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L’héritage byzantin en Italie (VIIIe–XIIe siècle), II: Les cadres juridiques et 
sociaux et les institutions publiques. Études réunies par Jean-Marie maRtin / 
Annick pEtERs-custot / Vivien pRigEnt (Collection de l’École Française de 
Rome 461) Rome 2012, École Française de Rome, 729 S., Abb., Karten, Tab., 
ISBN 978-2-7283-0941-2, EUR 90. – Dieser zweite Band (zum ersten siehe 
oben S. 241 f.) präsentiert die Beiträge der zweiten und dritten von insgesamt 
fünf Tagungen zwischen 2008 und 2011. Er umfasst 31 Beiträge, gegliedert in 
die beiden Abteilungen „Der juristische und gesellschaftliche Rahmen“ und 
„Öffentliche Einrichtungen“. Es zeigt sich, dass in den byzantinischen Zonen 
das römische Recht vorherrschte und fränkisch-lombardisches nur partiell ein-
drang (Ennio coRtEsE, Il diritto romano in Sicilia prima e dopo l’istituzione 
del regno, S. 11–21; Bernard H. stoltE, Diritto romano e diritto bizantino, 
S. 23–36, mit neuen Beobachtungen zum Florentiner Digestencodex; Valerio 
M. minalE, Sulla recezione dell’Ekloge isaurica nell’Italia bizantina, S. 37–49; 
Annick pEtERs-custot, La mention du sénatus-consulte velléien dans les 
actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile, S. 51–72). Besondere Aufmerksamkeit 
verdienen jene Aufsätze, die sich erstmals der (auch im byzantinischen Reich 
selbst vernachlässigten) Familienstruktur (Rom: Tommaso di caRpEgna fal-
coniERi, S. 75–100; Neapel: Amedeo fEniEllo, S. 101–116; Gaeta, Amalfi: 
Jean-Marie maRtin, S. 117–139; Venedig: Jean-Marie maRtin, S. 141–155; 
Rechte der Frau: Ennio coRtEsE, S. 157–169) und der Namengebung im Über-
gang vom römischen zum byzantinischen Usus widmen (Exarchat: Salvatore 
cosEntino, S. 173–185; Kalabrien, Basilicata, Tarent: Annick pEtERs-custot, 
S. 187–206; Rom, Gaeta, Amalfi: Jean-Marie maRtin, S. 207–220). Es folgt 
ein Schlussresümee zum ersten Teil (Vivien pRigEnt). Der zweite Teil zu den 
Institutionen weist drei Schwerpunkte auf: (a) Begriffe der Staatsmacht (anti-
kes Titelwesen: Jean-Marie maRtin, S. 243–258; Patrimonium Petri: Federico 
maRazzi, S. 261–278; Exarchat: Salvatore cosEntino, S. 279–295; Istrien: 
Francesco boRRi, S. 297–323; Sorrent, Amalfi: Amedeo fEniEllo, S. 325–342; 
Sardinien XI.–XII. Jh.: Alessandro soddu, S. 343–387; Architektur und 
Macht: Ghislaine noyé, S. 389–451). (b) Formen der Machtausübung, beson-
ders am Beispiel des Münz- und Finanzwesens (Münzzirkulation in Sizilien: 
Vivien pRigEnt, S. 455–482; Münzzirkulation in der Italia Byzantina: Lucia 
tRavaini, S. 483–504; Münzzirkulation in Norditalien: Ermanno A. aRslan, 
S. 505–532; Gesamtüberblick zur Finanzverwaltung in der Italia Byzantina 
9.–11. Jh.: Vera von falkEnhausEn, S. 533–556). (c) Bildung von Führungs-
schichten (Miliz in Rom: Tommaso di caRpEgna falconiERi, S. 559–583; 
Amalfi, Neapel, Gaeta: Jean-Marie maRtin, S. 584–604; byzantinische Siegel 
im normannischen Sizilien: Vivien pRigEnt, S. 605–641; byzantinische Titel 
in Apulien und Calabrien: Annick pEtERs-custot, S. 643–658). – Es folgt 
ein detaillierter Index nominum et locorum (S. 675–726). Als 1904 Julian Gay 
seine Thèse d’État mit dem Titel „L’Italie méridionale et l’Empire byzantin 
(867–1071)“ veröffentlichte, war damit ein erster Meilenstein in der Erfor-
schung des byzantinischen Italien gesetzt. Erst 1967 (vgl. DA 24, 593; und 
erweitert in der italienischen Übersetzung 1978) hat Vera von Falkenhausen 
eine zweite Etappe eingeleitet. Das vorliegende Unternehmen, dessen letzter 


