkenntnis ausgebreitet.

Auch bei der Argumentation, wie weit die Schaffung zweier Sterne aus den 

Augen des Riesen Thjazi schon Bestandteil des iibrigen Thjazi-Mythos (Auseinander- 

setzung Thjazis mit drei Asen) war, werden auf nicht tragfahigen Fundamenten zu 

hohe Gebaude errichtet: Angeblich kennt Bragi die Verbindung zwischen beiden 

Mythenteilen noch nicht, deshalb ,,liegt es nahe, zwei getrennte Thjazi-Mythen- 

stiicke . . . anzunehmen“ (S. 40). Auf S. 70 wird wiederum e silentio (weil die Stern- 

schaffung nicht auf dem Bildstein dargestellt ist) gefolgert, daB die S. 40 ,,gemachte 

Feststellung“ durch ,,die Bildzeichnung auf Ardre VIII bestatigt“ wird. In der Zu- 

sammenfassung wird schlieBlich als gesichertes Ergebnis festgehalten, daB die Aus- 

einandersetzung Thjazis mit den drei Asen ,,spater im Prosatext der Snorra Edda“ 

(S. 117) durch den „alten (Schopfungs ?-)Mythos“ von der Sternschaffung erganzt 

worden sei. Die Quellengrundlage fur diese Folgerung sind zwrei verschiedene bildliche
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Darstellungen auf Schilden des friihen 9. Jahrhunderts: Bragi schildert nur die Dar

stellung der Sternschaffung, ein etwas spateres Schildgedicht nur die Auseinander- 

setzung der drei Asen mit dem Riesen (S. 39). Offenbar war auf jedem Schild eine 

andere Thjazi-Szene dargestellt, ohne dab sich der geringste Hinweis darauf fin det, 

ob beide Teile zusammengehbrten oder nicht. Fur eine Zusammengehbrigkeit schon 

im 9. Jahrhundert spricht sogar, daB zumindest der von Bragis Schildgedicht 

abhangige Dichter des jiingeren Schildgedichtes beide Mythen-Teile kannte und 

so ein Interesse am Ausgleich eventueller Widerspriiche haben muBte. Rez. will 

die Problematik des literarhistorischen Aspektes nicht weiter vertiefen, da es sich um 

Randprobleme handelt angesichts des groBen Zuwachses an gesicherter Kenntnis in 

den ikonographischen Fragen, zu denen im Folgenden ausschlieBlich Stellung be- 

zogen wird.

In Kap. 2 hatte Verf. die sichere Grundlage gewonnen, daB die u. a. in Snorris 

Edda um 1220 schriftlich fixierten germanischen Erzahlstoffe um 800 in Form von 

charakteristischen Einzelszenen bildlich so dargestellt wurden, daB man sie eindeutig 

wiedererkennen konnte. Verf. kann also mit groBer Sicherheit da von ausgehen, bei 

den Darstellungen auf dem Bildstein Ardre VIII ahnliche Verhaltnisse anzutreffen 

(Kap. 3), so daB er fur deren Deutung lediglich die ,,Charakteristika“ fur die be- 

treffenden Erzahlinhalte zu linden und zu definieren braucht.

Fur drei Szenen konnten dabei altere Deutungsvorschlage bestatigt und ver- 

feinert werden: Thors Fischzug (kenntlich an zwei Mannern im Boot, Ochsenkopf an 

der Angel als Koder fur die Midgardschlange), Wielands Rache (Schmiede, ent- 

hauptete Konigssohne, Fliigelgewand bzw. Vogelfang und Kbnigstochter) und Lokis 

Fesselung (gefesselter Mann, Giftschlange, Frau mit AuffanggefaB fur Gift). Fur alle 

drei Szenen sind schon seit langerer Zeit ganz ahnliche Darstellungen jlingerer und 

alterer Zeitstellung aus Skandinavien und GroBbritannien bekannt. Sie bestatigen 

aufs beste, wie richtig der Ansatz des Verf.s ist, der durch sie in die Lage versetzt 

wird, die Variationsbreite in der bildlichen Darstellung der Erzahlinhalte zu dis- 

kutieren. Er versaumt allerdings, auf die Tatsache hinzuweisen, daB Thors Fischzug 

auch mit nur einem Mann im Boot eindeutig dargestellt werden kann (Stein von 

Altuna), obwohl fur den Ablauf der Handlung zwei Manner unbedingt erforderlich 

sind. Die Bilder scheinen jeweils die kiirzest mogliche Formel fiir die einzelnen Er

zahlstoffe anzustreben. Diese Beobachtung ist fiir die Interpretation der Bilddenk- 

maler von grbBter Bedeutung: Man darf nicht einmal die vollstandige Wiedergabe 

der wicht gsten Handlungen oder der daran beteiligten Personen erwarten. Dadurch 

wird einerseits die Deutung der Bilder sehr erschwert, andererseits aber auch die vom 

Verf. angestrebte Festlegung der Varianten des Erzahlstoffes mit Hilfe von Bild- 

denkmalern nahezu unmoglich gemacht. SchlieBlich ist daraus eine methodische 

Forderung abzuleiten: Man sollte nach Mbglichkeit die Deutung einer bildlichen 

Darstellung nicht auf eine einzige Variante des Motivs stiitzen, sondern soviele wie 

moglich zusammentragen, um groBere Sicherheit fiir die Interpretation zu gewinnen.

Verf. hat dieses zusatzliche Hilfsmittel fiir seine neuen Deutungen nicht in 

Anspruch genommen. Das war fiir zwei Szenen auch nicht moglich, weil fiir sie bisher 

keine Parallelen bekannt sind. Dennoch hat Verf. fiir sie iiberzeugende Identifizierun- 

gen mit der schriftlichen Uberlieferung gefunden: Geburt des Riesen Thrudelmir 

(kniende Gestalt mit sechs Kopfen unter der Hand eines ebenfalls knienden Mannes) 

und Sigmund mit Sinfjotli im Grabhiigel (zwei gefesselte Manner, der Kopf des einen 

liegt am FuB des anderen, dazu eine Frau mit Schwert und TrinkgefaB). Eine weitere 

Szene ist auf dem Stein so abgewetzt, daB ihre sichtbaren Reste weder selbst noch 

iiber eventuelle besser erhaltene Parallelen zu deuten sind.
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Fur die Darstellung eines eingegrenzten Bezirkes mit zwei Mannern und einem 

Ochsen, an dem sich von auBen ein drifter Mann zu schaffen macht, ist die Deutung 

des Verf.s als Thjazi-Mythos auf den ersten Blick sehr einleuchtend. Wenn man aber 

auf dem Stein von Klinte Hunninge I eine Variante dieser Darstellung findet, auf der 

nicht nur Hauser in der Einfriedung stehen, sondern die beiden Manner mit Bogen 

herausschieBen, erheben sich Zweifel an der Deutung, denn Bogenschutzen kennt der 

Thjazi-Mythos sonst nicht.

Die Darstellung der beiden unter einer hufeisenfbrmigen Bildumrahmung 

knienden Manner, die mit einem Tierbalg beschaftigt sind, hat zwei mehr oder weni- 

ger ahnliche Parallelen, auf den Steinen von Alskog Kirke und Larbro Tangelgarda I. 

Verf. fiihrt beide an (S. 83), halt sie aber nicht fur die Darstellung desselben Erzahl- 

inhaltes. Der aufmerksame Leser sollte aber beide Bilder mitheranziehen (dazu 

auBer den von Verf. zitierten Interpretationen.auch J. 0. Plassmann in: E. Oxen- 

stierna, Die Wikinger2 [1966] 251-258), wenn er die Tragfahigkeit der neuen Deutung 

abwagen will, nach der Sigmund und Sinfjotli dargestellt sein sollen, wahrend sie sich 

anschicken, Werwolfe zu werden.

Verf. interpretiert schlieBlich die beiden Manner im Boot mit Netz und ge- 

speertem Fisch als Gefangennahme Lokis, der sich in einen Lachs verwandelt hatte. 

Dabei muB Verf. aber in wesentlichen Details Abweichungen von Snorris Wortlaut in 

Kauf nehmen, wonach der Lachs ausdriicklich ohne Boot und Fischspeer nur mit der 

Hand gefangen und das Netz vom Ufer aus durch mehrere Personen gehandhabt 

wurde. Verf. weist auf einen ahnlichen Erzahlstoff bin, in dem Loki den in einen 

Hecht verwandelten Zwerg Andwari unter Zuhilfenahme eines Netzes fangt (S. 63, 

Anm. 32), wobei die genauere Fangmethode nicht iiberliefert ist. Verf. meint nun, 

daB der dargestellte Fisch mit Sicherheit kein Hecht sei. Damit iiberschatzt er die 

biologische Genauigkeit germanischer Fischdarstellungen bei weitem. Da Hechte 

ebenso wie Lachse gespeert wurden, kommen fiir die Deutung dieser Szene zumindest 

beide Erzahlinhalte in Frage, wobei der Fang des Andwari nicht mit den Schrift- 

quellen in Widerspruch steht. DaB Andwari als Hecht in der Tat dargestellt wurde, 

zeigt die eisenbeschlagene Kirchentiir von Versas, Vastergbtland (W. Mehnert, 

Germanenerbe 4, 1939, 66), wo allerdings der Fang selber nicht wiedergegeben ist. 

Der aufmerksame Leser wird auch hier abwagen miissen, fiir wie sicher er die Deutung 

des Verf.s halt, dem aber immerhin zu danken ist, diese Szene endgiiltig aus dem 

friiher vermuteten Zusammenhang mit Thors Fischzug ausgeschieden zu haben.

Alle bisher behandelten bildlichen Darstellungen erwiesen sich bei Betrachtung 

der gesamten Gruppe vergleichbarer Bildsteine als Zusatze zu einem festen Bild- 

Formular, das gewissermaBen als ,,eiserner Bestand“ dieser Steine ein bemanntes 

Segelschiff und eine dartiber angeordnete Reiterszene zeigt, bei der dem Reiter durch 

eine Frauengestalt ein Willkommenstrunk gereicht wird. Wahrend Verf. bei der 

Deutung der Einzelszenen zu sicheren neuen Ergebnissen kommt, bei denen hochstens 

gelegentlich die Entscheidung zwischen zwei Alternativen weniger eindeutig zu 

treffen ist, als er angibt, begeht er seinen methodischen Kardinalfehler durch die 

Nichtbeachtung dieses allgemeinen Bild-Formulars, dessen Bestandteile er ausein- 

anderreiBt und als Einzelbilder deutet. Das Bild-Formular ist um 800 nicht auf 

Gotland beschrankt (z. B. Stein von Sparlosa, zitiert jedoch nur S. 21 und S. 27 in 

anderem Zusammenhang), und das Schiff steht gelegentlich auch fiber dem Reiter 

und ist z. T. von diesem gar nicht, in einigen Fallen nur durch ein Schmuckband, 

manchmal auch durch zwischengeschobene Szenen getrennt. Dem Reiter ist die 

Frauengestalt mit dem Willkommenstrunk nicht jedesmal zugeordnet, statt dessen 

ist zweimal ein Haus (auBer Ardre VIII auch Sparlosa) dargestellt, wahrend die aus-
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fuhrlichste Darstellung (Stein von Alskog Tjangvide I, Taf. 14 u. 15) sowohl das Haus 

als auch die Frau mit dem Willkommenstrunk zeigt. Nur auf dem letztgenannten 

Stein sowie den beiden von Ardre I und VIII hat das Pferd acht Beine. Der das 

Pferd begleitende Hund ist jedoch relativ haufig und fehlt auch auf Ardre VIII nicht 

(ganz unten rechts!).

Auf alteren Steinen (bis 5. Jahrhundert) kommen Schiffs- und Reiterdarstellungen 

getrennt vor, der Reiter aber auch mit Hund (z. B. Mojbro, Taf. 10, besprochen 

S. 21). Der Stein von Mojbro weist in seiner Runeninschrift zugleich darauf hin, dab 

der Reiter als Darstellung des Erschlagenen gemeint ist, zu dessen Andenken der 

Stein errichtet wurde. Das erkennt Verf. S. 21 durchaus an, zieht aber daraus nicht 

die fur die Deutung dieser gesamten Gruppe entscheidende Folgerung, daB dann auch 

in der gesamten Gruppe der (von Hunden begleitete) Reiter als der Verstorbene zu 

sehen ist, dem der jeweilige Stein gait.

Wie ist in diesem Zusammenhang das achtbeinige Pferd zu verstehen ? Verf. 

weist mit Recht darauf hin (S. 89), daB es Odins RoB Sleipnir sei, das aber zufolge 

der altnordischen Literatur nur von Odin selbst (ausnahmsweise auch einmal von 

dem Gott Hermod) geritten wird. Verf. halt den Reiter deshalb fur Odin (S. 89). Bei 

der luckenhaften schriftlichen Uberlieferung ist aber der SchluB e silenao (weil kein 

anderer Reiter Sleipnirs genannt ist) dann kein tiberzeugendes Argument, wenn an- 

dere Argumente dagegenstehen. Von diesen fiihrt Verf. selbst S. 88 die Totenlieder 

auf Erich und Hakon an (10. Jahrhundert), die den groBen, in Walhall betriebenen 

Aufwand beim Empfang eines hochgestellten Toten schildern, wie er mit dem zen- 

tralen Reitermotiv auf den Bildsteinen voll ubereinstimmt. Meinen eigenen Hinweis 

auf das den Bildsteinen ebenfalls weitestgehend entsprechende Hofzeremoniell bei 

Ludwig d. Frommen in Ingelheim anlaBlich des Empfangs eines hohen Gastes aus 

Skandinavien im Jahre 826 hat Verf. zwar im Literaturverzeichnis angefuhrt (D. Ell- 

mers, Der friihmittelalterliche Hafen der Ingelheimer Kaiserpfalz und Gotlandische 

Bildsteine. Schiff und Zeit 1, 1973, 52_57), aber an der entscheidenden Stelle nicht 

herangezogen: Der Kaiser hat namlich den ankommenden Gast dadurch geehrt, daB 

er ihm zum ca. 3 km von der Pfalz entfernten Landeplatz der Schiffe sein eigenes 

Pferd namens Franciscus entgegenschickte, so daB der Ankommling darauf in die 

Pfalz einreiten konnte.

Ganz entsprechend ist die Bildaussage der Hauptszene von Ardre VIII: Der 

Tote muBte zumindest von der Insel Gotland zu Schiff nach Walhall abreisen. Am 

nachstgelegenen Schiffslandeplatz erwartete ihn ein Pferd zum Einritt in Walhall. 

Auf den meisten Bildsteinen wird dieser Empfang durch ein gewohnliches Pferd vor- 

genommen. Die Toten von Ardre VIII und den beiden verwandten Steinen wurden 

dadurch ganz besonders geehrt, daB man ihnen sogar das achtbeinige RoB Odins 

zuerkannte. Wie der Vergleich mit dem karolingischen Hofzeremoniell zeigt, wurde 

eine solche Geste um 800 auf hochster weltlicher Ebene durchgefiihrt und von den 

Zeitgenossen auch entsprechend verstanden.

Fur die Nebenszenen des Reiterempfangs vor Walhall hat Verf. wieder sehr 

beachtenswerte Beobachtungen gemacht. Die Deutung des Mannes mit Arm- und 

Beinstumpfen als Ermanarich (S. 107f.) fiigt sich auBerordentlich gut in die schrift- 

liche und bildliche tlberlieferung. Ob dagegen der so seltsam gekrummte Krieger 

Harald Kampfzahn darstellen soil (S. 91), ist weniger sicher, jedenfalls aber nicht von 

der Deutung einer angeblichen Keule in der Hand des Reiters auf Odins RoB ab- 

hangig, wie Verf. annimmt. Denn derselbe gekrummte Krieger ist auch auf dem Stein 

von Alskog Tjangvide I fiber dem Reiter dargestellt (Taf. 14), wo der Reiter eindeutig 

ein TrinkgefaB in der Hand halt.
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Am SchluB (S. 113ff.) vergleicht Verf. noch einmal die in den Schildgedichten 

erwahnten Darstellungen von Mythen und Sagen mit denen des Steins von Ardre VIII. 

Auch wenn man die vom Rez. gesetzten Fragezeichen beibehalt, bleibt als Fazit 

dieses Vergleichs bestehen, daB die Gemeinsamkeiten auf Stein und Schild auBer- 

ordentlich groB sind, und zwar sowohl beziiglich der Erzahlstoffe selbst als auch der 

Gesamttendenz, wobei nur die Racheszenen auf dem Stein starker ins Gewicht fallen. 

Auf dem in dieser Untersuchung erarbeiteten Fundament kann bei genauem Ab- 

wagen der Sicherheit in den einzelnen Zuschreibungen mit Aussicht auf Erfolg weiter- 

gearbeitet werden an der Entschlusselung germanischer Bilddenkmaler erzahlenden 

Inhalts.

Bremerhaven. Detl ev Ellmers.

Mario Brozzi, Il Ducato longobardo del Friuli. Pubblicazioni della Deputazione di 

Storia Patria per il Friuli, Band 6. Grafiche Fulvio Spa, 1975. 155 Seiten und 

12 Tafeln.

Mario Brozzi hat im vorigen Jahr die hauptamtliche Leitung des Museo Ar- 

cheologico Nazionale in Cividale del Friuli ubernommen, in einem Augenblick, als 

dieses Museum durch das Erdbeben vom 6. Mai 1976 in seiner Substanz schwer ge- 

schadigt war. Die wissenschaftliche Leistung, die Brozzi fur dieses verantwortungs- 

volle Amt empfohlen hat, laBt sich anhand des angezeigten Buches ermessen: Die 

Darstellung der fruhmittelalterlichen Epoche in Friaul beruht zu einem nicht gerin- 

gen Teil auf eigenen Detailforschungen des Autors, die hier nun in einen groBeren 

Zusammenhang gestellt werden. Dabei erweist sich Brozzi als Kenner sowohl der 

historischen wie auch der archaologischen Uber liefer ung. Beide Quellenbereiche mit 

ihren eigentumlichen Aussagen werden wechselweise ausgewertet.

Nachdem der Autor in einem ersten Kapitel die Grenzen des Herzogtums Friaul 

beschrieben hat, wendet er sich im zweiten der Hauptstadt dieses Gebietes zu und 

entwirft ein anschauliches Bild der fruhmittelalterlichen Topographic von Cividale 

mit seinen kirchlichen und profanen Gebauden sowie seinen Bestattungsplatzen 

innerhalb und auBerhalb der Mauern. Dieses Kapitel entspricht inhaltlich einem 

1970 in deutscher Sprache erschienenen Aufsatz (M. Brozzi, Zur Topographic von 

Cividale im friihen Mittelalter. Jahrb. RGZM 15, 1968, 134ff.). Es folgt eine kurze 

Prosopographie der langobardischen Herzoge von Friaul, beginnend mit dem halb 

sagenhaften Gisulf, dessen Name mit einem 1874 im Zentrum von Cividale aufgefun- 

denen Grab in Zusammenhang gebracht worden ist, bis hin zu Rodgaud, der 776 im 

Kampf gegen Karl den GroBen sein Ende fand. Nachdem Verf. auf die Beziehungen 

zwischen Friaul und Istrien eingegangen ist, treten in einem siedlungsgeschichtlich 

orientierten Kapitel wieder die archaologischen Fakten in den Vordergrund: Eine 

Fundliste und eine Verbreitungskarte demonstrieren die Streuung langobardischer 

und autochthoner Graberfelder in Friaul. Ein Uberblick uber die kirchlichen Ein

richtungen, insbesondere die Kloster, schlieBt sich an, gefolgt von knappen Berner - 

kungen zu den wirtschaftlichen und kulturellen Verhaltnissen. Eine in diesem Zu

sammenhang gebrachte Liste urkundlich erwahnter curtes und villae weist liber den 

sonst eingehaltenen zeitlichen Rahmen hinaus, insofern hier vor allem Belege aus der 

Zeit der karolingischen Herrschaft herangezogen werden. Einen Ausblick eroffnet 

auch das SchluBkapitel, welches dem Nachleben der Langobardenzeit in der volks- 

tumlichen Uberlieferung des Friaul gewidmet ist.


